
2 1 2 9

Chemisehes Zentralblatt.
1932 Band I. Nr. 16. 20. April.

A. Allgemeine und pbysikaliscłie Chemie.
F. H. Loring, Das wahrscheinliche Atomgewichl des Ekacaesiums und Ausgleich der 

UnregelmdfUgkeilen bei den Alkalimetallisotopen. — Revidiertes Schema, das den Ursprung 
der Isotopen rermuten laflt. Weitere Durchfiihrung des C. 1932. I. 1352 aufges tell ten 
Schemas. — Vf. vermutet, dafi dio Isotopen durch kosm. Stralilen hervorgorufen 
werden. (Chem. News 143. 408—10. 25/12. 1931.) Lorenz .

J. J. Saslawsky, Die Verbreilung der Elemente und die Kurve der Atomiolumina. 
In  der N atur sind ani wcitesten diejenigen yon den ersten 28 Elementen des period. 
Systems verbreitet, die auf den Minima der Nullpunktsatomvol.-Kurve liegen (H, C,
O, Al, S, Co); falls sieli auf dem Minimum ein Element ungerader Ordnungszahl be- 
findet, so kommen aufler ihm aueh die benaohbarten Elemente haufig vor (Mg, Si; 
Fe, Ni). Der gesamte Erdball bestcht zu 97,5% aus den genannten Elementen (ohne H 
u. C). (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 204. 222—24. 9/2. 1932. Iwanowo-Wosnessensk, 
Cliem.-Technolog. Inst.) LORENZ.

R. F. Hunter, Einige Anwendungen der Eleklronentlieorie der Valenz. Teil I—VII. 
Einfache Darst. der Lehren der Oktetttheorie (I), u. ihrer Anwendung auf folgende 
Probleme: n. u. koordinative Kovalenz (II), Wertigkeiten der Elemente (III), Unter- 
sehied zwisohen Elektroyalenz u. Koyalenz (IV), Obcrgang zwisehen den Bindungs- 
arten (V), Paraehor u. Existcnz von Singulettbindungen (VI), aromat. Substitution (VII). 
(Chem. News 143. 262—63. 293—95. 325—27. 357—59. 395—96. 406—08. 144. 3—4. 
1931/32. Aligash, U. P. Indien, Muslim Univ., Chem. Lab.) L orenz.

Anthony Felix Richter, Die gekoppelten Dubletts und Oktetts. Es werden den 
Atomen (naeh Grimm u . L essh e im  u . S a m u el) besondere Sehalen von Elektronen 
zugesehrieben, zu denen sich bei der Bindung andere anfiigen. Das bindendo Elek- 
tronenpaar (in K 2, Na2 u. Ha) erhalte dio Bindungsenergie durch die Absattigung der 
Elektronenmagnete. Wenn die Absattigung nieht vollkommen sei, kónnen noeh Kop- 
pelungen zu verbindenden Achterschalen erfolgen. Die Stabilitat der einzelnen Gruppen 
sei der Neutralisation der mechan. u. magnet. Momente zu verdanken. Aus der Kop- 
pelung der „Restvalenzen“ wird ein Vers. zur Erklarung der Ionisierungspotentialo 
der Elemente u. ihrer chem. Bindung gemacht. (Philos. Magazine [7] 12. 764—68. 
Okt. 1931. Brunn, Masaryk-Univ., Chem. Lab.) B e u t le r .

A. F. Richter, Drei verschiedene Wirkungen der Konjugation. Ungesatt. Gruppen 
von Elektronen oder Atomen streben nach Bindung; diese konne sich in einer inner- 

j j  pj atomaren, innermolekularen oder zwischenmolekularen Konjugation
. .  g  . .  iiuBern. So findo die Bindung des (BH3)2 sta tt; die Bindung zwisehen
B ; g  ; B den beiden B-Atomen werde durch „zweiwertigen" H vermittelt
j j  j j  (vgl. nebensteh. Schema). In ahnlicher Weise werden Elektronen-

strukturformeln fiir polymeres (H20 )2 aufgestellt. (Philos. Magazine 
[7] 12. 768— 70. Okt. 1931. Prag, Karls-Univ., Chem. Lab.) B eu tler .

L. Grenet, Bemerkungen uber das Zeichnen von Gleichgewichtsdiagrammen. (Vgl.
C. 1931. II. 2266.) Einige Beispiele fiir heterogene Gleichgewichte werden diskutiert. 
(Aciers spćciaux, Metaux, Alliages 6. 319—32. 1931.) Schnurm ann .

W. W. Ipatjew jr., Zur Theorie der Verdrangung der Melalle der fiinften Oruppe 
aus den Lósungen ihrer Salze durch Wassersłoff. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. aUg. 
Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 
537—48. 1931. — C. 1 9 3 2 .1. 175.) K lever .

Alfons Klemenc und Franz Patat, Zur Kenrdnis des Verhaltens von atomarem 
Wassersłoff. I II . Zur Kenntnis des Quecksilberhydrids. (II. vgl. C. 1930. II. 2354.) 
Es wird versucht, das spektroskop, wohldefinierte HgH auch chem. zu fassen, bzw. das 
AusmaC seiner Bldg. festzustellen. Die angewandte Methode beruht auf dem Prinzip, 
daB beim Uberleiten von N2 iiber metali. Hg bei einer bestimmten Temp. eine dem
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Dampfdruck entsprechende Menge lig  iibergefiihrt wird. Bclichtet mail mit ultra- 
vio!ettem Liclit u. lcitct H2 dariiber, so muB mehr Hg iibergefiihrt werden, wenn sieli 
HgH bildet. Es zcigt sich, daB innerhalb dor H2-Partialdrucke von 1,5—760 mm Hg 
im System Hg-H2 unter dem EinfluB der Einstrahlung der Resónanzlinie 2536 A keine 
nachweisbare Hgfa-Bldg. zu beobaehten ist. Das fiihrt zu dem Ergebnis, daB cliem. 
das HgH in der angewandten Vers.-Anordnung hóehstens eine Tension von 25-10~6 mm 
Hg haben kann. Die Konstantę k' fur den monomolekularen Zerfall muB von der Grofien- 
ordnung ¥  =  10”  sein, womit eine Reihe von Elementarprozessen in diesem System, 
die Zeitperioden gróBer iils etwa 10-3 sec. brauchen, ausseheiden. Es ist weiter an- 
zunehmen, daB alle Rkk. im System Hg-H2, welehe sieli unter dem EinfluB der Resonanz- 
strahlung abspielen, auf die des atomaren H  zuruckzufuhren sind. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A. 158. 65—77. Dez. 1931. Wien, Univ., I. Chem. Labor., Anorgari. 
Abt.) K le v e r .

Szu-Chih Liu und Hsien Wu, Einflufi von Ultraschallwdlen auf Indicatoren. 
Nach J ohnson u. Olson (vgl. C. 1929. I. 2267) wird in wss. Lsgg. durob Ultraschall- 
wellen eine Vermehrung der H-Ionen hervorgerufen; dies wurde daraus gesehlossen, 
daB unter der Einw. der Ultraschallwellen eine m it Bromthymolblau gefarbte Lsg. 
Farbumsohlag zeigte; Zusatz von Alkali stellte die ursprungliohe Earbe wieder her. — 
Vff. wiederholen die Verss. m it Lsgg. einiger gebrauchlicher Indicatoren bei einer 
Erecjucnz von 1,3-10° Hertz. Die Strahlung bewirkt eine Schwaehung der Farbę; 
Zusatz von Alkali bewirkt aber keine Anderung. Die Farbschwaehung tr i t t  aueh in 
gepufferten Lsgg. ein, so daB also eine Anderung der H'-Ionenkonz. fur den Effekt 
nieht yerantwortlioh zu machen ist. — In  entliifteten oder m it H2-gesatt. Lsgg. der 
Indicatoren bewirkt die Bestrahlung keine Schwachung der Farbę. Dies zeigt, daB die 
Farbschwaehung auf einer Oxydation der Indicatormoll. unter dem EinfluB der Ultra
schallwellen beruht. (Journ. Amer. chem. Soo. 54. 791—93. Febr. 1932. Peiping, Cliina, 
IJnion Medical College. Dept. of Biochem.) Lorenz.

Otto Manfred, Plastizierung und ihre Gesetzmafiigkeit. Vf. weist darauf hin, daB 
sich eine durch Reckung bewirkte. Verfestigung neuerdings bei Olas bat naehweisen 
lassen. Somit konnen alle bekannten Jlaterialien durch Rceken yerfestigt werden. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 15. 383—87. Jan. 1932.) E isen sch itz .

William T. Richards, Die Persislenz und Bildung von Kryslattkeimen oberhalb 
der ScJwielzlemperatur. F ur die Zwecke der nachfolgenden Diskussion wird eine Krystalli- 
sationshiiufigkeit definiert. Wenn von einer sehr groBen Zahl N 0 von Róhren mit einer 
Einheit der metastabilen FI. nach einer bestimmten Zeit eine Zahl iVf bei der Temp. t 
unkrystallisiert bleibt, so kann man die beiden Zahlen in Beziehung setzen durch: 
■Nt =  N 0-c~ft; f  ist eine Konstantę von der Dimension einer reziproken Zeit, u. stellt 
die Krystallisationshaufigkeit der Substanz bei gegebener Temp. dar. — Nach einer 
DaTlegung der bisher aufgestellten Theorien iiber die Krystallkeimbldg. u. ibrer Mangel 
bringt Vf. folgende Hypotliese vor: Es wird angenommen, daB die metastabile FI. 
eine gewisse Menge eines akt. Adsorbens enthalt; der Adsorptionsraum ist, je nach der 
Yorbehandlung, angefullt mit fl. oder krystallinem Materiał. Weiter wird angenommen, 
daB die Entropieanderung beim Obergang freie Fl. — y  freier Krystall nicht sehr ver- 
schieden ist von der beim Ubergang adsorbierte Fl. — )- adsorbierter Krystall, u. daB 
in einigen Fallen die Adsorptionswarme des Krystalls groBer ist ais die der Fl. Is t der 
-Adsorptionsraum mit krystallinem Materiał erfiillt, dann wird unter diesen Umstanden 
beim Schmelzen der Fl. die krystalline Anordnung im Adsorptionsraum oberhalb der n. 
Schmelztemp. erhalten bleiben, u. sie wird in die Fl. iibergreifen, wenn dereń Temp. 
wieder erniedrigt wird. Dabei braueht die Krystallwachstumsgesehwindigkeit im 
Adsorbat nicht mit der in der freien Fl. ident. zu sein. Notwendig ist nur, daB n. 
Kry stalle rascher erzeugt werden, ais durch die spontane Krystall isation der freien 
unterkiihlten FL infolge der Ggw. u. des Wachsens des krystallinen Adsorbats ais des 
entscheidendenFaktors bei der Krystallisation. Die scheinbare Krystallisationshiiufig- 
keit kann so ura 106 vergróBert werden. Bei einer Temp. etwas oberhalb des n. F. 
MTird nun auch die krystalline Anordnung im Adsorbat zerstórt. Dadurch kann dio 
scheinbare Krystallisationshaufigkeit der Fl. bedeutend vermindert werden. Die spon- 
tane Krystallisationstendenz im Absorptionsraum diirfte von der in der freien Fl. nicht 

.sehr yerschieden sein. Aber die Fl. im Absorptionsraum wird bereits bei der „Des- 
,aktm erungstem p.“ (etwas oberhalb des F.) metastabil, wahrend die freie Fl. erst am
F. metastabil wird. Diese Hypotliese kann die Yerss. von Othmer (Ztschr. physikal.
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Chem. 91 [1915]. 209) u. die von H in s h e lw o o d  u . H a r t l e y  (Philos. Magazinc [G] 
43 [1922]. 78) erklarcn.

Vf. stellt nun eine Roilic von Vcrss. mifc Salol u. Bcnzophenon an, die beido niedrige 
Krystallisationshaufigkeiten aufweisen. Von diesen Verss. seien die iiber den EinfluB 
von Adsorbentien erwahnt. Zugabe von Hg, F e ,0 3 oder Messing erhóht die Desakti- 
vicrungstcmp. um 10°, Zugabe von Glimmer, Pyrex, S, Silicagel um etwa 60°, von 
gepulvertem Quarz u. akt. Kohle um mehr ais 100°. — Weiter wird wahrscheinlieh 
gemacht, daB die Aktivierungsenergie der Krystallbldg. im Adsorptionsraum betraeht- 
lich ist. — Der groBe EinfluB von akt. Kohle u. Silicagel auf die Keimbldg. wird nocll 
an Piperonal, p-Toluidin u. Acetamid gezeigt. — Auch bei iibersatt. Lsgg. diirfte eine 
ahnliche Erkliirung wie bei den Schmelzen anzuwenden sein. (Journ. Amer. chem. Soc. 
54. 479—95. Febr. 1932. Princeton, New Jersey, Univ. F r ic k  Chem. Lab.) Lorenz .

Lewi Tonks, Ober die Zwhahme der Oberfldcliengrope infolge von durch Alzung 
antstandenen Krystałlflachcn. Die wirkliche Oberflache eines geatzten krystallinen 
Korpers ist groBer ais die scheinbare, da durch das Atzen neue Flachen freigelegt 
werden. Das Yerhaltnis der Oberfliichenzunahme zur scheinbaren Oberflache wird 
„face excess“ genannt. Wenn die relative Haufigkeit der Krystallflachen u. die Orien- 
tierung des Krystalls gegeben sind, konnen Kriterien fiir solehe Flachen angegeben 
werden, welche den geringsten „face excess“ geben, ferner zwei Methoden zur numer. 
Bsrechnung des „face excess“ . Unter der Annahme von regelloser Krystallorientierung 
u. von Minimum des „face excess“ wird der „face excess“ fiir die Falle berechnet, 
daB 1. Wurfel- u. Dodekaederfliichen, 2. Dodekacderflilchcn allein, 3. Wiirfelflachen 
allein u. 4. Wiirfel-, Dodekaeder- u n d Oktaederflachen auftreten konnen. Ferner 
werden einige Falle bevorzugter Orienticrung untersueht. — Das Problem ist von 
Bsdeutung fiir Erseheinungen der Elektronenemission u. der Adsorption. (Physical 
Rey. [2] 38. 1030—39. 1/9. 1931. General Electric Co.) Sk a lik s .

Torahiko Terada, Moriso Hirata und Ryuzo Yamamoto, Durch elekirischen 
Funken hervorgerufene mikroskopisclie Spriinge. Ein iiber eine Glasfliiehe gleitender 
Funke erzeugt langs seiner Spur untereinander parallelo u. zur Spur senkrecht ge- 
richtete Haarrisse, zwischen denen nach einiger Zeit ein Netzwork von feineren sckun- 
daren Rissen erscheint. Auf Spaltflachen von Steinsalz entsteht ein rechtwinkligcs 
Muster. Auf anderen Krystallen entstehen andere, aber charakterist. Mustcr, ohne 
daB die Risso immer die gleiche Richtung wie die tibliehen Spaltungsrisse haben. Die 
Breite der rissigen Zono wachst mit der Kapazitat des Schwingungskreises. Es scheint, 
daB sich hierauf eine Methode zur Best. der Steilheit des Spannungsabfalles langs der 
Funkenspur grtinden liiBt. (Naturo 129- 168—69. 30/1. 1932. Tokyo, Inst. of Physical 
and Chemical Research.) H u n ig e r .

P. H. Beyer, Driehonderdyijftig scheikundige vraagstukken. 3e, heraiene druk. Amster
dam: D. B. Centon. (60 S.) 8°. fl. —95; Antwoordcn fi. —.35. 

fruss.] Jurij Nikolajewitsch Lowjagin, Chemio. Tl. I. Moskau-Lcningrad: Staatl. Wiss.- 
Teohn. Verlag 1931. (120 S.) Rbl. 0.80.

O. Maass and E. W. R. Steacie, Introductiou to tho principles of physical chemistry. New 
York: Wiley 1931. (269 S.) 8». §2.75.

Aj. A tom struk tu r. R adiochem ie. Photochem ie.
D. S. Kothari, Bemerkung uber Wanderungsvorgange in entarteten Gasen. Teil I. 

Behandlung der Diffusion, der inneren Reibung u. der elektr. u. therm. Leitfahigkeit 
naeh der FERMi-DiRAC-Statistik. (Philos. Magazine [7] 13. 361— 79. Febr. 1932. 
Cambridge, Cavendish Lab.) LORENZ.

R. H. Fowler, Quanłenmechanische Kernmodelle. Aus den Beobachtungen von 
RUTHERFORD u . E l l i s  iiber die y-Strahlspektren werden einige Eigg. eines Kern- 
modells abgeleitet. Dio Freąuenz der y-Strahlen kann in der Form h v  — pE0 — qEl 
ausgedriickt werden, worin p von 1 bis 4 u. q von 0 bis 10 lauft. Die a-Teilchen (Pro- 
toncn werden vernachliissigt) bewegen sich in einem Zentralfeld u. iiben aufeinander 
Storungskrafte V (v{J) aus, die fiir jedes Paar i u. j  der a-Teilchen angesetzt werden. 
Die Wellenfunktionen miissen (im Gegensatz zu den Atomelektronen) symm. in den 
a-Teilchen sein. Es konnen dadurch mehrere a-Teilchen in den gleichen Anregungs- 
zustand gebraeht werden. Fiir das Zuruekfallen von 1, 2 oder 3 a-Teilchen (in einem 
Akt) ergeben sich theoret. Intensitatsverhaltnisse, die am Experiment priifbar sind. 
Auf RaC' liiBt sich dicses Modeli nicht anwonden; eine sehr harte monochromat.
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y-Strahlung tr it t  auf, wofiir das At.-Gew. 4 n  +  2, also die Anwesenbeit von 2 Protońen, 
ais Ursache angegcben wird. (Naturę 128. 453—54. 12/9. 1931. Cambridge, Cromwell 
House.) B e u t l e r .

G. I. Pokrowski, Bemerkungen iiber einige 'periodische Eigenschaflen der Atom
kerne. Naeh Latimer  (C. 1931. I. 3325) sind die Atomkerne der Elemente m it den 
At.-Geww. 16, 40, 80, 140 u. 216 geometr. ahnlich. Wenn man annimmt, daJ3 geometr. 
uhnliclie Formen iihnliche physikal. Eigg. bedingen, dann sind Periodizitiiten im System 
der Atomkerne zu erwarten. Wird die Zahl der „Extraelektronen“ gegen das At.-Gew. 
aufgetragen, so liegen die Unstetigkeiten der Kurve bei den Elementen m it den an- 
gegebenen At.-Geww. Ahnliches (wenn aueh nieht so klar) zeigen die Kurven von: 
Zahl der Isotopen gegen At.-Gew. u. Differenz der Łogarithmen der relativen Zahlen 
von Elementen m it geraden u. ungeraden Elektronenzahlen bei zwei benaehbarten 
Elementen gegen die Ordnungszahl. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 623—25. Febr. 1932. 
Moskau, Elektroteehn. Inst.) Lorenz .

N. F. Mott, Die Theorie des Effekles der Resonanz?iiveaus bei kunsllichem Zerfall. 
Aus den Ergebnissen fruherer Arbeiten ist gefolgert worden, daB in don Kernen der 
leiehten Atome Energieniveaus angenommen werden kónnen, die nicht von a-Teilehen 
besetzt sind. Fiir a-Teilchen mit einer diesen Energieniveaus entspreclienden Energie 
ist die Wahrscheinlichkeit des Eindringens des a-Teilchens in den Kern besonders grofi. 
Daraus folgt, daB die Anzahl der erzeugten H-Teileken starkę Maxima fiir bestimmte 
Geschwindigkeiten der einfallenden a-Teilchen aufweisen muB. Aus Atomzertrumme- 
rungsverss. geht horror, daB diese Resonanzniyeaus im Falle fiir Al bei 3,9-106 u. 
4,6• 10° V liegen. Vf. untersucht den EinfluB der Energieniveaus auf dieAtomzertriimme- 
rung u. die anomale Streuung der a-Teilchen. Die Umstande, die zuin Auftreten eines 
Resonanzniveaus fiihren, werden untersucht, sowie Sehiitzungen iiber dessen Breite 
angestellt. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 133. 228. 1/9. 1931. Cam
bridge.) G. Schm idt.

E. Riichardt, Bemerkung uber Reiehweite und Ionisationsvermogen von H- und 
a-Strahlen. Vf. vergleieht die Ergebnisse der Messungen von Ger t h se n  (C. 1930. 
II. 1658) iiber die Gesamtzahl der erzeugten Ionenpaare, den mittleren Ionisierungs- 
aufwand prolonenpaar u. das Ionisierungsyermogen fur H-Kanalstrahlen von 20—60 kV 
lnit Angaben von B lackett (C. 1931. I. 1569). Ger th sen s  Werte fiir die Ab- 
hangigkeit der Reiehweite von der Gesehwindigkeit lassen sich durch das Reichweiten- 
gesetz B  =  cv'lj darstellen, wo R  die Reiehweite, v die Gesehwindigkeit u. c eine Konstantę 
bedeutet. Eine Abweiehung von diesem Gesetz im Sinne eines waehsenden Exponenten 
tr itt  bei der Reiehweite auf, welehe dem Maximum der BEAGGschen Kurve entspricht. 
Diese Abweiehung seheint durch die Reiehweiteschwankungen bedingt zu sein. Die An- 
wendung des GEIGERsehen u3-Gesetzes fiir die Reichweitenberechnung laBt sich. also 
nicht mehr allgemein aufrecht erhalten. Ein Vergleich der Reiehweiten der a-Strahlen 
u. H-Strahlen im Gebiet des f7:-Gesetzes zeigt, daB die Reiehweite der a-Strahlen etwa 
2,2-mal so groB ist wie die der H-Strahlen gleicher Lineargeschwindigkeit. Daraus folgt, 
daB das Ionisierungsyermogen eines a-Teilchens in diesem Geschwindigkeitsbereich 
1,82-mal so groB sein muB wie das eines II-Teilchens. (Ann. Physik [5] 12. 600—06. 
5/2. 1932. Muncheń, Physikal. Inst. d. Univ.) G. Schm idt.

G. Reboul, Uber eine besondere Form ton Aktimtat der Materie. (Vgl. C. 1931. I. 
3536.) Zunachst wird fcstgestellt, daB es sich nicht um eine chem. Wrkg. der ak tm erten  
Stoffe handeln kann. Die photograph. P latte wird durch die ak tm erten  Stoffe aueh in 
einer Entfernung von mehreren cm im Vakuum gesehwarzt; falls es sich um die Wrkg. 
eines Gases oder einer Fi. mit hoher Dampfspannung handeln sollte, dann miiBte Ein- 
wiekeln der photograph. P latte in Cellophan oder Evakuieren des aktivierten Stoffes 
naeh der Aktivierung die Sehwarzung der photograph. P latte verringern oder unter- 
driieken; beides tr i t t  nicht ein. Es diirfte sich vielmehr um eine Art Phosphorescenz 
unsichtbarer, stark absorbabler Strahlen handeln. Ais Beweis dafiir wird angefuhrt, 
daB eine „Ermudung" der aktivierten Platten bei erneuter Aktivierung festzustellen 
ist, u. daB der Temp.-EinfluB dem auf die Phosphorescenz ahnlich ist. — Die Wrkgg. 
auf das Elektroskop sind extrem sehwach; es diirfte sich um einen sekundaren Effekt 
handeln. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 602—03. 15/2. 1932.) Lorenz .

J. A. Gray, Die Streuung der ji-Strahlen. Die Streuverss. werden an den /?-Strahlen 
von Ra E u. UX ausgefiihrt. Vf. gibt eine ausfuhrliche Besclireibung der Anordnung, 
die aus Praparathalter, Streustrahler, Absorber der Streustrahlung u. MeBelektroskop 
besteht. Der Streuwinkel betrug vorerst etwa 160°. Das Streuvermogen wird definiert
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zu m Z 2IA, wo m  die M. pro qcm des Streustrahlers, Z  seine Atomnummcr u. A  sein 
At.-Gew. bedentet. Aus den Ergebnissen geht fiir die R a E-Mefireihe sowie fur die 
UX-MeBreihe liervor daB 1. fiir gleiche Werte des Streuverm6gens die gestreuten 
Strahlen schneller sind u. eine groBerc Intensitat besitzen, jo groBcr die Atomnummer 
des Streustrahlers ist; 2. bei Streustrahlern desselben Elements die gestreuten Strahlen 
um so schneller sind, je dieker der Streustrahler ist. Die Ergebnisse fiihren zur Er- 
klarung, daB der Energicverlust eines /?-Strahls, der um einen bestimmten Winkel 
dureh cin einziges Atom abgelenkt worden ist, gróBer ist, je leichter das Atom ist, u. 
je groBer der Streuwinkel ist. Der Energieverlust ist geringer, wenn die Streuung des 
/?-Strahls um den gleiehen Winkel dureh mehrere Atomo henrorgerufen worden ist. 
AuBerdem wird fiir selir groBe Streuwinkel gefunden, daB die Intensitat der gestreuten 
Strahlung nieht proportional dem Streuvermogen ist. Vf. gibt ferner eino Anordnung 
zur Best. der Einfachstreuung an. Der Streuwinkel lag um 90°. Aus den Ergebnissen 
dieser Verss. geht hervor, daB die Anfangsintensitat der Streustrahlung proportional 
dem Streuyermogen ist — im Gegensatz also zu den vorhergehenden Verss. —, u. daB 
die gestreuten Strahlen erheblieh schneller sind. SchlieBlich wird noch eine Versuchs- 
anordnung angegeben, die ais Primarstrahlen die /?-Strahlen von R a E  verwendet, 
die dureh ein magnet. Peld auf Kreisbahnen abgelenkt werden u. dann auf den Streu
strahler fallen. Die mittlere Energie der primaren Strahlung betrug 400 000 Volt. 
Die Absorberschirme vor dem die Streustrahlung messenden Elektroskop bestanden 
aus Al. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 25. Sect. III . 57—64. 1931. Kingston, Queens 
Univ.) ‘ G. Schm idt.

C. D. Ellis, Nomenklatur fiir die Linien in den (i-SlrahUpektren der radio- 
aktiven Elemente. Ais eine Mogliehkeit, die nieht exakt zu bestimmenden Ho-Wer te 
in den /9-Spektren dureh eine andere Bezeichnungsweise zu ersetzen, schlagt Vf. vor, 
den y-Strahl, der im Prinzip so viele /?-Strahllinien erzeugen kann, wie verschiedene 
Elektronenbalmen im Atom vorhanden sind, G zu nennen. Unter G K  wird dann die 
/3-Strahlgruppe verstanden, die dureh den y-Strahl im A'-Niveau ausgelóst worden ist. 
Die Nomenklatur laBt sich nieht ganz durehfiihren, weil der Ursprung aller /9-Strahl- 
linien noch nieht bekannt ist, u. sogar die Mogliehkeit einer Erklarungsanderung in den 
Fallen besteht, wo der Ursprung der Linien bekannt ist. Ais prakt. Bezeichnung wird 
deshalb yorgeschlagen, alle /?-Strahl!inien der haufigsten Elemente auf eine allgemeino 
Grundlage zu bringen. Es wird yorgeschlagen, alle Linien einer ThB-Quelle, die im 
Gleichgewicht mit Th C, Th C' u. Th C" sind, zu einer Gruppe zusammenzufassen. Ra B 
u. Ra C wiirden eine weitere Gruppe bilden. Es werden weitere Einzelheiten ii ber Be- 
nennung der einzelnen Linien nach ihren auf der photograph. P latte ermittelten Intensi- 
taten angegeben. (Naturo 129. 276— 77. 20/2. 1932. Cambridge, Cavendish
Lab.) G. Schmidt.

W. Heisenberg, Uber die inkolidrente Streuung ton Rontgenslrahlen. Nach 
Methoden, die denen von T hom as u . F erm i nachgebildet sind, werden Naherungs- 
formeln fiir die inkoharente Streustrahlung eines einzelnen Atoms erhaltcn. Fiir die 
Berechnung wird angenommen, daB die Energie der einfallenden Lichtąuanten groB 
ist gegen die Ionisierungsspannung der innersten Sehale des streuenden Atoms u. 
klein gegen /< o2 (/i =  Elektronenmasse, c =  Lichtgeschwindigkeit). Fiir sehr kleine 
u. fiir sehr groBe Kernladungen versagen also die Formeln. (Physikal. Ztschr. 32. 
737—40. 1/10. 1931.).. ~ S k a lik s .

L. Bewilogua, Liber die inkoharente Streuung der Rontgenstrahlen. Die in der 
Arbeit von H EISEN BERG  (vgl. vorst. Ref.) abgeleitete Gleichung wird numer, aus- 
gewertet u. ihre Brauchbarkeit am Beispiel des A r  u. Ne gezeigt. Die prakt. Anwendung 
der Formel wird fiir die Streuung an CCl^ u. an Benzol demonstriert. — Der EinfluB 
der inkoharenten Strahlung auf die Abstandsmessung ist klein, aber ein wichtiger 
Zug der Beobachtungen, der flachere Abfall der Kurven bei groBeren Winkeln, zumal 
bei den leichten Atomen, wird erst dureh Betrachtung der inkoharenten Strahlung 
richtig wiedergegeben. (Physikal. Ztschr. 32. 740—44. 1/10. 1931.) SKALIKS.

Gf. Heyesy und E. Alexander, InteńsitatsverhaUnis von Fluorescenzrdntgenstrahlen. 
Das Intensitatsverhaltnis von AgL fi2 zu AgL  /?3, m it einer effektiven Wellenlange 
von 2,6 u. 1,3 A angeregt, wurde gemessen. Das Intensitatsverhaltnis war im ersten 
Fali 100: 25, im zweiten 100: 60. Daraus folgt, daB bei der chem. Analyse die An- 
regung der zu untersuehenden Linie m it kontinuierlicher Strahlung bei derselben 
Spannung erfolgen muB wic die Anregung der Standardlinie. (Naturo 129. 315. 
27/2. 1932. Freiburg i. Br., Physikal.-chem. Inst. d. Uniy.) Sk alik s,
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R. Glocker und M. Renninger, U ber den Einfluji der Gitlerbindungskrafle auf 
das Iiontgenemissionsspektrum. Der EinfluB der Gitterbindungskriiftc wird ani Bci- 
spiel des elementaren C untersuoht. Im Diamant sind die 4 koordinierten Atome ho- 
moopolar gebunden, wahrend im Graphit die Bindungen mit den 3 Nachbaratomen in 
der Basisebene „diamant artig", mit dem vierten Nachbaratom senkreeht zur Basia- 
ebene ,,metallartig“ sind. Jedes Grapkitatom enthalt also e i n  Leitungselektron. — 
Spektroskop. Aufnahmen mit einem 600-Strichgitter naeh SlEGBAHN zeigten bei der 
Photometrierung deutliche Unterschicdc in der Form der A'a-Linie; gegeniiber der Dia- 
mantlinie ist die Graphitlinie unsymm. u. der Schwerpunkt der Intensitatsverteilung ist 
nach der kurzwelligen Seite verschoben. Dieser Befund lafit sieli nacli der BLOCHschen 
Theorio der metali. Leitung (vgl. C. 1932. I. 485) einfach deuten: Die Energie-
terme eines „Leitungselektrons“ sind gegenuber denselben Termen bei sehr fester 
(z. B. homoopolarer) Bindung nach der Seite hoherer Energie liin verbreitert. Ein 
nach der A-Schale zuriickfallendes Bindungselektron wird daher bei metali. Bindung 
im Mittel ein etwas groBeres Quant ausstrahlen ais bei homoopolarer Bindung. Zu 
der beim Diamant erlialtenen A^-Linie muB also beim Graphit noch eine von dem 
Leitungselektron des Atoms herriihrende, wenig versohobene kurzwellige Komponento 
hinzutreten, die sich bei der groBen Breite der C-Linie durch eine Formanderung der 
Linie u. Verlagerung des Intensitatsschwerpunktcs nach der kurzwelligen Seite zu 
erkennen gibt. (Naturwiss. 20. 122—23. 12/2. 1932. S tuttgart, Róntgenlab. d. Techn. 
Hochsch.) Sk a l ik s .

Gustav Ortner, Untersuchung der Linien Kupfer K  k„ a2, fii wid Eisen A  a1; a2, 
f)l mit einem Doppelkrysiallspcklrometer. Es wird ein Doppelkrystallspektronietcr 
beschrieben, das insbesondere fiir die Unters. gróBerer Wcllenliingen, bei denen die 
Luftabsorption sclion ins Gewicht fallt, konstruiert wurde (Luftweg auf ein Minimum 
reduziert). Mit diesem Spektrometer wurden die Linien a,, a2, der A-Serie von Cu u. 
die Linien alt a2, /?Ł der A-Serie von Fe untersuclit. Hierbei ergab sich, dafl eigentlich 
nur Cu A  a,, das in Ordnung (1,2) aufgenommen wurde, einen vollig n. Verlauf zeigte, 
ohne irgendeine Andeutung einer Feinstruktur oder Asymmetrie. Alle anderen oben 
angefiihrten Linien zeigen Abweichungen vom n. Verlauf. Die bei Fe A  a! u. Fe A  a2 
gefundene Asymmetrie des Kurvenvcrlaufes ist wohl sicher. Auch Cu A  a 2, das 
wesentlich breiter ist ais Cu A  au  zeigt x\symmetrie des kurz- u. langwelligen Astes 
zum Maximum. Eine Feinstruktur bei Cu A  [ix u. Fe A  ist sehr wahrscheinlich. 
(Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 140. Abt. I la .  403—17. 1931. Inst. f. Badium- 
forsch.) Sk a lik s.

Y. Cauchois, Ein liclitsłarker Spektrograpli fiir Róntgcnstralilen, welche ohne 
Richtungsbegrenzung ein gekrummtcs Glimmerblatt durchselzen. Der Spektrograpli ent- 
spricht dem Vielkrystallmstrument von KlRKPATRICK u. DuMOND; an Stelle der 
Einzelkrystalle tr itt  ein zylindr. gekriimmtes Glimmerblatt. Die elementare Theorie 
des App. ist angegeben u. zwei Śpektrogramme sind reproduziert. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 362—65. 25/1. 1932.) Sk a l ik s .

J. E. Sears jr., Bestimmung des Yards, ausgedruckt durch Wellenlangen des Lichts. 
Die Best. der Lange des Yards in Lichtwellen von A. E. H. T u t to n  habe eine Ge- 
nauigkeit von 1 : 10000; genauere Messungen sind in Vorbereitung. — A. E. H. Tutton 
antwortet, daB seine Messungen auf die gelbe Ne-Linie basiert sind. Die Genauigkeit 
betrage: 1 Yard =  1562409 ±  4 Liingen der Liehtwelle der gelben Ne-Linie oder 
1420210 Wellen der roten Cd-Linie. (Naturę 128. 965—66. 5/12.1931. Standards 
Dept., Board of Trade, Westminster.) B eu t l e r .

E. Lau und O. Reichenheim, Uber Anomalien in  der Feinstruktur bei der Selbsl- 
absorption von Spektrallinien. Die Beobachtung der Hyperfeinstruktur der Hg-Linie 
5461 A mit dem Multiplex-Interferometer an Entladungen in Ar +  Hg ergibt, daB 
eine Linienkomponente bei VergroBerung der Selbstabsorption der Linie (end-on- 
Beobachtung) sehr scharf bleibt u. die intensivste wird, die bei geringer Selbstabsorption 
nur sehr schwach (1,1% Gesamtintensitat) ist (Reproduktion). Diese Komponente 
wurde von ScHULER u. KEYSTON dem Hg-Isotop 199 zugeordnet. Diesem Isotop 
wird deshalb eine besondere Eigentiimlichkeit des metastabilen Hg (2 3P 2-)-Terms 
zugesehrieben, die dessen geringere Konz. bewirke (u. folglieh geringe Absorption 
der davon ausgehenden Linie 5461 A). Ais Ursaehe ivird die sehnellere Zerstórung 
jenes Terms durch StoBe zweiter Art oder seine geringere Anregung durch Elektronen- 
stoB im Yergleich zu den anderen Hg-Isotopen vermutet. Auch beim Ne werden 
analoge Eracheinungen yermutet. Auf die Moglichkeit, diesen Effekt zur Trennung
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der Hg-Isotopen zu verwenden, wird hingewiesen. (Naturwiss. 20. 49—50. 15/1. 1932. 
Bcrlin-Charlottenburg, Physikal. teehn. Reichsanst.) Beo tler .

S. F. Evans, Das Bogenspektrum des Jods. Entladungcn in J-Dampf m it Inncn- 
olektroden lasscn sich nicht unter stationaren Bedingungen lierstellon; es wird deshalb 
in eincm Quarzrohr von 10 om Lange u. 2,2 cm Weite mit eincm capillaren Teil von 2 em 
Lange u. 3 mm Weite m it AuBenelektroden gearbeitet, das m it reinstem J 2 gefiillt u. 
unter Vakuum abgeschmolzen war. Anregung mittels Rohrengenerator bei 15—30 • 107 
Perioden pro sec (20—10 m Wellenlange) u. 400 W att Leistung. — Bei Zimmertemp. 
zeigen sich Banden u. scliwache Funkenlinien, bei ca. 40° sind die Bogenlinien vor- 
herrschend. Die starkste Funkenlinie ( J+) liegt bei 5161 A, die Bedingungen werden so 
gewiihlt, daC sie verschwindet. Aufnahmen in erster Ordnung eines 6 m-Gitters, Vcr- 
messung gegen Fe-Spektrum (iiber 6700 A gegen Linien zweiter Ordnung) Belichtungs- 
zeit 4—25 Stdn. im Gebiet 4000—10000 A; im auCersten Rot wird mit Glasspektro- 
graphen gearbeitet. — Einige Linien werden dem J+ zugeschrieben, die man frtiher 
fur Bogenlinien hielt. Im Rot treten viele Linien ais D\ibletts auf, die Hyperfcin- 
struktur verursacht eine Linienbreite (unsymm.) von ea. 0,25 A. In  einer Tabelle 
werden zwischen 10481 u. 4763 A ca. 160 Linien auf 0,01 A nach A, v, Intensitat u. 
teilweise mit Klassifizierung aufgefuhrt. Starkste Linien des J :  6619,69, 6082,46, 
5894,10, 5764,42, 5119,35 u. 4862,38 A. Es werden einige neue M u l t ip l e t t s  aufgestellt, 
die tjbergange von bp* 7p  — >- bp' 6s u. 5pl bd — ->- bp4 6p  bedeuten. Das Ionisie- 
rungspotential des bp “Py.-Grundterms wird zu 84560 em-1 (=10 ,44V .) berechnet. 
Eine Tabelle derTerme (ca. 40)gibt ais niedrigste an: 2P*/, 84500 cm-1, 2Py. 76900cm-1 ; 
6s 4Pv, 29868 cm -1, 4P»/, 28409 cm "1, “Py, 23606; 6s-PĄ? 22682, 2P>/, '18157 cm-*. 
Es wird auf die noch bestehenden Liicken in der Analyse hingewiesen. (Procced. Roy. 
Soc., London. Serie A. 133. 417—30. 1/10. 1931. Newcastle on Tyne, Armstrong 
Coli.) B e u t le r .

George E. Kimball und John R. Bates, Bas Bandenspeklrum des AsH. In  einem 
Kohlebogen, dessen Kathode ausgebohrt u. mit As gefiillt ist u. der mit 110 V. in H2- 
Atmosphare lauft, werden Banden gefunden u. m it einem 3 ni-Quarzspektrographen 
aufgenommen. Es w'erden 3 Banden gefunden: Zwei (bei 32380,2 u. 31636,9 cm-1) 
haben gut getrennte Linien, den Typ der Hydridbanden. Die dritte bei 31802,6 cn r*  
hat unaufgel. Struktur, wird dem As2 zugeschrieben. — Die AsH-Banden sind nacli 
Rot abschattiert u. haben lediglich P- u. P-Źweige. Die genaue Fixierung der Rotations- 
ąuanten war noch nicht moglich; yorlaufige Formel: v =  32380,18 — 11,186 3 /  — 
4,474 M - +  0,0485 M 3 +  0,01027 M 4; Verdoppelung wird nicht bemerkt, Ubergang 
12  —->- vermutet. Die andere AsH-Bande ist teilweise m it der As2-Bande iiber- 
iagert. (Naturę 128. 969. 5/12. 1931. PrincetonUniv., F rick  Chem. Lab.) Be u t l e r .

Yosisige Hukumoto, Einige Beziehungen zwischen dem kontinuierliclien und dem 
Viellinienspeklrum des Wasserstoffs. IV. (III. ygl. C. 1932. I. 490.) Ein Unter- 
wasserfunken wird mit einem 20000 V.-Transformator (5 Amp., 100 V. primiir) 
betrieben; parallel ist eine Funkenstrecke, in Serie sind 2 Kondensatoren von
0,003 MF Kapazitat geschaltet. Die Elektroden (Al, Cu, W) waren in dest. W., 
2 cm unter der Oberflachę; Beobachtung durch Quarzfenster, 3 cm vom Funken. 
Das W. erneuerte sich dauernd, um kolloidales Metali abzufiihren. Aufnahmen 
im HlLGER E l-Quarzspoktrographen. — Das Unterwasserfunkenspektrum zeigt 
viele Eigg. des H2- Spektrums: Die BALMER - Linien sind yerbreitert, gleiche
Anstieggebieto im Kontinuum treten auf. Der Yergleich wird dureh Photometrierung 
von Aufnahmen durchgefuhrt. Dic FuLCHER-Banden (allerdings unaufgel.) treten 
auch im Unterwrasserfunken auf. Die ultraviolette Emissionsgrenze wird meistens 
durch die Bldg. kolloidaler Metalle bedingt; in reinem W. diirftc sie bis 1850 A rechnen. 
Zur therm. Erzeugung der Intensitat sind ca. 10000° Temp. erforderlich; die konti- 
nuierliehe Emission wird deshalb dem H 2-Zerafll — analog zum Entladungsrohi- — 
zugeschrieben. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 20. 599—607. Okt. 1931. Univ. 
of Sendai, Physic. Inst.) B e u t le r .

Gisaburo Nakamura, Isotopeneffekt im  Bandenspektrum des Lithiumhydrids. 
Die Lage der Linien des Li6H  wird fur die Isotopenverschiebung gegen Li7H infolge 
der Sehwingungs- u. Rotationsverschiedenheit berechnet. Zu jeder starken Li7H-Linie 
wird die analoge Li6H-Linic aufgefunden u. damit eine Bestatigung fiir die Analyse 
des Bandenspektrums gegeben. — Das Mengenverhaltnis der Isotopen wird abhangig 
von den physikal. Bedingungen gefunden: Bei Einschaltung der Heizung eines Rohres, 
das Li-Metall in H 2 enthalt, wird LiH in Absorption beobachtet, dessen Isotopenlinien
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Li7H :L i6H  das Intensitatsverhaltnis 2 :1  zeigen; spater stellt Bich ein stationiirer 
Zustand bei dcm Verhiiltnis 8: 1 ein. Dieser Befund sehlieBt sieli an iihnliche Beob- 
aehtungen von D em fster  u . von W ijk  an (vgl. folg. Ref.). (Naturę 128. 759—60. 
31/10. 1931. Sapporo [Japan], Hokkaido Imp. Univ., Pliysic. Lab.) BEUTLER.

Gisaburo N akam ura, Der Isotopeneffekt in dem Bandenspcktrum des LiH . Aus- 
fiihrliehe Arbeit des vorst. Ref. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 7. 303—06. Okt.
1931.) ” B eu t l e r .

F. Paschen, Erweiterung der Spektren A l I I ,  Mg I , Be I  und A l I . In  den Spektren 
des Al I  u. Al II, Be I  u. Mg I  waren einige sehr intensive Liniengruppen bisher nieht 
ins Termsohema eingeordnet worden. Diese werden ais Linien eines erweiterten 
Termsehemas erkannt, dessen Seriengrenze nieht das n., sondern ein angeregtes łon 
bildot u. dessen tiefere JTerme dureh Zufiigung eines Elektrons zu diesem angeregten 
łon entstehen. — Al I I :  Seriengrenze ist der tiefste P-Term des Al I I I ;  fixiert werden 
die Ternie 3p 3p  3P 2, j, 0 bei 57593—57776 cm-1 ; 3p 45 3P 2, lt 0 boi 5901—6086 om-1 ; 
3p 3d 3P 2, j, o: 5261—5265 u. 3p 3d 3D3, 2, x: 6708—6712 cm-1. Die Terme werden 
dureh 19 Linien im Gebiet 1989—1834 A belegt. — M g l: Aufnahmen zwisehen Mg- 
Elektroden in No +  H 2 ergeben neue Tripletts m it den Termen: (3p)2 3P 2, j, 0 bei 3797,9 
bis 3859,1 cm-1 u. 3p 3d :sD.ti 2, , bei — 21864,4 bis — 21839,0 cm-1 ; die beweisenden 
9 Linien liegen zwisehen 3900 u. 2809 A (Tabelle). — Be I : Die friiher (P a sc h e n  u. 
ICRUGER, C. 1931. II. 1677) vermuteten Zuordnungen der Terme werden zum Teil 
abgeandert, die Genauigkeit wird verbessert. Es werden die Wellenliingen u. Terme 
der Serien 2 1P—n lS  (2 1P  =  32627,0 cm-1) fiir n  =  2 bis n  =  11, ferner 2 XP — n 1D 
fiir 11 =  3 bis 12 in Tabellen aufgefuhrt. — Al I :  Ca. 100 Linien des Spektrums wurden 
im Vakuumofen bei 8—10 V. Anregung, im Glimmlioht in Neon oder Helium oder in 
der Hohlkathode neu vermessen; Tabellen m it Intensitat u. Zuordnung fiir das Ge
biet 4255—2093 A. Die daraus abgeleiteten neuen Werte fiir das n. Termschema 
werden ausfiihrlich gegeben. Die Terme des erweiterten Schemas sind: Grundterm 
(3s)23j>2P»/,: 48168,9 cm -1, (3s)- ip  2P»/,: 15316,5 cm -1, 3s ( S p ^ P ^ -D ,-S ,* P :  
10765,1 cm-1, 3s 3p i p ii2(S, P , D): — 22137,3 cm-1 ; ferner werden die Werte fiir 
3s 3p n s i ’~P (n =  4—6) u. 3s 3p n d i '\F , D, P) {n =  3—5) angegeben. — Der 
Vergleich mit dem erweiterten Spektrum des C II  ergibt, dafi beim Al I  einige starkę 
Liniengruppen fehlen. Auf einige Schwierigkeiten der Deutung wird hingewiesen. 
(Ann. Physik [5] 12. 509—27. 21/1. 1932. Berlin-Charlottenburg, Pliysikal.-techn. 
Reiehsanst.) BEUTLER.

Wali Mohammad und Prem Nath Sharma, Hyperfeinstruktur von Spektrallinien 
des Bkibogens im siclitbaren und ullramolełten Gebiet. (Vgl. C. 1931. II. 2837.) Ais 
Liclitąuelle dient eine Vakuumlampe m it Oxydkatliode u. Pb ais Anodę (bei 220 V. 
Spannung, 0,5—lA m p .; 15—20Amp. Heizstrom); Aufnalnncn im 3 m-Spektro- 
graphen mit CJuarz-LuMMER-GEHRKE-Platten von 195x3,65 u. 130x4,597 mm. — 
Die Linien 5005,62, 4340,65, 4168,21 u. 4002,30 A wurden ais einfach befunden. 
4057,97 A spaltet auf: — 0,040 (Intensitat 4), 0,0 (10), +  0,034 (5) sind die Kom- 
ponenten; ferner spalten auf: 3639,71 A: — 0,034 (3), 0,0 (10), +  0,027 (5); 2833,17 A 
hat einen Satelliten von 0,4 Intensitat bei — 0,021; 2614,26 A einen von 0,5 Intensitat 
bei — 0,017. — Viele andere Linien wrurden ais einfach gefunden. — Die Aufspaltung 
wird dem 2,s-Term zugesehrieben, der ein Triplett m it den Komponenten 0,194 u.
0,262 cm "1 ist. (Philos. Magazine [7] 12. 1106—10. 1931. Lucknow, Univ., Dept. of 
Physies.) BEUTLER.

B. V enkatesachar und L. Sibaiya, U ber die Hyperfeinstruktur der Linie 4916 A 
(Hg I). In  einer Hg-Lampe von 1 m Lange m it W-Anode u. wassergekiihlter Kathode 
(Betrieb 2 Amp./qcm) wird die Linie 4916 A axial aufgenommen u. m it 3 yerschiedenen 
LUMMER-Platten auf Hyperfeinstruktur untersueht. — Es wird Aufspaltung 
Komponenten: +  0,148 A (Intensitat 2), +  0,088 (1), +  0,030 (3), 0,000 (10),
— 0,020 (2), — 0,058(1), — 0,074(1/2), — 0,138 A(2) aufgefunden. DasErgebnis steht in 
Widerspruch zu den Messungen von HANSEN u . von TOLANSKY; es wird an Auf- 
nahmen mittels P e r o t-F a b r y  bestatigt. Selbstumkehr tr i t t  bei dieser Linie (6 XP X— 
8 1S„) nieht auf. — Die Linie 5026 A (6 JP j—7 3£j) spaltet auf zu: +  0,063 (1),
0,000 (10), — 0,025 (2), — 0,054 (2), — 0,099 (4), — 0,134 (?) A; fiir die Hg II-Linie 
3984 A (22)‘/,—2 2P»/j) wird angegeben: +  0,132 (2), +  0,091 (3), +  0,076 (?),
+,0,030 (3), 0,000 (10), — 0,084 (5), — 0,140 (2) A. (Naturwiss. 19. 1041—42. 25/12.
1931. Bangalore, Mysore Univ., Dep. of Physies.) B e u tl er .
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J. C. McLennan, A. B. McLay und M. F. Crawford, Dąs Funkenspektrum des 
Quecksilbers, Hg I I .  (Vgl. folg. Ref.) Die bekannten u. neu gemessenen Linien des 
Hg Il-Spektrum s werden in einer Tabelle angegeben; zwisehen 10590 u. 893 A werden 
ca. 200 Linien nach / ,  v, Intensitat u. Klassifizierung aufgefiilirt. Daraus wurden 
45 Terme des Hg'1' berechnet. Tiefster Term ist 6s *Si/u Ionisierungsgrenze (Hg+ — >- 
Hg++) liegt bei 151280 cm-1. Sehr niedrig licgen aus bd3 Gs entstehende Terme 2D  i ■/. 
bei 35514 u. ~D-2.'i2 bei 50554 cm-1 iiber dom Grundniveau; es folgen bd10 6p SP>/, 
bei 51485 u. 2P>/, bei 60608 cm-1, darauf 8 Terme aus 5<Z3 Gp 6a zwisehen 79704 u. 
95302 cm-1 ; bd10l s 2S'/, bei 95714 em-1. Die aus Anregung mehrerer Elcktronen 
gebildeten Terme sind nach j  j  gekoppelt. Gegeniiber der fruheren Einordnung 
(N audŹ) sind mehrere Veranderungen getroffen worden. Die Analyse wurde gesiehert 
durch Vergleieh des Spektrums m it Au I  u. Tl III . (Proceed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 134. 41—47. 3/11. 1931. Toronto, Mc G i l l  Univ.) " B e u t le r .

J. C. Mc Lennan und A. B. Mc Lay, Das Bogenspektrum des Golds. Die be
kannten Absorptions- u. Emissionslinien des Au I-Spektrums werden zusammen- 
gestellt u. in einer Tabelle angegeben; zwisehen 7510 u. 1587 A sind ca. 90 Linien 
nach v, Intensitat u. Klassifizierung aufgefiilirt. Daraus werden 42 Terme des 
Au I-Spektrums berechnet u. angegeben. Tiefster Term 5<210 6s Ionisierungs- 
grenze 5(Z10 (lS 0 des Au+) 74461 cm-1 ; es folgen 2 Terme aus 5d* 6s: 2Z>2 1/, mit 9160,8 u. 
-D i>/. bei 21434,8 cm-1 iiber dem Grundterm; hoher liegen ód10 Qp: -P‘/, bei 37358,8 u. 
2P’I, bei 41174,0 cm-1. Die durch Anregung mehrerer Elektronen erzeugten Terme 
(z. B. 5d° Gs 6p  ergibt 9 Terme zwisehen 41174 u. 53196 cm-1 iiber dem Grundterm) 
sind nach (j  j) , nicht nach L  S  gekoppelt. Die vom Grundterm ausgehenden Linien 
erscheinen samtlich in Absorption, die vom tiefen X>-Dublett sind im Unterwasser- 
funken selbstumgekehrt. — Das Spektrum ist durch Vergleich mit Hg I I  u. Tl I I I  
gesiehert. (Proceed. Roy. Soc., London. SerieA. 134. 35—41. 3/11. 1931. Toronto, 
Mc G i l l  Univ.) B e u t le r .

E. Mollwo, Das Absorplionsspeklrum pliolochemisch verfarbler Alkalihalogenid- 
krystalle bei verschiedenen Temperaturen. Da die Gitterkonstanto der Krystalle sich 
m it wachsender Temp. yergrofiert, muB nach dem Ergebnis der yorhergehenden Unters. 
(vgl. C. 1932. I. 492) die Eigenfreąuenz der Absorptionsbande hierbei abnehmen. 
In  der T at wurde durch Verss. nachgewiesen, da!3 die Absorptionsspektra photochem. 
verfarbter Alkalihalogenidkrystalle sich mit steigender Temp. in Riehtung langerer 
Wellen verschieben. Unter Zuhilfenahme additiv verfiirbter Krystalle lieB sich dieser 
Temp.-EinfluC bis 100° unter den E. der Krystalle yerfolgen. Die Mefiergebnissc 
lassen sich durch eine einfache Interpolationsformel zusammenfassen. (Nachr. Ges. 
Wiss., Gottingen 1931. 236—39. Góttingen, I. Physikal. Inst. d. Univ.) Sk a l ik s .

W. V. Bhagwat und N. R. Dhar, Kupfersalze ais Lichtfiller. I. Die Licht- 
absorption von CuCl2, Cu(N03)2 u. CuSO.,-Lsgg. wurde im sichtbaren u. im ultra- 
violctten Gebiet untersucht. Ais Lichtfilter fur das Gcbiet 4000 bis 6—7000 A eignen 
sich diese Lsgg. sehr gut, insbesondere die Lsgg. von CuCL u. Cu(N03)2 infolge ihrer 
hoheren Losliehkeit. Bei hóheren Konzz. zeigt die CuCl2-Lsg. im Gegensatz zu den 
anderen Lsgg. aueh im Ultravioletten eine Absorption, die dem undissoziierten CuCl2- 
Mol. zugeschrieben \vird. (Journ. physical Chem. 35. 2383—90. 1931. Allahabad 
[Ind.], Univ., Chem/Abt.) F a r k a s .

W. V. Bhagwat und N. E. Dhar, Kupfersalze ais Lichtfilter. II. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Es wurde die Lichtabsorption von Pikrinsaure, Dydimnitrat-, Methylyiolett- u. 
CoClo-Lsgg. sowie der Gemische dieser Lsgg. u. von NH3 mit Cu-Salzlsgg. im sicht
baren u. ultravioletten Gebiet untersucht. Diese Gemische sind ais Filter fur ver- 
schiedene Spektralbezirke brauchbar. (Journ. physical Chem. 35. 2391—400. 1931. 
Allahabad [Ind.], Univ., Chem. Abt.) F ar k a s.

W. V. Bhagwat und N. R. Dhar, Kupfersalze ais Lichtfiller. III. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Es wurde die Lichtabsorption von Krystallviolett-, Methylenblau-, K 2Cr04-, 
K 2Cr20 7-, H2Cr04-Lsgg. sowie ihrer Gemische m it Cu-Lsgg. untersucht u. es werden 
Rezepte von Lichtfilterlsgg. fur versehiedene Bezirke angegeben. (Journ. physical 
Chem. 35. 2401—11. 1931. Allahabad, Univ., Chem. Abt.) F ar k a s .

T. Iredale und A. G. Mills, Absorptionsspektren der Alkylhalogenide: Energien 
der G-J- und C-Br-Bindungen. (Vgl. C. 1931. I. 23.) Die langwellige Grenzc der 
kontinuierlichen Absorption von Gasen ist bei konstanter Schichtdicko druckabhangig; 
bei wachsendem Druck riickt sie zuerst gegen Rot, bleibt schlieBlich konstant. Die 
Absorption wird in einem Glasrohr von 1 m Lange mit aufgekittetcn Quarzfenstern
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gemesscn. Die Substanzen werden gut gereinigt u. getroeknet; Liehtąuelle: Al-Unter- 
wasserfunlccn, kondensierter Cd-Funken. Vermessung gegen Fe-Bogen; Aufnahme in 
kleinem Quarzspektrographen (HlLGER E 3). Die Platten werden photometriert u. so 
die Absorptionsgrenze bestimmt. — Die thermochem. Bercchnung der Bindungs- 
energien erfolgt unter Beriieksichtigung des Wertigkeitswechsels im C-Atom (3P  — y  5S) 
u. ergibt so fiir C-H: 115 kcal, C-J: 65 kcal u. C-Br: 92 kcal. Die Absorptionsgrenze 
fiir CH3J  u . C2H5 J  wird bei 3360 A gefunden u .  ais Dissoziation in Alkyl u. angeregtes 
(2P ‘/,-)J-Atom  gedeutet (64 kcal Bindungs-, 21 kcal Anregungsenergie. C2H5J  hat 
die Grenze bei 2860 A; die Bindung betrage 90, die Anregung 10 kcal. — In verfliis- 
sigtem Zustand riiokt die Absorptionsgrenze nach R ot ( >  4000 bzw. 3100 A). Dies 
wird Anderungen der Energieniveaus infolge der molekularen Assoziation zugeschrieben. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 133. 430—39. 1/10. 1931. Univ. of Syd
ney.) B e u t l e r .

— , Ramaneffekt und chemische Konslilution. (Afinidad 12. 392—94. Jan. 
1932.) R. K. Mu l le r .

A. Dadieu und K. W. F. Kohlrausch, Ramaneffekt und Molekulbau einiger ein- 
facher anorganisclier Substanzen. Die Ramanspektren von N H a, S 0 2, H 2S  u. COS werden 
aufgenommen. Zur Aufnahme dienten die fl. Stoffe, die in Capillaren eingeschmolzen 
waren. Aus den Ramanspektren u. den bekannten Ultrarotdaten werden die Molekiil- 
konstanten berechnet. Fur S 0 2 ergibt sich nach dem Valenzkraftsystem ein Valenz- 
winkel a  =  119° 40', die Entfernung O—S s =  2,24- 10~s cm; O—O s' — 3,87-10~8 cm; 
die riicktreibonde K raft entlang SO f  — 9,56 • 105 Dyn/cm u. die Dcformationskonstanto 
d =  1,60'105 Dyn/cm. Bei H,,S zeigt sich, daB das Auftreten von nur 2 Freąuenzen 
(d. h. das Zusammenfallen der beiden hohen Freąuenzen bei 2600 cm-1, d. i. an der 
Stelle der S—H-Frequenz in Mcrcaptanen) durch die Annahme eines Valen/.winkels 
von genau 90° erklart werden kann. Bei COS lassen sich unter Annahme eines linearen 
Mol. u. des Valenzkraftsystems aus den Freąuenzen 524, 859 u. 2055 cm-1 (die iibrigen 
Freąuenzen konnten durch eine zweite Mol.-Form erklart werden) vier Lsgg. fiir die 
Mol.-Konstanten finden. Die Lsg. m it den Entfernungen O—C s ,l2 =  1,04-10"8 cm; 
C—S s2l3 =  2,38-10~8 cm u. den entspreehenden Kraften / , , ,  =  13,61 -105; / 2l3 =  8,04- 
105 Dyn/cm ist die wahrscheinlichste. Bei Annahme obiger Grundfreąuenzen lassen 
sich aueh samtliche Linien des Ultrarotspektrums ais Ober- u. Kombinationstone deuten. 
(Physikal. Ztschr. 33. 165—72. 15/2. 1932. Graz, Techn. Hochsehule.) D a d ie u .

Elizabeth A. Crigler, Intensildt von Ramanlinien bei der Schalzung der Konzen- 
Iration der in Benzol-Toluol-Gemischen enłhalienen Komponenten. Die Ramanspektren 
von JSzi.-Toluol-Gemischen werden aufgenommen u. gezeigt, daB die relative Intensitats- 
messung entspreehender Linien (im MoLLschen Mikrophotometer) zu einer Schatzung 
der ungefiihren Mengen der beiden Komponenten beniitzt werden kann. Eine Schatzung 
auf ca. 5% ist leicht durchzufiihren. (Physical Rev. [2] 38. 1387. 1/10. 1931. Balti
more.) D a d ie u .

H. Kautsky und H. de Bruijn, Die Aufklarung der Photoluminescenztilgung 
fluorescierendcr Systeme. durch Sauerstoff-. Die Bildung akłiver, diffusionsfahiger Sauer- 
sloffmolekule durch Sensibilisierung. Die Fluorescenz u. Phosphorescenz vieler ad- 
sorbierter Farbstoffe wird durch 0 2 ausgelóseht; dabei nimmt der 0 2 die Energie zur 
Anregung seines ^ '-Term s auf u. kann dann oxydierend wirken, — Gemenge eines 
S i02-Gels m it adsorbiertem Farbstoff (z. B. Trypaflavin) m it einem anderen mit 
adsorbiertem Acceptor (z. B. p-Leukanilin) werden bei variablem 0 2-Druck beliehtet. 
Der aktivierte 0 2 kann dann dureh den Gasraum zu dem p-Leukanilin diffundieren u. er 
bewirkt eine Rotfarbung (p-Rosanilin). Optimum der Wrkg. bei 0,001 mm 0 2-Druck. 
Werden Farbstoff u. Acceptor am gleichen S i02-Gel adsorbiert, so tr i t t  die Rotfarbung 
bei Belichtung noch bei hohem Druek (1 at) auf, da dann die metastabilen 0 2-Moll. 
nur eine schr geringe Diffusionsstrecke zuriickzulegen brauchen. (Naturwiss. 19." 1043. 
25/12. 1931. Heidelberg, Chem. Inst. d. Univ.) B e u t le r .

Ludwig Wesch, Verfarbung und Nachleuchlen der Carbonal- und Oxydphosj>hore. 
Die Verfarbungserscheinungen, die an druckzerstortcn Erdalkalicarbonat- oder Oxyd- 
phosphoren bei Bestrahlung mit Kathoden- oder Hoehfreąuenzstrahlen auftreten, 
werden studiert. Die verwendeten Phosphore enthielten versehiedene Alkalichloride 
ais Schmelzzusatze u. Schwermetallspuren ais leuclitfahigen Anteil. Es wird festgestellt, 
daB die aktm erenden Metalle die Verfiirbung nicht beeinflussen, sondern daB diese 
durch den Schmelzzusatz bedingt ist. Die an Li-, Na-, K-, -Fluorid, -Chlorid, -Bromid 
u. -Jodid in BaCO, beobachteten Verfarbungen werden angegeben. Ein EinfluB des
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Grundmateriales ist bei Verwendung von NaCl oder NaF ais Schmelzzusatz zu beob- 
achten. Die Farbę des NaCl durchlauft beim Ubergang von CaC03 zu SrC03 samtlieho 
Stufen von Gelb bis Violett. Die Farbę ist auch von der aufgetroffenen Elektronen- 
menge abhangig (Tabelle). Gemische der Phosphorbestandteile werden yiel schwaeher 
verfiirbt ais die Phosphore selbst. — Die Lichtemission von Lenardphosphoren m it 
anomal hohen Schmelzzusatzen, von reinen Alkalihalogeniden u. von Alkalihalogeniden 
nach ihrer Einbettung in  Erdalkalicarbonaten wird untersueht. — Es wird bewiesen, 
daB in den zuletzt genannten Systemen die reinen Alkalihalogenide den leuchtfahigen 
Bestandteil bilden. Somit ist eine neue Art von Phosphoren aufgefunden worden. 
(Ann. Physik [5] 12. 730—42. 19/2. 1932. Heidelberg, Radiolog. Inst. d. Univ.) K utz .

Ludwig Wesch, tlber den Nachweis der K-Absorptionskanten an Phosphoren und 
eine neue empfindliclie Metlwde fiir die Hochfreąuenzstrahlspektralanalyse. Im  Gegensatz 
zu Rupp (C. 1925. I. 200) findet Vf. bei Erdalkalisulfidphosphoren eine sehr guto 
Erregbarkeit durch Hochfreąuenzstrahlen (W-Antikathode, Bremsspektrum). Die 
Lichtsumme der Phosphore nahert sich m it steigender Ensrgic asymptot. dem der 
vollen Erregung entsprechenden Wert. Wird mit einer Wellenlange, die am besten 
unterhalb der if-Absorptionskante des U liegt, u. m it entsprechend geringer Intensitat 
erregt, so nimmt die Lichtsumme plótzlich bis zu einem Maximum zu, wenn man sich 
der Absorptionskante des im Phosphor enthaltenen Schwermetalles nahert. Bei Pb 
u. Bi scheinen die Lichtsummenkurven zwei JiT-Absorptionskanten oder die a- u. /j-Linien 
der if-Serien anzuzeigen, was bisherigen Erfahrungen widersprieht. — Die Absorptions
kante laBt sich auch dann feststellcn, wenn man die Metalle in sehr geringer Menge u. 
in feiner Vcrteilung in die fertigen Phosphore bringt, worauf sich ein Verf. zum Nachweis 
sehr geringer Scliwermetallmengen griinden laBt. Die mittels Lichtsummenmessung 
Tom Vf. nachgewiesene Bi-Menge betrug 0,1 y/qcm. (Ann. Physik [5] 12. 743—52. 
19/2. 1932. Heidelberg, Univ.) K utzelnigg .

Mowbray Ritchie und R. G. NorrisŁi, Photochemische lieaktion zwischen Wasser- 
słoff und Chlor bei Cegenwart von Sauerstoff. Vff. weisen nach, daB bei der photochem. 
Chlorknallgasrk. die Rk.-Geschwindigkeit durch HC1 yermindert wird. Bei Ggw. von 
0 2 (10—350 mm bei 44 mm H2 u. Cl2) laBt sich die Q u a n te n au a be u te wiedergeben durch 
<p =  k j [ ( 0 2) (Cl, +  ^2)]- Die Ergebnisse sind innerhalb 5%  reproduzierbar, gleich- 
giiltig, ob HC1 zum Rk.-Gemisch zugesetzt wird, oder sich wahrend der Rk. ansammelt.
— Bei Ggw. von P20 3 im Rk.-GefaB wird nun durch die Druckandcrung die W.-Bldg. 
bestimmt. Die Quantenausbeute der W.-Bldg. steigt von 0,2 bis auf 1 bei einer Anderung 
der HCl-Konz. von 0—400 mm (0 2 50 mm, H2 u. Cl2 44 mm). Die Ketten der HCl-Rk. 
werden also durch HC1 u. 0 2 abgebrochen, wahrscheinlich durch einen DreierstoB 
zwischen H, 0 2 u. HC1 unter W.-Bldg. — Der verzógernde EinfluB von HC1, der bisher 
nieht beriicksichtigt wurde, ist fiir die versehiedentlich beobachteten wechselnden 
Quantena'usbeuten verantwortlicli. Bei Verwendung eines W. -Aktinometers stellt sich 
im Rk.-Raum ein willkurliches scheinbares Gleichgewicht ein. Wegen der versehiedenen 
In tensitat der Hg-Linien ist die aktuelle HCl-Konz. bei 366 m/i groBer ais bei 406 m/<, 
so daB sich ein scheinbares Maximum der Quantenausbeute bei 406 m/t ergibt (A llm and  
u. B e e s le y ,  C. 1931. I. 899). (Naturę 129. 243—44. 13/2. 1932. Cambridge, Univ., 
Dept. of Physical Chem.) Lorenz.

G uenther von Elbe, Die photochemische Reaktion zwischen 1 Vassersloffmperoxyd 
und Wasse.rstoff oder Kohlenoxyd in der Gaspliase. Die Dissoziation von H20 2 bei Be- 
lichtung m it Licht unterhalb 3000 A kann nach 1. H ,0 2 - 2 OH (C. 1929. II. 260),
oder nach 2. H 20 2 H20  +  O erfolgen. Im letzteren Falle sollte Beimischung
von H 2 oder CO ohne EinfluB scin, da O rascher mit H 20 2 reagieren diirfte, wahrend 
bei 1. die Rkk. OH +  H 2 =  H20  +  H  u. OH +  CO =  C02 +  H  ablaufen wiirdcn. 
Der Vers. ergibt eine sehr langsame Rk. bei Belichtung eines Gemisches von H20 2 mit 
CO oder H 2 m it Licht von 2000—2500 A. Dies spricht dafiir, daB H20 2 in 2 OH disso- 
ziiert. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 821—22. Febr. 1932. Virginia, Univ., Cobb Chem. 
Lab.) Lorenz.

E. C. Truesdale und S. C. Lind, Die chemischen Wirkungen von Emanation auf 
das System: Wassersloff-Schwefel-Schwefelwassersloff. (Vgl. C. 1931. I. 1569.) Bei der 
H2S-Synthese aus H2 u. S durch Ionisation mit a-Strahlen steigt der Quotient M /N  
(M  =  Zahl der reagierenden Moll., N  =  Zalil der durch die Strahlung erzeugten Ionen) 
bei Tempp. zwischen 37 u. 270° von 0,021 auf 1,48. Der HaupteinfluB der Temp. besteht 
in der Erhohung des Dampfdrucks des S auf einen geniigend hohen Wert. Oberhalb
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234° bestolit ein ausgesprochener Temp.-Koeff. von M /N  infolgo des Hervortretens 
chem. Wrkgg. bei der Synthese. Die Abnahme des M /N -Wertes bei fortschreitender 
Rk. beruht nicht allein auf der n. Riickrk., sondern vielleicht auf einer Austauschioni- 
sation. — Der Meehanismus der H 2S-Bldg. liiBt sich nicht mit Sicherheit angeben; wahr- 
scheinlich laufen alle móglichen Prozesse gleichzeitig: Rk. zwisehen H+ u. S- , zwisehen 
S-Atomen u. H2 u. auch zwisehen H  u. S-Moll. — Die Zers. von H2S durch a-Strahlen 
wird im gleichen Temp.-Bereich wie die Synthese untersucht; M /N  hat den W ert 4. 
Der Temp.-Koeff. ist kleiner ais 1 (vgl. WOURTZEL, Le Radium 11 [1919]. 289. 332). 
Der wahre M /N-W ert ist wahrscheinlich temperaturunabhangig, doch die therm. u. 
a-Strfthlsynthcse ergibt einen ił//iY-Wert, der m it steigender Temp. abnimmt. Um 
den hohen M /N-W ert zu erklaren, muB ein Ionenhaufenmechanismus oder eine tempera
tur- u. druckabhangige Kettenrk. angenommen werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
516—38. Febr. 1932. Minneapolis, Minnesota, Univ. School of Chem.) Lorenz .

E. T. S. Appleyard, Ein Versuch, grafie pholoelektrische Absorplion in Caesium- 
dampf bei der doppellen Freąuenz der Seriengrenze zu enidecken. Nach den Ergebnissen 
von D avis an He (C. 1929. II. 2530) war zu erwarten, daB ein Elektron in den Grund- 
zustand des Cs-Ions beyorzugt eingefangen wird, wenn die kinet. Energie des Elektrons 
gleich der kinet. Energie des Elektrons im Grundzustand ist; wiihrend des Einfangens 
mufite eine Strahlung von doppelter Frequenz der Seriengrenze ausgesandt werden. 
Umgekehrt miiBte in Absorption beim doppelten der Seriengrenze ein Absorptions- 
maximum m it einem Absorptionskoeff. von rund 10“7 auftreten. — Zur Priifung dieser 
Forderung wird das Absorptionsspektrum von Cs-Dampf im Gebiet zwisehen 1500 u. 
1600 A untersucht. In diesem Gebiet laBt sich keine besondere Absorption auffinden, 
obgleieh der yerwendete App. einen Absorptionskoeff. von 10-15 zu entdccken gestattet.
— Die Ergebnisse von D avis sind daher unerklarlich, sie wurden auch .inzwischen 
anscheinend widerrufen (vgl. C. 1931. II. 674). (Philos. Magazine [7] 13. 300—305. 
Febr. 1932. Univ. of Bristol. H. H. W ills Physical Lab.) L orenz.

R. Deaglio, Pholoelektrizilal bei Oleichrichtern. Verss. m it Cuprox- u. Se-Gleich- 
riehtern. Aufnahme der Cliarakteristiken (Leerlaufspannung bzw. KurzschluBstrom 
in Abhangigkeit von der Helligkeit). Der Vf. findet Abweichungen von den Beob- 
achtungen von v . AtJWERS u . KERSCHBAUM (C. 1931. I. 1068). Beim Se-Gleichrichter 
zeigt die Leerlaufspannung mit wachsender Helligkeit Anniiherung an einen Sattigungs- 
wert. Der KurzschluBstrom steigt dagegen bis 3200 Lux noch fast linear an. (Atti 
R. Accad. Scienzc Torino 6 6 . 396—405. 1931. Turin, Physikal. Lab. d. Techn. Hocli- 
SChule.) _ SCHNURMANN.

Richard Fleischer, Die Konstruktion lichłelektrischer Zellen mil grofien Kallioden- 
flaclien. Beschreibung der Konstruktion einer lichtelektr. Zelle groBer Oberflache
(1200 qcm), die bei Belichtung m it Sonnenlieht ohne Vorspannung einen Strom von
3-10-1 Amp. gibt u. dereń Sattigungsspannung bei etwa 2 Volt liegt. (Ztschr. techn. 
Physik 13. 92—94. 1932. Dresden, T. H., Physikal. Inst.) L orenz.

P. Bricout, Ondes et electrons. 2e ed., rev. et augm. Paris: Armand Colin 1931. (219 S.) 12°. 
Lśon Brillouin, La thćorie des Quanta. 2e ed. L’atome de Bohr. La mecanique analytiąue 

et les ąuanta. Les spectres de multiplets. Paris: Presses universitaires de France 1931. 
(364 S.) 8°. 100 fr.

MaxPianek, Der Kausalbegriff in derPhysik. Leipzig: J. A.Barth 1932. (26 S.) 8°. nn.M.1.35. 
Bartel Leendert van der Waerden, Die gruppentheoretisehe Methode in der Quantenmeehanik. 

Berlin: J . Springer 1932. (VIII, 157 S.) gr. 8°. =  Die Grundlehren d. niath. Wissen- 
schaften in Einzeldarst. Bd. 36. M. 9.—; Lw. M. 9.90.

A,. E le k tro c h e m ie . T h e rm o c h e m le .
Ronald P. Bell, Die elektroslatische Energie von DipolmoUkiihn in verschiedenen 

Medicn. So wie mail in der Theorie der Elektrolyte das łon ais eine geladene leitende 
Kugel in einem kontinuierlichen Dielektrikum behandelt, diskutiert Vf. ais ideales 
Dipolmol. eine starre Kugel m it einem Dublett im Mittelpunkt, wobei der Abstand 
des Dubletts unendlich klein gegen denKugelradius sein soli — ein Model), das reehner. 
besser zu erfassen ist ais das von Martin  (C. 1930. I. 947). Zum Untersehied vom 
kugelformigen łon muB berucksichtigt werden, daB im Innern der Kugel ein Feld 
lierrscht, das sich m it der N atur des Mediums andert — ein Punkt, der in einer friiheren 
Mitt. (C. 1931. II. 965) nicht in Betraeht gezogen worden war. Fiir die Bereehnung 
der Anderang A  der elektrostat. Energie bei der Verschiebung des Mol. (Moment fi) 
aus einem Medium in eine anderes wird noch angenommen, daB die DE. in der Kugel



(Radius a) 1 ist, wahrend sio auBerhalb den W ert D  des fraglichen Losungsm. hat. 
Es ergibt sieb A — n 2/3 a 3-(D — 1 )j{2D  -|- 1). Mit diesen tlberlegungcn kann das 
Experiment nur dami im Einklang sein, wenn die Anderung der Dipolenergie groC ist 
im Vergleich zu anderen Effekten. Setzt man fu r a den „kinet. Radius“ des Mol., so 
ergibt sieli fur fast alle Moll. A  kleiner ais 1. Nur fur H20  u. NH3 sind die Wertc 
4 u. 2, so daB sich bier eine halb-quantitative Obereinstimmung ergeben kann, was 
in  der T at der Pall ist. F ur nicht zu konz. Lsgg. gilt: A =  k T  ]n c S, wo S  der Ver- 
teilungskoeff. der Dipolsubstanz zwischen Fl. u. Dampfphase ist. Tragt man 1/D gegen 
logi0 & auf> 60 erhalt man fur W. eine Kurve, aus der sich ergibt: Wahrend die Tbeorie 
dio LSslichkeit in Fil. hoher DE. gut wiedergibt, liegen die Punkte fiir die anderen 
Lósungsmm. unterhalb der Kurve. Bessere Obereinstimmung erhalt man, wenn 
man s ta tt 1 fiir die DE. im Innem  der Probekugel den W ert D0 — der allerdings keine 
physikalische Bedeutung besitzt — einfulirt u. fiir D{) den W ert 3, fiir a den W ert 1,00 
wahlt s ta tt 1,17, der besser m it dem Wert 1,14 aus Viscositatsmessungen iiberein- 
stimmt (Br a u n e  u . Lin k e , C. 1930. II. 688). Fiir diesen Fali ergibt sich:

( V 2 -  V )  +  2 ( 1  -  V ) 1  -  2D  (l -  y.x)2} ,
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A  :
6 D „ 2 a3 wo

j 2D —  D0 , ,  2(1 —• D0)
11 2D +  D0 ’ 1 .2 +  D0

bedeutet. F ur NH3 liegen die Verhaltnisse analog. Mit a =  1,24 (aus Viscositatsmes- 
aungen v<?n Bk aun e  u. Lin k e  [1. c.] 1,20 A) ergibt sich maflige, m it D0 — 3 u. a =  1,00 
bessere Obereinstimmung m it der Erfahrung. Aus der Ausgangsgleiclrung der Rech- 
nung konnte man die K raft zwischen zwei idealen Dipolmoll. in einem Losungsm. 
bekannter DE. u. die Abweichung der Lsg. von den Gasgesetzen berechnen (vgl. F a l k e n - 
HAGEN, C. 1922. I. 1163). Diese Berechnung verliert jedoch an Wert, da London  
(C. 1930. I I . 1491) nachgewiesen hat, daB die intermol. Kriifte nur in unwesentliehem 
Mafie Dipolkrafte sind, im wesentliehen vielmehr durch die Wechselwrkg. kurzperiod. 
Elektronenschwingungen bedingt sind. (Trans. Faraday Soc. 27. 797—802. Dez. 1931. 
Kopenhagen, Univ. Inst. of Physieal Chemistry.) BERGMANN.

G. Devoto, Untermchunrjen iiber die Dielektrizitdtskonslante von Flilssigkeiten. 
VI. Wdsserige Losungen von Sulfamid. (V. vgl. C. 1932. I. 1633.) S 02(NH,)2-Lsgg. 
verschiedener Konz. (c =  0,097; 0,145; 0,181) wurden gemessen. Dabei ergab sich der 
konstantę dielektr. Koeff. d ejd c — +7,0. (Die DE. von H.,0 bei 25° wurde f0 =  77,85 
gewahlt.) Von den beiden polaren Strukturformeln ist die erste aus chem. Griiiiden

"NH: S 0 < q M3+ u. NHj+ :S O < q- j

w ahrscheinlicher (vgl. C. 1923. III . 1542). — Der Unterschied der Hadien der S 0 2- 
u. der CO-Gruppe wird im dielektr. Koeff. analog gebauter Verbb. bemerkbar. Zur 
Darst. von S 0 2(NH2)„ wird die RuFFsche Methode, bei der man S 0 2C12 auf konz. wss.

de/de
SO,(NHs)2 ..........................................7,0
CO(NH,)a ......................................... 3,3

d elde
NH2CH,CH3S 03H ............................41
NHaCH2CHsC O O H ........................... 36

NH3-Lsg. einwirken laBt, empfohlen. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 14. 
432—34. 15/11. 1931. Mailand, Teehnol. Chem. Inst. d. Uniy.) Schnurmann.

P . Johnson, Lichtintensitaten in Neon-Entladungen. Die Intensitiit des bei Gleieh- 
stromentladungen durch Ne von yerschiedenen Drucken emittierten Lichtes wird ge
messen. Im  Roten u. Gelben nimmt die Intensitat m it steigendem Druck ab, im Grunen, 
Blauen u. Ultravioletten zu. Da bei don untersuchten Drucken im Roten u. Gelben 
ein Linienspektrum, im ubrigen Bereich ein kontinuierliebes Spektrum bestand, be- 
sagen die Ergebnisse, dafi die Intensitat des Linienspektrums bei steigendem Druck 
abnimmt, dio des kontinuierlichen Spektrums zunimmt. Berechnung nach TOWNSEND 
ergibt, daB das Lieht im Roten u. Gelben beim ZusammenstoB der Atome m it Elek- 
tronen von ea. 12 Volt em ittiert wird; ais niederstes Absorptionspotential des Ne wurde 
bisher 16 Volt angenommen. Fiir das kontinuierliclie Spektrum ergibt sich ein Energie- 
verlust der Elektronen von 5 Volt. (Philos. Magazine [7] 13. 487—94. Febr. 1932. 
Oxford, Magdalen Coli.) L o ren z .

R. Schachenmeier, Wellenmechanisclie Yorsiudien zu einer Tlieorie der Supra- 
leitung. (Ztschr. Physik 74. 503—46. 23/2. 1932. Berlin.) Sk alik s.

Lothar Nordheim, U ber die Natur der Elektronenbewegung in KryslalUn und ihre 
Bedeutung fiir  das elekłrische Yerhalten der festen Korper. Zusammenfasscnder t)ber-
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blick iiber die neueren Unterss. Behandelt werden: Untcrschied zwischen Leitern, 
Hal bici tern u. Isolatoren, lichtclcktr. Leitfahigkeit, Elektronenbeugung, Feinstruktur 
der Róntgenabsorptionskanten, anomaler Hallcffekt u. Theorie des Detektors. (Metall- 
Wirtschaft 11. 121—24. 135—38. 26/2. 1932. Gottingen.) Lorenz .

O. Kantorowicz, Zur Leitfahigkeit geprepter Meiallpuher. Mit Drucken bis zu 
2000 a t wurde festgestellt, daB der Widerstand der Pulver beim Pressen abnimmt, 
dafl jedoch bei wicderholten Pressungen die Widerstandsabnalime immer kieiner wird. 
DaB es sich dabei nicht um eine Querschnittsverringerung handelt, wurde durch Messen 
der spezif. Widerśtandc gezeigt. Das Kleinerwerden der Widerstandsabnalime mit 
wachsender Zahl der Pressungen wurde bei W, Ni, Ag, Zn, Bi, Ee, Cu, Sb, Graphit, 
P t, Pb beobachtet, dagegen nicht bei Pudergold, Sammetgold, Pb (110) u. Sn. Inner- 
halb eines PreBgangs liiBt sieli der Widerstand R  ais Funktion des Druekes P  in weiten 
Clrenzen durch die Gleichung darstellen: l /R  =  c ] /P  -f- C. c u. C sind von der Vor- 
bchandlung abhiingige Konst. Zuweilen zeigt sich, besonders bei wenig verfestigten 
Pulvern, ein plótzliches Ansteigen von c bei einem krit. Druck. Die Widerstandskurve 
ist irreversibel. Bei abnehmendem Druck andert sich der Widerstand zunachst nicht. 
Allmahlich, bei Erreichen ziemlich niedriger Drueke nimmt er betrachtlich zu. Der 
Ausgangswert von R  fiir P =  O wird dabei nicht erreicht. Der Widerstandsanstieg 
hiingt von der Verweilzeit unter bohem Druck ab. (Bei kleinen Verwcilzeiten u. weichen 
Pulvern wurde beobachtet, daB die Kurve des folgenden PreBganges tiefer lag.) 
Ein langere Zeit konstantem Druck ausgesetztes Pulvcr ergibt danach zuerst eine rasche, 
clann langsamer werdende Widerstandsabnalime. Viele harte, mehrmals gepreBte 
Pulver verhalten sich anders. Bei ilmen nimmt der Widerstand mit steigendem Druck 
zu. Na eh Uberschreiten eines krit. Druekes erfolgt Widerstandsabnahme. Abweichungen 
vom OHMschen Gesetz wurden gefunden. Bei grofieren Stromstarken wurden kleinerc 
Widerstande gemessen, die im Laufe der Messung rasch abnahmen, um sich einem 
Endwert zu nahern. Dieser bleibt bei unverandertem Druck auch bei kieiner Strom- 
starke crhalten. Der Widerstand der Metallpulver hiingt von ihrer Korngr(jBenverteilung 
ab. Feinerem Korn entspricht im allgemeinen ein gróBerer Widerstand. Ein EinfluB 
von Oxydhauten auf die Widerstandswerte konnte nicht nachgewiesen werden. (Ann. 
Physik [5] 12. 1—51. 22/12. 1931.) ScHNURMANN.

A. V. Antropoff und J. Fr. Muller, Die eleklrische Leitfahigkeit und der Ver- 
bindungstyjms der Alkalicarbide. (Vgl. C. 1929. I. 469.) Aus Leitfiihigkeitsmessungen 
m it Wechselstrom an Natriumcarbid, welches nur eine geringe Menge an Na-Acetylid 
(1,3—3,0°/o) enthielt, zwischen 1-80 u. 270° ergab sich, daB das Na2C2 das typ. Verh. 
eines Ionenleiters zeigt. Die Werte fiir die Leitfahigkeit lassen sich gut durch die Formel 
von R a sch  u . H in r ic h s e n  bzw. S m ek a l (vgl. C. 1929. I. 23) darstellen. Die Verss. 
mit Gleichstrom ergaben gleichfalls fiir das Na2C2 die fiir Ionenleiter typ. Erscheinungen: 
Dendritenbldg. u. Polarisation. Durch Anwendung der TuiiANDTsclien Jodsilber- 
methode zur; Verhinderung der Dendritenbldg. konnte festgestellt werden, daB der 
Elektrizitatstransport im Ńa2C2 nach dem FARADAYschen Gesetz u. ausschlieBlich 
durch die Na-Ionen erfolgt. — Gemische von Lithiumcarbid u. Acetylid zeigten ein 
ganz analoges Verh., so daB auch das Lithiumcarbid ais Ionenleiter anzusprcchen ist. 
Die Verss. bestiitigen, daB die untersuchten Carbide der Alkalien salzartige Yerbb. sind. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 204. 305—14. 24/2. 1932. Bonn, Univ., Chem. 
Inst.) K le v e r .

Norris F. Hall, Verdiinnte Ohlorwasserstoffldsungen und die Theorie von Debye- 
Hiickel. Da v ies  (The Conductivity of Solutions, New York 1930) sprach die Ansicht 
aus, daB bei den einbas. Sauren der Grenzwert des Verhaltnisses —log f/dU  nicht 0,5, 
wie theoret. gefordert, sondern 0,38 ist. Die EKK.-Messungen von CARMODY (C. 1932.
I. 1498) erlauben die Berechnung an verd. Lsgg.; hierbei ergibt sich ein Wert, der nur 
wenig niedriger ais der von der Theorie von D e b y e -Huckel geforderte ist. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54. 831—32. Febr. 1932. Madison, Wisconsin, Univ. Dept. of 
Chem.) Lorenz.

Angus Mac Farlane und 01iver Gatty, Aktivitaten und Normalzustand. I. Aktivi- 
tiitskoeffizienten. Die Beziehungen zwischen Normalzustand u. Aktmtatskoeff. eines 
gel. Stoffes in einer Lsg. werden fur eine Reihe von IConz.-Skaleń (Mol in 1000 ccm 
Lsg.; Mol in 1000 ccm Lósungsm.; Mol in 1000 g Lsg.; Mol in 1000 g Losungsm.; Molen- 
bruch; Mol in Molen Losungsm.) untersucht. Es ist zweckmafiig, die Konz. in Molen 
Salz in einer bestimmten Menge Losungsm. auszudriicken. Fiir die Priifung der D e b y e -
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łlUCKELsehen Theoric in Loaungsm. mit oincr von Eins verschiedcner D. ist eine Vol.- 
Normalitatsśkala zweckmaBiger. (Philos. Magazine [7] 13. 283—91. Febr. 1932. Oxford, 
Balliol Coli. and Trinity Coli. Physic. Chem. Lab.) Lorenz.

C. W. StillwellundL. F. Audrieth, Eisessig ais Lósungsniiltelfur die elektrolytische 
Metallabscheidung. Rdntgenographisclie Unlersuchung der Struklur der Niederschldge 
von Arsen, Antimon und Wismut. As, Sb u. Bi kónnen aus einer Eisessiglsg. ihrer 
Chloride elektrolyt. abgeschieden werden (vgl. C. 1931. I. 3323). Rontgenograph. 
Unters. der Ndd. zeigt, daB As aus einer 12,6%ig. u. einer 50%ig. Lsg. bei 26° u. bei 
90° amorph niedergeschlagen wird; Bi wird aus 6—33%'g- bei 28 u. 95° krystallin 
abgeschieden, wahrend Sb bei lioheror Temp. krystallin, bei niedriger Temp. in der 
instabilen ,,explosiven“ Modifikation erhalten wird. Der Vergleich mit den Ergebnissen 
von C ohen  u . C o ff in  (C. 1930. II. 2359) bei wss. Lsgg. von SbCl3 zeigt, daB in Eisessig 
krystalline Ndd. erst bei hoherer Temp. ais in wss. Lsg. erhalten werden. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 472—78. Febr. 1932. Urbana, III., Univ., Dept. of Chem.) L o ren z .

Erich Muller, Zur Passivitdl des Ghroms.. III. Eine neue Theorie derselben. (II. vgl. 
C. 1931. I. 3216.) Messungen der Aufldsungsgeschwindigkeit (H2-Entw.) von mit Zn 
aktiyiertem Elektrolyt-Cr in H2-Atmosphare bei 20° zeigen bei gleicher Normalitiit 
der yerwendcten Sauren stark verschiedene Rk.-Geschwindigkeit, die bei jeder Konz. 
in der Reihenfolge HC104, H2S 04, HBr, HC1 wachst ebenso wie die Aktivierungs- 
potentiale. Boi der anod. Polarisation nach vorhergehender Aktivierung in der Saure 
tr i t t  bei einem bestimmten Potcntial plotzlich Passiyierung ein, auch dieses Passi- 
yierungspotential liegt um so edler, je kleiner der Anionenradius der Saure ist. Die 
genannten Erscheinungen lassen sich dureh Annahme einer Oberfliichenyeranderung 
(Oxydschicht) nieht erklaren. Vielmehr beruht die Passivitat des Cr gegen Sauren 
darauf, daB das Dielektrikum W. nieht in sein n. Gitter eindringen kann, was zur Aus- 
sendung yon Ionen in Lsg. notig ist. Der Vorgang der Aktivierung stellt sich nach 
dieser Theorie so dar, daB das W. nach Deformation dureh elektrostat. K rafte zu der 
bcnotigten Tiefe einbezogen bzw. „eingepreBt11 wird. Aus der Reibung der H+- bzw. 
Metallionen gegen das Anion der Saure bei der Auflósung ergibt sich die Abhangigkeit 
vom Anionenradius. An anomalen — ladierten — Stellen der Oberflache yermag das 
W. ohne Zusatzspannung einzudringen. An solehen Stellen ist das Cr akt. u. ladt das 
Metali nach u. nach negativ auf (,,Restaktivitat“ ), diese Selbstpolarisation (vgl. C. 1931.
1. 1420) findet ihr Ende, wenn die Geschwindigkeit der Rkk. 1. Me — >-Mo' +  © u.
2. ©  +  H "----->- H  —->- (fortdiffundiert) gleieh geworden ist. Da die Zahl der ladierten
Stellen, m it der die Geschwindigkeit der Rk. 1. zunimmt, fiir ein kleines Anion groBer 
ist ais fur ein groBes, wird unter den molaren Sauren nur bei HC1 das Einbezugspotential 
erreicht. Mit der Zahl der ladierten Stellen fiihrt die Selbstpolarisation auch zu nega- 
tiyeren Werten, was die Vorgange bei Aktivierung dureh Abschmirgeln unter der Saure 
erklart, wobei fortgesetzt neue ladierte Stellen entstehen. Es erscheint nieht unmoglich, 
Cr auch dureh anod. Polarisation (elektrostat. Einbezug der Anionen) zu aktivieren. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 159. 68—80. Marz 1932. Dresden, T. H., Inst. f. 
Elektroehem. u. physikal. Chemie.) R. K. Mu ller .

Alexander Goetz und A. B. Focke, Diamagnetismus von Metallkryslallen. Das 
Ergebnis von Unterss. des Magnetismus von Einkrysta.llen (hauptsachlich Bi) in ver- 
schiedenen Orientierungen u. bei Verunreinigung dureh andere Metallatomo laBt sich 
dahin zusammenfassen: Die Ggw. der Fremdatome beeinfluflt die magnet. Eigg. des 
Krystalls nur, wenn die Fremdatome in feste Lsg. gehen. Der EinfluB yon 1. Mctallen 
(Sn, Pb) unterhalb der Sśittigungsgrenze ist sehr groB; bei Konzz. von 1: 10000 betragt 
die Anderung der Susceptibilitat bis zu mehreren %• Die Anderung ist in den ver- 
sehiedenen Krystallrichtungen verschieden groB. Die Temp.-Abhangigkeit der Suseepti- 
bilitat wird dureh die Fremdatome stark beeinfluBt; sie nimmt m it fallender Temp. ab; 
die Abnahme ist in verschiedenen Krystallrichtungen yersehieden groB. Der EinfluB 
der Fremdatome auf die magnet. Eigg. hangt von ihrer Konz. ab; die ersten gel. Atome 
iiben den.groBten EinfluB aus. — In  allen untersuehten Fallen bewirkt die Zugabe der 
Fremdatome eine VergróBerung der magnet. Anisotropie, d. h. das Verhaltnis der 
Susceptibilitaten senkrecht u. parallel zur Achse wird groBer infolge einer Abnahme des 
Diamagnetismus parallel zur Achse. Dieser EinfluB ist am gróBten bei tiefer Temp. 
Es laBt sich ein m it Sn gesatt. 3%ig. Bi-Einkrystall herstellen, der unterhalb 270° 
absol. paramagnet. parallel zur Achse u. diamagnet. senkrecht zu ihr ist. Rontgeno- 
graph. Unters. eines solehen Krystalls zeigt keine Unterschiede gegeniiber einem 
gewohnlichen Bi-Krystall; die Atomkomplexe innerhalb des Gitters, die fiir den Dia-
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magnetismus verantwortlich sind, sind also grofier ais die Wellenlange der verwendeten 
Eóntgenstrahlen. — Um die Ergebnisse zu erklaren, kónnen zwei Annahmen gemacht 
werden: 1. der EinfluB der gel. Atome reicht sehr weit imierbalb des Krystallgitters 
(efcwa 25 Atome in jeder Richtung) oder 2. die Fremdatome werden in bestimmton 
Schiehten des Krystalls adsorbiert, so daJB also der Effekt durch Yorgange an den inneren 
Oberflachen bedingt ist. Die erste Annahme stimmt nicht m it dem rontgenograph. 
Befund u. mit der Tatsaohe uberein, daB m it steigender Konz. der spezif. EinfluB ge- 
ringer wird. — Die zweite Annahme ist m it den Erfahrungen vertriiglich. Die Gro U o 
der Gitterblocke, an dereń Oberflacho die Fremdatome adsorbiert werden, wird aus 
dem ausgeiibten EinfluB auf 10~"* cm in Ubereinstimmung m it mkr. Beobachtungen 
u. m it der Theorie der Sekundarstruktur von ZwiCKY geschiitzt. Ferner sind mit 
dieser Annahme folgende Beobachtungen im Einklang: der Krystalldiamagnetismus 
nimmt ab, wenn die GroBe des Krystalls unter die des Gitterbloeks sinkt (vgl. V aiu- 
YANATHAN); der Krystallmagnetismus wird durch Deformation beeinfluBt (infolge 
Anderung der inneren Oberflachen) (vgl. B it t e r ) ;  die elektr. Leitfahigkeit wird in 
derselben Weise beeinfluBt wie der Krystallmagnetismus (vgl. H on d a). (Science 74. 
603—04. 11/ 12. 1931. California Inst. of Teclm.) L o ren z .

L. Neel, Die niagnetische Susceplibiłilat von Eisen einige Grade oberhalb des Curie- 
Punktes. (Vgl. C. 1932. I. 1635.) Vf. untersucht die magnet. Susceptibilitat ■/_ von Fe 
wenige Grade iiber dem CuRiE-Punkt, in dem Gebiet, in dem die Susceptibilitat dem 
WEisssclien Gesetz nicht folgt; % andert sich rasch mit der Temp. Wird l /x  gegen T  
aufgetragen, so erhalt man eine Kurve, die zwisehen 770 u. 772° parallel zur Ternp.- 
Aclise geht, daim zwisehen 772 u. 776° geradlinig ansteigt, um nach nochmaliger 
Richtungsandcrung weiter anzusteigen. Das Kurvenstuck zwisehen 772 u. 776° kann 
innerlialb der MeBgenauigkeit durch /  — 0,0831/(2’ — 768,19°) dargestellt werden; 
bei hoheren Tempp. wird eine kleinere ĆURIE-Konstante beobachtet (W eiss  u. F o e x ,  
(Journ. Physiąue Radium 1 [1911]. 748). Wird die untersuchte Probe nach Abkuhlung 
von neuem gemessen, dann wird jedesmal ein anderer W ert der Susceptibilitat in dem 
Gebiet zwisehen 772 u. 776° beobachtet. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 263—65. 
18/1. 1932.) L o ren z .

L. F. Bates, Die thermoelektrischen Eigenschaften der ferromagnetischen Korper. 
Die thermoelektr. Eigg. von Manganarsenid werden in der Nahe des ferromagnet. 
CuRiE-Punktes ( ~ 43°) bestimmt. Die thermoelektr. K raft andert sich stark beim 
tjbergang vom ferromagnet. in den paramagnet. Zustand; dabei zeigen einige Proben 
einen negativen, andere einen positiven THOUSON-Koeff. Gana reines Materiał besitzt 
einen negativen TiiOHSON-Koeff. beim ferromagnet. Obergangspunkt. Nach der Theorie 
von D o rfm a n n  u . J a a n u s  (C. 1 9 2 9 .1. 1422. 3675) entspricht dies einer Abnahme der 
spezif. Warmo bei diesem Punkt, wio sie auch experimentell gefunden wurde (vgl. 
C. 1 9 3 1 .1. 232). — Die Ergebnisse lassen sich deuten unter der Annahme, daB im MnAs 
zwei oder mehr Gruppen assoziierter Moll. bestehen, die beim Ubergang vom ferro
magnet. zum paramagnet. Zustand teils Elektronen verlieren, teils Elektronen ge- 
winnen. Die Beeinflussung dieser Eigg. durch Verunreinigungen u. therm. Behandlung 
erscheint so yerstandlieh. Die Scharfe des Ubergangspunktes u. der Anderung der 
thermoelektr. Eigg. laBt es wahrscheinlich erscheinen, daB eine Art von Gruppen fur 
den Ferromagnetismus, zwei oder mehr Arten von Gruppen fur den Paramagnetismus 
verantwortlich sind. (Philos. Magazine [7] 13. 393—412. Febr. 1932. London, Univ. 
Coli.) L o ren z .

N. A. Kolossowski, Uber die Formuliemng der beiden ersten Oesetze der Thermo- 
dynamik nach Cłausius. Auf Grund der LENZschen Theorie iiber das Gleichgewicht 
zwisehen Materie u. Stralilung lassen sich die beiden fundamentalen Gesetze der Thermo- 
dynamik nach CLAUSIUS durch folgende Zahlenbeziehungen vervollstandigen: Die 
Energie des Weltalls ist konstant u. betragt 8,1 • 1067 kcal. Die Entropie strebt einem 
Maximum von 4,8-1066 kcal pro Grad zu. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 393— 95.

Worth H. Rodebush und Roswell H. Ewart, Der Einflufi des Losungsmiltels 
au f die Aktivitat ton Sauren: Der Dampfdruck von Chlorwasserstoff in Eisessiglosung. 
Die Dampfdrucko von HC1 in Eiscssiglsg. bei Molenbriichen HC1 zwisehen 0,002 u. 0,02 
werden nach einer dynam. Methode bestimmt. Im angegebenen Bereich sind die Dampf- 
drucke linear vom Molenbruch abhiingig. Beim Molenbrucli 0,01 in Eiscssig betragt 
der Dampfdruck 50 mm, in W. 0,0001 mm; die relative A k tm ta t ist also mehr ais

1931. Mittelasiat. Staatl. Inst.) K le y e r .
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10a-faoh gróBer. — Jn stilrlcer konz. Lsgg. wtichst dic Neigung der Dampfdruckkurve 
an: 5%ig- HCI iii Eisessig 470 mm, 3%ig. 300 mm. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
419—23. Febr. 1932. Urbana, 111., Univ. Chem. Labor.) Lorenz.

R.H. Wright und O. Maass, Die Dampfdichte von Schwefelwassersloff. Das Gas 
wird kondensiert u. bei tiefer Temp. im luftleeren Raum fraktioniert. Dic DD. wird 
in einer fasfc 600 ccm fassenden Kugel bestimmt, wobei das Gas nach der Wagung 
m it fi. Luft kondensiert u. der Gasmhalt aus der Wagung yoll Gas, Luft u. W. bc- 
reehnet wird. Gemessen wird bei —35,2, —20,2, 0, +25,0, +37,1 u. +47,0 zwischen 
1/ą u. 4 at. Bereelmet wird das scheinbare Mol.-Gew., das regelmaBig (fast linoar) 
m it dem Druck steigt (Minimum 34,18 bei 25° u. 1/3 at, Maximum 35,94 bei —20° u.
4 at). Um die Resultatc darzustellen, wird die VAN DER W A A LSschc Gleichung nach 
SuTH ERLA N D  durch ein Glied, das die Temp.-Veriinderlichkeit von 6 angibt, erweitert 
(a =  11,46, b — 0,1283). Bei hoherer Temp. muB das scheinbare Mol.-Gew. eine linearc 
Funktion des Druekes sein, was bis 0° gefunden wird, unterhalb 0° tr itt  eino leise 
Biegung auf, die durch die aufgestellte Gleichung, wenn man die Reihcnentw. etwas 
weiter fuhrt, gut wiedergegeben wird. Ob eine merkliclie Abweiehung zwischen Be- 
rechnung u. Befund bei —35° u. 4 a t reell ist, ist nicht zu entscheiden, da man die 
Isothermo so nah an der Sattigung nicht kennt. (Canadian Journ. Res. 5. 442—47. 
Okt. 1931. Montreal, Mo G i l l  Univ., Pliys.-chem. Lab.) W. A. R o th .

Henry Terrey und Herbert Spong, Oefrierpunkte in  dem System Ohlorwasserslojf- 
Schwcfelmonochlorid. S.,C12 ist durch Dest. nicht ganz vom uberschiissigen S zu befreien. 
F. —76,5°; F . von HCI —110°. — Die Róhren m it dem eingewogenen Gemisch werden 
in einem mit A. beschickten WEINHOLD-Beeher m it fl. Luft gekiihlt, die Temp., wro 
Krystalle weder waehsen noch sclimelzen, wird m it einem Pentanthermometer be
stimmt. In  einer Versuchsreihe wird magnet, geriihrt. Zwischen 35 u. 95 Mol.-%  HCI 
tr itt  Schichtenbldg. auf, die obere Sehicht hat stets den gleiehen F. (—92,5°); die Temp., 
wo Schichtenbldg. auftritt, lieB sieli nicht genau messen. Die eutekt. Temp. seheint 
ca. —119° zu sein (ea. 25 Mol.-% HCI). Die wahrscheinlichato Erklarung ist, daB 
S2C12 u. HCI eine Verb. bilden, die m it den Komponenten wenig misehbar ist u. einen 
inkongruenten F. besitzt. Auf der HCl-Seite tr itt  ein zweites Eutektikum bei kleinem 
S2Cl2-Geh. auf. In der oberen Schicht m it konstantem F. treten lange blaBgelbe Nade In 
von anderem Aussehen u. anderem Geruch auf, ais den Komponenten eigen ist. Die
Zus. derVerb. konnte [S2C12] — H4++ (polar) sein. (Journ. chem. Soc., London 1932. 
219—26. Jan, London, Univ. Coli., RAMSAY-Lab.) W. A. R o th .

Harry E. Hofmann, Verdampfungsgrade von organischen Flussigkeiten. Die Ver- 
dampfungsyerlialtnisse von Gemisehen organ. Fil. (Losungsmm.) sind fiir die Lack- 
industrie u. dgl. wichtig. Die Verdampfungsgeschwindigkeit gcht nicht direkt mit 
dom Kp. zusammen. Die Vcrsuehsmothoden werden diskutiert; Literaturwerte u. 
eigene Daten zusammengostellt. Da die Absolutwcrto nach versohiedenen Methoden 
stark sehwanken, wird n-Bulylacetal ais Bezugssubstanz gewiihlt. Eine einfache Methode 
(trockener, konstanter Luftstrom, Thermostat, Best. der Zeit, um ein gegebenes Vol. 
aus einem kleinen Rundkolben zu yerdampfen) wird angegeben u. unter yerschiedenen 
atmosphiir. Bedingungen benutzt. Bcim Vergleich mit n. Butylacetat geben dio yer
schiedenen Mothoden, namentlich fiir langsam verdampfende Fil. iibereinstimmende 
Relativwerte, die m it der empir. Formel Dampfdruck X Mol.-Gew.: 11 ungefahr zu- 
sammengehen. (Fiir n-Butylacetat ist der Ausdruek boi 20° =  100.) — Die Dest. u. 
das Verdampfen eines binaren Oemisches ist yerschieden. Ein konstant verdampfendes 
u. konstant sd. Gemisch hat yerschiedene Zus. Vf. stellt eino Reihe von konstant ver- 
dampfenden Gemisehen zusammen, wio sie in der Lackindustrie gebrauelit wrerden 
odor brauchbar sind. — Ternaro Azeotrope, dio ais Losungsm. brauchbar sind, sind 
selten. Vf. stellt zwei neue, brauchbaro Gemische zusammen, dio ohno nennenswerte 
Veranderung der Zus. verdampfen (z. B. n-Butylacetat 30%> n-Butanol 21°/o. Xylol 
49°/0; 40%  Athylacetat, 20% A., 40% BzL). (Ind. ongin. Chom. 24. 135—40. Febr. 
1932. Elizabeth, N. J., Stanco Inc.) W. A. R o th .

F. M. Jaeger und E. Rosenbohm, Die genaue Beslimmung der wahren spezifischen 
Warmen von Wolfram, Rkodium, Palladium, Buthenium, Ostnium und Iridium bei 
Temperaluren zwischen 0 und 1025°. Gonauo Wiedcrgabo aller Einzeldaten der friiheren 
Verr)ffentlichungen (C. 1931. I. 235. 2979. 2980. II . 3586. 1932. I. 920). Einige Ver- 
besserungen der App. werden beschrieben. Fiir Wolfram ist cp — 0,03 199 +  0,04 848- 
i0 -1 -i — 0,1174' 10~9'<2, gut iibereinstimmend m it den Daten von MAGNUS u. H olz-
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MANK (C. 1930. I . 653); die Kurve verlauft ohne Zeiehen von therm. bcmorkbarer 
Umwandlung. (Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 51. 1—46. 15/1. 1932. Groningen, Univ., 
Lab. f. anorgan. u. physikal. Chemie.) W. A. R oth.

W. A. Roth und G. Becker, Ordnungszahl und Bildungsimrme. (Vgl. C. 1931.
II. 1259 [Ti02]. 3085 [vierte Hauptgruppe]). Die Kuryen Bildungswarme-Ordnungs- 
zahl sind vielgestaltig, dio von BliRKENHEIM (C. 1929. I. 2505) angenommene Linear- 
beziehung, die er zur (irrigen) Voraussage u. ICritik diyergierender Wertc benutzte, 
existiert nicht. Vff. stel len eine Tabelle der wahrscheinlichśten Werte fur die Bildungs- 
warmen von Oxyden u. Chloriden, z. B. auch dereń Lsgg., fiir die 1. bis 6. Gruppe auf 
u. schatzen aus den Kurven (s. Original) die Bildungswiirmen einiger noch nicht unter- 
suchter Verbb. In  einer Nachschrift werden zwei neue Werte mitgeteilt: [iYŁjO ]̂ +  
460,4 kcal, yorausgesagt 465; [0e02] +  127,3 +  0,5 kcal, vorausgesagt ca. 133. Dio 
Kuryen werden diskutiert: Haupt- u. Nebengruppe bilden meist 2 distinkte Kurven- 
ziige. LaBt man die Kurve fiir die Nebengruppe beim zweiten Element der Haupt- 
gruppe anfangen (also in der dritten Gruppe Al-Ga-In-Tl, nicht B-Ga-In-Tl!), so er- 
geben sieli mehr oder weniger scharfe ~  -fórmige Schwingungen m it einem Maximum 
etwa bei der Ordnungszahl 50, die nicht erkliirt werden kann. In  der 5. Gruppe bildet 
N-P-V-Nb-Ta einen fortlaufenden Kurvenzug. — Im  experimentellen Teil wird die 
Bildungswarme von \Ga20 3\ vom Korundtyp mitgeteilt; +255,8 ±  1 kcal bei 20° 
u. konstantom Druck (mit Paraffinól wurde Ga in dor Bombę oxydiert.) Die Daten 
fiir die 4. Hauptgruppe sind friilier (s. Eingangszitat) kurz mitgeteilt : Fiir [/S*02]a-Quorsi 
ist der Wort in 207,8 ±  0,5 kcal abzuandern. Bildungswarme von SiCl4 +  154,0 kcal. 
Fiir [?W 2]B,util bei 20° u. konstantom Druck 218,7 +  0,3 kcal. Bildungswarme von 
TiClt , nicht ganz sicher, +185 kcal. Beide Werte liegen tiefer, ais der Kurvenzug er
warten laBt. Die Bildungswarme von [TiC\ witd (selir umvahrsclieinlich) zu +114 kcal 
abgeleitet. [Zr02]monokl. +  258,1 +  0,6 kcal bei 20° u. konstantem Druck (in Makro- 
u. Mikrobombe ubereinstimmend). [ZrCJ +  45 kcal. [ // ,/0 2]moiiokl. +  271,5 kcal 
(nur 2 Verss. in der Mikrobombe); [^lOglregul. +  292,6 ±  1,4 kcal (Makro- u. Mikro
bombe). [T/iOj] +  45,7. D. von Th =  11,71. (Ztschr. physikal. Cliom. Abt. A 159.
1—26. Marz 1932. Braunscliweig, Techn. Hocliseli., Physikal.-chem. Inst.) W. A. ROTH.

Frederick  D, R ossini, Die Verbrennungswarmen von Methyl- und Alhylalkohol. 
Betr. Methanol vgl. C. 1931. II. 2843; betr. Apparatur C. 1931. I. 3338. Da ein wenig 
Methanoldampf unverbrannt aus dem Calorimeter entweieht, muB die Analyse ge- 
sondert ausgefiihrt werden: He nimmt Methanoldampf iiber 700° h. CuO mit. „De- 
liydrit“ [Mg(C104)2-3 H20 ] u. „Ascarit" (NaOH-Asbest-Gemisch) absorbieren W. u. 
C02. Resultat auf 0,03% richtig; dor A. (D.204 0,78 946 entsprecliend 0,038% W.) 
enthalt naeh der Analyse 0,043°/0 W. Die Bldg. yon N 0 2 u. Aldehyden beim Ver- 
dampfen u. Verbrennon ist therm. zu vernachlassigen, ebenso die von Eg. u. CO. Die 
yerbrannte Menge wird aus dem gewogenen C02 abgeleitet. Wahrend der Verss. werden 
in 20—30 Min. 30—57 Millimole yerbrannt, Methanol bei ca. 25, A. bei 32,50°. Ais 
Isolationsmasse fiir Heizwiderstande wird Picein empfohlen. Fiir (CH3-OH) +  
1,5 (0 2) =  (C02) +  2 H20  bei 25° u. konstantem Druck ergeben sich 763,68 +  0,20, 
fiir fi. CH3'OH  726,25 +  0,20 internat, kjoule. R oth u. Ba n se  fanden (unyeroff.) 726.
— Fiir A.-Dampf bei 32,5° u. konstanten Druck findet Vf. 1407,50 +  0,40 internat, 
kjoule, fiir fl. A. 1365,58 +  0,40 oder bei 25° 1366,41 +  0,40. Die zahlreichen Literatur- 
werte werden zusammengestellt u. umgereehnet. Fiir fl. Methanol folgt pro Mol 
(25°, konstantem Druck, i. vacuo) 173,61 +  0,05, fiir fl. A. 326,61 +  0,10 keal.is 
(Bureau Standards Journ. Res. 8.119—39. Jan. 1932. Washington, Burof Sta,nd.)W.A.R.

L. C. Lichty, R. R. Faller und M. F. Smith, Untersuchung des' Verbrennungs~ 
rorgangs. Auf Grund thermodynam. Uberlegungen berechnen Vff. fiir den Yerbrennungs- 
yorgang im Motor die Abhangigkeit der nach Expansion erreichten Endtemp. T '0 yon 
dem yerbrannten Anteil a bzw. der Lago der Flammenspitze bei Anfangstempp. von 
280, 560 u. 836° u. Warmeverlusten von 0, 10 u. 20% (Anfangsdruck 7 ata), die Beziehung 
zwisehen a u. der bei Beendigung des Prozesses gefundenen C02- u. H20-Bldg. (a;'0 bzw. 
y \ ,  fiir yollstandige Verbrennung =  1 gesetzt), die Temp. des unverbrannten Anteils 
(1 — a) in Abhangigkeit von a u. yom Druck, sowie die Warmeverluste von Un- 
yerbranntem u. Verdunnungsmittel. Auf Grund der so gefundenen Diagramme mit 
entsprechenden Korrekturcn lassen sich T '0> x '0> y '0, der Enddruek P '0, die Lago der 
Flammenspitze u. die Temp. T '0 des unyerbrannten Anteils fiir verschiedene Ausgangs- 
yerhaltnisse mit befriedigender Genauigkeit borechnen. (S. A. E, Journ. 30. 101—04. 
Febr. 1932. New Hayen, Yale Univ.) R . K. Mu l le r .
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J. B. Nichols, Die Anwendung der Ullrazenlrifuge fiir  cinige kolloid-physikalische 

Probleme. Es werden die Bedingungen fur die ungestorte zentrifugale Sedimentation 
von feinteiligen Koli. u. fiir die genauc Best. der Sedimentationsgeschimndigkeit u. der 
Diffusionsverhdltnisse untersuclit. Mit einer SVEDBERGschcn Zentrifuge (Zentrifugal- 
kraft =  100 000 X Sekwero) werden die Teilchengrofien von zahlreichen kolloidalen 
Stoffen, sowie auch Mol.-Qe.ww. von komplexen Farbstoffen u. Proteinen bestimmt. Es 
werden wertyolle Aufschliisse iiber die gegenseitige Beeinflussung von Teilchen in Lsg., 
den EinfluB des Mediums auf den Aggregationszustand u. die Wrkgg. der DoNNAN- 
Potentiale gewonnen. (Physical Rev. [2] 37. 1714—15. 1931. E. I. d u  P o n t  N em ours 
& Co.) Cohn.

P. G. Nutting, Drei Komponentenemulsionen. Nassc Quarzsandkorner werden von
Ol benetzt, haften aber an der Wasserseite der Grenzflache. Ein mkr. Deckglas schwimmt 
leicht auf W., wenn dieses mit Bzn. bedeckt ist. Mit Bzn. geschiitteltes Schmutzwasser 
oder m it klarem W. geschiitteltes schmutziges Bzn. wird klar, wobei die Sclimutz- 
teilchen sich ais feste H aut in der Grenzflache sammeln. Es bilden sich immer be- 
standige Emulsionen, wenn ein dielektr. Medium (Luft oder Isolierol), feste Teilchen 
u. eine OH'-Gruppen enthaltende FI. (wio W., A., Glycerin, Leinól) durcheinander ge- 
mischt werden. Dabei wird angenommen, daB die festen Teilchen OH-Ionen auf der 
einen Seite adsorbieren u. so an der dem Dielektrikum zugewandten Seite eine induzierte 
Ladung erhalten. (Physical Rev. [2] 37. 1714. 1931. U. S. Geolog. Suryey.) Cohn .

H. A. Ambrose und A. G. Loomis, Einige kolloidale Eigenschaften von Benłonil- 
smpensionen. Die ąuellenden u. gelbildenden Eigg. von Bentonitdispersionen werden 
im Hinblick auf die steigende Anwendung dieses Minerals bei der Bohrung von Oląuellcn 
untersucht. Es werden Kurven, welche die Beziehungen zwischen Sedimentations- 
geschwindigkeit, Viscositat u. ph darstellen, aufgenommen. Einige Anwendungen von 
Bentonitsolen beim Bohren von Oląuellen werden gezeigt. (Physical Rev. [2] 37. 
1715—16. 1931. Pittsburgk, Pa., Mel l o n  Inst. of Ind. Research and Gulf Research 
Lab.) Co h n .

P. S. Wassiljew und Adolph J. Rabinowitsch, U ber die Eleklrolytkoagulation 
der Kolloide. X. Potentiomelrische Titration des Koagulationsprozesses von Aluminium- 
liydroxydsolen. (IX. vgl. C. 1931. II . 3191.) Die in friiheren Unterss. ausgearbeitete 
potentiometr. Methode zur Verfolgung des Koagulationsprozesses wird auf Al-Hydr- 
osydsole angewandt. Die A ktivitat der Cl-Ionen aci wurde (fur 25°) nach der Formel
— Ig aci =  Z/O,0591 +  1,1 berechnet, wo Z  die gemessene Potentialdifferenz ist. 
Die Titrationen wurden ausgefiihrt unter Anwendung einer Kalomelelektrode gegen 
eine 0,1-n. KCl-Kalomelelektrode m it Na2S 04, Na2C20 4, K,CrO,, u. anderen Salzen. 
Die Kurven der A ktm tatsw erte der Cl-Ionen zeigen, daB eine Zugabe kleiner Elektrolyt- 
mengen eine relativ hohe VergróBerung von aci bedingt, daB aber bei weiterer Zunahme 
der Elektrolytkonz. die Cl-Ionenverdrangung langsamer yor sidh geht. Die Zunahme 
von aci kann ais Resultat der Austauschadsorption der Anionen des zugesetzten 
Elektrolyten gegen die Cl-Ionen gedeutet werden. Nach beendeter Cl-Ionenvcrdrangung 
tr i t t  die Koagulation ein, u. nach der Koagulation fallt aci ab. Auch das elektrokinet. 
Potcntial fallt wahrend des Koagulationsprozesses. — Die Wertigkeit des oingefuhrten 
Anions bestimmt sowohl die verdrangten Mengen der Cl-Ionen ais auch die zur Koagu
lation erforderlichen Elektrolytmengen. Die starkste Verdriingungswrkg. zeigen die 
zweiwertigen Ionen, wahrend die dreiwertigen am starksten koagulieren. Der Ver- 
gleich des Verh. yon positiven Fe20 3- u. Al20 3-Solen u. der negativen As2S3-Sole 
ergibt, daB, móglicherweise infolge der geringeren Stabilitat der positiyen Sole, bei 
diesen im Gegensatz zu Arsensulfidsol keine ausgepragte Teilung des Koagulations
prozesses in zwei Phasen besteht. Zwischen der elektrostat. u. der chem. Theorie der 
Koagulation besteht kcin grundsatzlicher Unterschied insofern ais m it wachsender 
Wertigkeit der koagulierenden Ionen ihre das elektrokinet. Potential erniedrigendc 
Wrkg. u. ihre Neigung zur Bldg. swl. Yerbb. auf der Teilchenoberflache zunimmt, 
was durch die GroBe u. unsymm. Gestalt von dereń elektrostat. Feld bedingt sein kann. 
(Kolloid-Ztsehr. 56. 305— 17. Sept. 1931. Moskau, Karpow-Inst. f. Chemie, Kolloid- 
chem. Lab.) GURIAN.

M. Mooney, Die Theorie der eleklrophoretischen Beweglichkeit. Es wird die 
HELMHOLTZsche Theorie der Elektrophorese fiir sphar. Teilchen unter Beriicksichtigung 
von Ionemliffusion, lonenbeweglichkcit u. W.-Uberfnhrung modifiziert u. der EinfluB
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dieser Faktoren auf die Verteilung der Laduiig in  der Doppelscliicht u. auf die elektro- 
phoret. Beweglichkeit bereehnet. Die Theorien von D e b y e -Huckel , H elmholtz u . 
die modifizierte HELMHOLTZsclie Elektrophoresetheorie werden verglichen. Es wird 
gezeigt, daB der andere W ert des numer. Faktors in der DEBYE-HucKEL-Formel auf 
anderen Annahmen bzgl. des elektr. Feldes in unmittelbarer Niihe eines Teilobens, 
das unter der Wrkg. eines iiuBeren elektr. Feldes stelit, beruht, u. daB die Anwend- 
barkeit dieser Formel auf Teilcben besclirankt ist, dereń Radius klein im Vergleieh 
zur Diekc der Doppelscbielit ist. Demgegeniiber liegt die Anwendbarkeit der H elm - 
HOLTZsehen Formel im Gebiet der Teilcben, dereń Radius unendlick groBer ais die 
Dieke der Doppelscliicht ist. (Pkysical Rev. [2] 37. 171G. 1931. U. S. Rubber Co.,

L. D. Mahajan, Wirlcung des Lichls auf die Oberflachenspannung von Boys Seifen- 
losung. (Vgl. C. 193 2 .1 .1504.) Erwiderung auf die Bemerkung von d u  N ouy  (C. 1932. 
I. 364). Yf. bat in seinen Verss. mit Lsgg. Yerschiedener Konz. gearbeitet u. ist bis zu 
Lsgg., die 1%  Boys Seifenlsg. enthielten, heruntergegangen. Die beobaehteten 
Erseheinungen ńnderten sich nicht m it wachsender Verdunnung. Vcrss. m it nocli 
verdiinnteren Lsgg. sind im Gange. (Naturę 129. 133. 23/1. 1932. Patiala, Indien, 
Physikal. Lab., Mohindra Coli.) Gu iiia n .

Andre Marcelin, Farben diinner Blattehen. Vf. gibt eine Zusammenfassung von 
Arbeiten, die u. a. hauptsachlich von P e r r in , M a r c e l in  u . ihm selbst ausgefiihrt 
worden sind. Sie befaBten sieh vor allem m it der exakten Messung der Dicken diinner 
Blattehen u., soweit es sich um aus Lsgg. abgeschiedene Hautehen handelt, auch mit 
den Konz.-Verhaltnissen zwischen Stammlsg. u. Oberflaehenschicht. Es wurden Seifen- 
hautchen, Quarzblattchen, Hautehen von p-Toluidin u. durch Sublimation zahlreicher 
organ. Substanzcn hergestellte diiime Blattehen untcrsuclit. Ausfiihrliche Einzelheiten, 
Vers.-Anordnungen u. Farbphotos im Original. (Journ. Cliim. physiąue 28. 605—21. 
25/12. 1931. Paris.) WoECKEL.

Georg-Maria Schwab und Walter Brennecke, Zur Frage der anomalen ersten 
Adsorptionsioarmen. (Vgl. C. 1931. II. 2296.) Der Zweck der Verss. war, das Zustande- 
kommen des von TAYLOR u. Mitarbeiter gefundenen Mazimums der Adsorptionswarme 
des H2 an Cu aufznklaren. In  einem mit Widerstandsthermometer versehenen u. mit 
Cu-Pulvcr gefiillten CalorimetergefaB tr i t t  bei Einlassen von He, H 2 oder C2H4 bis zu 
einigen mm Hg-Druck Abkiiblung, beim Auspumpen dagegen Erwarmung auf. Bei 
einer zweiten Apparatur, in welcher das Widerstandsthermometer anstatt im Calori- 
meter um das GefaB herum angebracht war, zeigte sich derselbe Druekeffekt, der 
von der druckabhiingigen tlbertcmp. des Thermometers herriihrt. Diese Druckab- 
hangigkeit kommt dadurch zustande, daB fein verteilte Metalle bei niedrigen Drucken 
infolge der yielmals auftretenden Temp.-Spriinge an den Grenzflaehen Mctall/Gas eine 
stark druckabbiuigige Warmeleitfahigkeit haben. Systemat. Verss. ergaben auch eine 
andere Fehlerąuelle, die in der zu langsamen u. daher unvollstandigen Erfassung von 
kleinen Warmcmengen bei geringen Drucken besteht. Wird eine dem Druekeffekt 
entsprecliende (aus dem Druekeffekt des nicht adsorbierbaren He berechenbare) Kor- 
rektur bei den gemessenen Adsorptionswarmen von H2 an Cu angebracht, so ver- 
schwindet das zunachst bei 2 mm erscheinende „Maximum“ (15 kcal/Moi) fast voll- 
standig. (Ztschr. physilcal. Chem. Abt. B. 16. 19—42. Febr. 1932. Munchen, Chem. 
Lab. d. Bayer. Akad. d. Wiss.) F ar k a s .

Paul Kubełka und Margarete Miiller, Die Dampfdruckisotherme und die sub- 
mikroskopische Struktur der aktiven Kohle. I I . (I. ygl. C. 1931. II. 1394.) Die Ergeb- 
nisse der ersten Arbeit werden gepriift an 6 neuen Proben akt. Kohle u. 2 Proben akt. 
Kieselsame. t)ber diese Proben wird Luft geleitet, die bis zu einem bestimmten Satti- 
gungsgrad beladen ist mit einem der folgenden Dampfe: Bzl. (bei 20, 45 u. 70°), Methanol 
(bei 20 u. 50°), A., A., Aceton, Hexan oder CCI., (alle bei 20°). Die Sattigungsgrado 
werden variiert, aber nur in steigender Richtung, da sich so dio wahren Gleichgewichts- 
werte einstellen. Die Ergebnisse fiigen sieh gut der ZsiGMONDYschen Theorie der 
Capillarkondensation, So werden beim Sattigungsgrad 1 annahernd gleiehe Fl.-Voll. 
samtlicher Dampfe aufgenommen, besonders wenn man die Kompression beriicksichtigt, 
die die Fil. in den Capillaren erleidcn. Dieses Vol. ist jedoeh viel kleiner ais das gesamte 
Porenvol., so daB noch ein zweites Capillarsystem m it sehr groben Poren vorhanden 
sein muB. Aus den Isothermen der Capillarkondensation werden m it Hilfe der modi- 
fizierten Thom son - Gleichung: D — [£ ] /[—log S] die S trukturkurren V =  f  (D) be- 
rechnet (D =  Capillarendurchmesser, S  — Sattigungsgrad des Dampfes, B  — empir.

Passaie, New Jersey.) Co hn .
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Konstantę, die die Erhohung der Oborfliichenspannung in den Capillaren enthiilt u. 
wahrscheinlich zu bereehnen gestattet, V =  Vol. der Capillaren von D — 0 bis D =  D ). 
Diese Strukturkurven ergeben sich fiir ein bestimmtcs Adsorbens ident., unabhiingig 
von Art u. Temp. des zur Messung vcrwendeten Dampfes. Die meist S-formigen 
Strukturkurven haben positive F-Werte sehon bei D =  ca. 0,3—0,5 /</«, u. verlaufen 
um so flacber, je grófler der Durclimcsser am Wendepunkt ist (GroBenordnung 1—2 /i/i). 
Die quantitativo Formulierung dieser Bcziehung erweist sich ais allgemein giiltig, auBer 
bei 2 Koklen, die offenbar 2 ubereinandergelagertc Systeme von Kondensations- 
capillaren liaben, u. auBer bei den Kieselsauren, fiir die nocb festgestellt werden miiBte, 
ob ihro Abweichungen qualitative oder quantitative sind. (Kolloid-Ztsohr. 58. 189 bis 
197. Febr. 1932. Aussig u. Frankfurt a. M., Lab. d. Carbo-Norit-Union.) E r b e .

Eugen Rabinowitsch, Ober Oasaufnalnne durcli Zeolithe. Die Zeolithe zeichnen 
sich durch die S tabilitat des entwasserten Ionengcriistes aus. Bei der Gasaufnahmc 
wirken elektrostat. u. LoNDONsehe Molekularkriifte mit. Ob die sorbierten Moll. 
frei bcweglich oder in bestimmter Lage im Gitter gebunden sind, liiBt sich nicht end- 
giiltig entscheiden, doeh scheint der negative Ausfall der NH3-Synthese an Chabasit 
nach dem BoRN-FllANCKschcn Mechanismus fiir die erstere Bindungsart zu sprechen. 
Es wurden die Sorptionsisothermen u. -isobaren von H„ (bei —  263 bis — 78°), N 2 
(— 185 bis 0°), C02 (— 84 bis 103°), NH3 (8,5—100°) u. von W. (20—100°) im Druck- 
bereich 0—500 mm Hg aufgenommen. Die Isothermen geniigen der abgeleiteten 
Isothermengleiehung, wenn man annimmt, daB das Adsorptionspotential von der 
Gasbeladung abhangig ist. Bei hohen Tempp. (kleine Gasbeladung) werden die Gase 
um so starker adsorbiert, je weniger sie fliichtig sind. Die Gaśaufnahme strebt mit 
sinkender Temp. u. steigendem Gasdruck einem Grenzwert der Sorption zu, der dem 
Mol.-Vol. des sorbierten Gases proportional ist. Dieser W ert betragt 170 (bei C 02) 
bis (bei He) 400 ccm/g Chabasit. Die Sorptionswiirmen (berechnet aus der Anfangs- 
neigung der Sorptionsisotherme, bzw. aus der Temp.-Abhiingigkeit nach der CLAUSIUS- 
CLAPEYRONschen Gleichung) betragen fiir H 2 1800, fur Na 4900, C 02 12500, NH3 16000, 
W. 13000 cal, sie gehen also m it den Verdampfungswarmen symbat. Fiir die Sorptions- 
fiihigkeit der Zeolithe ist ihr Sorptionsraum maBgeblich, d. h. der ionenfreie Ilaum  im 
Gittergeriist. Unter 7 verschicdenen Chabasiten zeigt sich geringste Sorptionsfahigkeit 
bei dem, bei welchem der Sorptionsraum durch Ersatz der Ca"-Ionen durch K'-Ionen 
eingeengt ist. Bei 5 untersucliten Zeolithen nimmt die Sorptionsfahigkeit in der 
folgenden Reilienfolge ab: Chabasit, Harmotom, Apophyllit; Desmin u. Heulandit 
sorbieren nach dem Entwasserrn uberhaupt nicht mehr. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. B. 16. 43—71. Febr. 1932. Gottingen, Univ., Mineralog. Inst.) F arkas.

B. Anorganisclie Chemie.
Fred Allison, Edna R. Bishop, Anna L. Sominer und J. H. Christensen,

Weitere Untersuclmngen uber das Element 87. (Vgl. C. 1930. II . 1052.) Die Unters. der 
Ausziige aus Pollucit mittels der magneto-opt. Methode (vgl. C. 1931. I. 2234) wird 
fortgesctzt; untersucht werden: Chlorid, N itrat, Sulfat u. Hydrosyd. An der fur das 
Element 87 erwarteten Stelle werden 6 Minima gefunden, so daB also wahrscheinlich 
6 Isotope des Elementes 87 mit groBen At.-Gew.-Differenzen esistieren. Es wird sicher- 
gestellt, daB die Minima nicht von Komplexionen, insbesondere nicht von SnCl3+ oder 
ReCl+, herruhren; die Minima werden durch Sauren, Basen, Oxydations- u. Rcduktions- 
m ittel nicht beeiniluBt. Weiter wird das Element 87 noeh gefunden in: Monazit, Kainit 
u. Samarskit verschiedener Herkunft in Mengen von 1 zu 108—1010. — Es wird der 
Name Virginium (Va) yorgeschlagen. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 613—15. Febr.
1932. Auburn, Alabama, Polytechnic Inst. Physics Dept.) L orenz.

Fred Allison, Edna R. Bishop und Anna L. Sommer, Anreicherung, Sauren 
und Lithiumsalze des Elements 85. (Vgl. vorst. Ref.) Ais Ausgangsmaterial fiir die 
Anreicherung des Elements 85, fiir das der Name Alabamium (Am) yorgeschlagen wird, 
wird Monazitsand gewahlt. Die Anreicherung wird mittels der magneto-opt. Methode 
(ygl. C. 1931. I. 2234) kontrolliert. 100 Pounds Monazitsand werden mit Konigswasser 
ausgezogen; der Auszug wird zur Trockne gedampft u. danach dreimal mit W. extra- 
hiert; dabei geht HAm04 in Lsg. Nach Eindampfen wird m it H 2S04 abgeraucht u. 
wieder gel. In die Lsg. wird S 02 eingeleitet, wobei Red. zu HAm eintritt. Durch Zu
gabe von LiOH werden die meisten Schwermetalle gefallt. Nach Einengen wird mit
A. Li2S 04 ausgefallt. Die Lsg. enthiilt nun 2,5-10-6 g Am ais LiAm. — Zweeks Fest-
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stcllung der voraussichtlichen Lagen der magneto-opt. Minima von Am-0-Verbb. 
werden die Minima der entspreehenden H- u. Li-Verbb. der iibrigen Halogene bestimmt. 
Durch Behandeln der LiAm-Lsg. m it J„, Br2 oder HC104 werden vier Am-Sauerstoff- 
siiurcn AmO', Am02', Am 03' u. A m O / erhalten. Am ist leiehter, besonders in saurer 
Lsg. zu osydieren ais die anderen Halogene; Am04' ist die stabilste Verb., selbst J 2 
oxydiert Am' zur hochsten Oxydationsstufe. — Das At.-Gew. von Am wird zu 221 ge- 
schatzt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 616— 20. Febr. 1932. Auburn, Alabama, Poly- 
technic Inst., Physics Dept.) L o r e n z .

B. N. Ipatjew, A. A. Wwedenski und A. W. Frost, Zur Frage der Allotropie 
des Phosphors. I. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii 
Shurnal Sscr. A. Shurnal obsehtschei Chimii] 1 (63). 632—40. 1931. — C. 1931. II. 
1837.) K le v e r .

K. Boratynski und A. Nowakowski, Iidntgenographische Untersucliungen iiber 
die Modifikationen des Phosphorsdureanhydrids. Nach verschiedenen friiheren Unterss. 
gibt es von P 20 5 mindestens zwei Yerschiedenc Modifikationen: eine krystalline u. 
eine amorphe. Die krystalline Form sublimiert bei 250—300°, wahrend dic amorphe 
Modifikątion bei diesen Tempp. einen Dampfdruck von nur wenigen mm besitzt. — 
Vff. untersuchten wss. Lsgg. von Metaphosphorsiiure, die aus den beiden Modifikationen 
hergestellt wurden u. Yerfolgten die Anderungen der elektrolyt. Lcitfiihigkeit wahrend 
des tlberganges von Metaphosphorsaure in Orthophosphorsaure durch Hydratation. 
Aus den Verss. (die an anderer Stelle ausfiihrlicher veroffentlicht werden sollen) laCt 
sich entnehmen, daB die aus amorphem P 20 5 gewonnene Metaphosphorsaure stark 
polymerisiert ist. Daraus wird geschlossen, daB das amorphe Anhydrid ebenfalls 
polymerisiert ist. — P 20 5 wurde bei 300° in Sauerstoffatmosphare sublimiert. Aus 
der so gewonnenen Substanz A wurden gliinzende Krystalle von ca. 10 mm GróBc 
isoliert (Substanz B). Dic D. von (B) wurde in Bzl. zu 2,100 ±  0,003 gefunden. Der 
bei der Sublimation zuriickbleibende nichtfliichtige Rest (C) ha t die D. 1,80 ±  0,01. — 
Die DEBYE-Aufnahmen von (A) u. (B) sind ident. u. fiihren auf ein rhomboedr. 
Gitter. Die hexagonale Elementarzelle hat die Kantenlangen a — 11,12 u. c =  1,12 A; 
sie enthalt 12 Moll. P 20 5. — Die Substanz (C) gibt drei schwache Interferenzringe, 
dereń Lage u. Intensitat jedoch vóllig anders ist ais bei (A) u. (B). Sie hat also noch 
teilweise anisotropen Aufbau. — Es wird geschlossen, daB das handelsiibliche P 20 5 
ganz oder zum groBten Teil aus der krystallisierten Modifikątion besteht u. daB erst 
bei der Sublimation die krystalline Struktur zum Teil zerstórt wird. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 89—91. 4/1. 1932.) Sk a l ik s .

Gerhard Tromel, Untersucliungen iiber die Bildung eines lialogenfreien Apalits aus 
basischen Calciumphosphaten. Im System CaO-P2Os tr it t  keine Verb. 3(Ca3P 2Os)'CaO 
bzw. lOCaO • 3P20 5 (Oxyapatit) auf. Es wird gezeigt, daB es auf Grund der krystallchem. 
GesetzmaBigkeiten auch nicht zu erwarten ist, daB ein so zusammengesetzter Korper 
die Struktur des Apatits hat. Die Bldg. von Hydroxylapatit, Cai0PcO2i{OH)2 bzw. 
3(Ca3P 2Os)'Ca(OH)2, boi 1050—1100° aus geschmolzenen Ca0-P20 5-Gemischen mit 
mehr ais etwa 55% CaO unter dem EinfluB der Luftfeuchtigkeit wird beschrieben. 
Fur Tetraphosphat, 4 C a0 -P ,0 5, ais Ausgangsprod. Yerlauft der Vorgang nach: 
Ca12P60 27 +  H 20  — y  Ca10P6O24(OH)2 +  2 CaO. Die Zers. des Hydroxylapatits bei 
hólieren Tempp. ist erst bei 1400° vollstandig. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 158. 
422—32. Febr. 1932. Dusseldorf, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch.) Tromel.

E. T. Carlson, Die Zerselzung von Tricalciumsilicat im Temperaturgebiet 1000 bis 
1300°. (Bureau Standards Journ. Res. 7. 893—902. Nov. 1931. Washington. — C. 1932. 
I. 859.) R. K. Mu l l e r .

B. P. Nicolsky und V. I. Paramonova, Potenliomelrische Titration der 
Aluminiumsałze und kolloid-chemisclie Eigenschaften des Aluminiumhydroxyds. DaB 
der bei Einw. von Lauge auf Al-Salze erhaltene Nd. stets noch Anionen des Salzes 
enthalt, fiihren Vff. nicht auf Bldg. bas. Salze, sondern auf Adsorption der Anionen 
dureh die bei der Rk. sich bildenden positiv geladenen Kolloidteilchen des Al(OH)3 
zuriick. Bei weiterer Zugabe von Lauge bleibt trotz Umladunę der Gelteilehen ein 
Teil der Anionen adsorbiert, wahrend ein Teil des Al(OH)3 im Aquivalenzpunkt, der 
im Alkaligebiet liegt, ais A10„' in Lsg. geht. Im  Aquivalenzpunkt- besteht zwisehen 
pn verd. Lsgg. u. dem Logaritlimus der „bedingten Konz.“ c des Al-Salzes eine lineare 
Abhangigkeit mit einem Neigungswinkel 1 (a =  45°). Diese theoret. abgeleitete Be- 
ziehung wird durch Verdimnungsverss. des Aquivalenzgemisehes von Al2(SO,,)3 experi- 
mentcll bestatigt: es ist bei 18° pn =  0,95 log o +  11,01. Verss. mit direkter Titration
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bei verecHiedener Konz. des A12(S04)3 (0,0025—0,3-n.) bei 18° ergeben pa =  0,95 log c -|- 
10,89; dic t)bereinstimmung mit; den Verdunnungsverss. zeigt, daB wirkliche Glcich- 
gewicbtsverhiiltnisse yorliegen. Entsprechende Verdiinnungs- u. Titrationsyerss. mit 
A1C13 ergeben pn =  0,9 log c +  10,51. Die Titrationskurve des A1C13 liegt stets niedrigcr 
ais die des A12(S04)3, da das Adsorptionsgleichgewicht (Austauschadsorption) zwisehen 
der elektropositiven Micelle des Al(OII)3-Gels mit Cl' u. OH' stark nach der Seite der 
OH'-Adsorption verlagert ist im Vergleich m it dem Gleichgewicht im Fallo des A12(S04)3. 
Fiir die Micellarstruktur des Al(OH3) stellen Vff. ein Schema auf, nach dem aus dom 
Micellkern — n  Al(OII)3-aq — OH'-Ionen abgespalten u. in die iiuBore Ionenschicht 
iibcrgangen sind; die dadurch gebildetcn Ionen AI(OH)2+ bilden m it A102'  u. Al(OH)3 
die innerc Belegung der Doppelsehicht. In  der iiuBeren (diffusen) Ionenschicht treten 
dic Austauschvorgange zwisehen OH', S04"  bzw. Cl', N a' u. H ‘ auf. Die im sauren 
u. alkal. Gebiet u. beim isoelektr. Punkt herrschenden Bedingungen werden auf Grund 
dieses Schemas charaktcrisicrt. Die Entfernung der Anionen der auBeren Schicht von 
der inneren Schicht ist bei der Fallung aus AlCl3-Lsg. groBer ais bei der Fallung aus 
Al2(S04)3-Lsg. Die Annahme einer ,,ampholytoiden“ Micellarstruktur bedingt dic 
Mogliehkeit eines gleichzeitigen Austauschcs der Kationen u. der Anionen der AuBen- 
schieht. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 159. 47—67. Marz 1932. Leningrad, Landw. 
Akad., Lab. f. phys. Chemie des Inst. f. Bodenkunde.) R. K. Mu ller .

Walter Hieber und Fritz Leutert, Ober Melallcarbomjle. X II. Die Basenreaklion 
des Eiscwpentacarbonyls und die Bildung des Eisencaibonylwasserstoffs. (XI. vgl. C. 1932.
I. 1354.) Es lassen sich zwei Gruppen von D eriw . der Metallcarbonyle unterscheiden:
1. reinc Koordinationsverbb., in denen neben CO nur koordinativ an das Metallatom 
angelagerte Moll. auftreten (Aminsubstituierte Metallcarbonyle), u. 2. Carbonylhalo- 
genido, in denen das Metali salzartig gebunden ist (Fe(CO)4Halg2). — Das koordinatiy 
gebundene CO ist dureh besonders groBe Rk.-Fahigkeit — besonders dureh leiehte 
Oxydierbarkeit — ausgezeichnet. Aueh bei AusschluB yon Oxydationsmitteln ent- 
stehen z. B. aus Fe(CO)5 bei Ggw. yon Basen neben niederen Carbonylverbb. D eriw . 
des C02. Die erhohte Aktiyitiifc des CO in den Carbonylyerbb. ist auf eine mit der 
koordinativen Bindung an Metali zusammenhangende Strukturiinderung (Polarisation) 
des CO-Mol. zuriickzufuhren.

Zur Aufklarung des Verlaufs der Basenrkk. wird nun die Abhangigkeit der Menge 
des gebildeten Carbonats yon der angewandten Laugenmcngc untersucht. Ba(OH)2 
wird im Hochvakuum mit Fe(CO)5 zur Rk. gebracht:

Fe(CO)5 +  Ba(OH)2 =  Fe(C0).,H2 +  BaC03 .
Die Menge des gebildeten BaC03 bleibt unter der des angewandten Ba(0H)2 zuriick; 
crst bei 1,5 Mol. Ba(OH)2 entsteht 1 Mol. BaC03, dessen Menge bei grófierem Laugen- 
iiberschuB nieht mehr ansteigt. Ahnliches zeigt sich bei der Umsetzung mit NaOCH3 
in wasserhaltigem CH3OH, wrobei die Rk.:

Fe(CO)s +  CH3ONa +  H 20  =  Fe(CO)4H 2 +  CH3OCOONa 
eintritt. Die Menge des gebildeten Carbonats ist streng proportional der angewandten 
Laugenmenge. Zur sicheren quantitativen Umsetzung des Fe(CO)5 mit Laugen ist ein 
poił von 2—3 notwendig. Im  homogenen System erfolgt die Umsetzung prakt. 
momentan. — Der bei diesen Umsetzungen entstehende Eisencarbonylwasserstoff 
Fe(CO)4H2 ist sehr sauerstoffempfindlich. Starkere Oxydationsmittel 0 X}’dieren voll- 
standig zu Fe(OH)3, C 02 neben CO u. H20 . Gelindc Oxydationsmittel (Mn02, aq.) 
dehydrieren unter Bldg. von [Fe(CO)4]3. Die Rk. mit Braunstein erfolgt nur in alkal. 
Lsg. In starkem LaugeniiberschuB aber disproportioniert sich Fe(CO)4 in Fe(CO)5 u. 
Fe(CO)3; das neu gebildete Fe(CO)s bildet in dem alkal. Medium wiederum Fe(CO)4H2, 
das dann dehydriert wird. — Die alkal. Lsg. von Fe(CO)4H2 ist bei AusschluB von 
Oxydationsmitteln, selbst in der Warme, bestandig. — Die Oxydation mit H20 2 erfolgt 
nach: 2 Fe(CO)4H 2 +  y* [4 +  (8 — x )]02 =  Fe20 3 +  H20  +  x CO +  (8 — x) C02; dies 
gibt einen neuen Beweis fiir dic Zus. Fe(CO)4H2. — Das Rk.-Gemisch Fe(CO)5-Lauge 
spielt infolge der Red.-Wrkgg. des Fe(CO)4H2 die Rolle einer Kiipenlsg.

Im Gegensatz zu der hohen Alkalibestandigkeit steht die grofle Saureempfindlichkeit 
des Fe(CO)4H 2. Die sturm., nieht definierte Selbstzers. erklart sich im wesentlichen 
aus Disproportionierungen naeh: 2 Fe(CO)4H 2 =  Fe(CO)5 +  Fe(CO)3 -f  H 2 . (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 204. 145—64. 9/2. 1932. Heidelberg, Uniy., Chem. Inst.) Lorenz.

Walter Hieber, Uber Metallcarbonyle. X III. Der Meclmnismus der Zerselzungs- 
reaktionen des Eisencarbonylwasserstoffs. Darstelluiuj von Eisentelracarbonyl. (Nach 
Verss. yonH . YetterundH. Kaufmann.) (XII. vgl. yorst. Ref.) Die in der XII. Mitt.,
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(vgl. yorst. Ref.) berichtete Dehydrierung des Fc(CO)4H 2 m it Mn02 kann zur Darst. 
von [Fe(CO)4]3 verwendet werden. Aus Fe(CO)5 u. Lange wird Fe(CO)dH 2 bereitet, 
zu dem bei 0° MnO» in wss. Suspension in 10%ig. UberschuB zugegeben wird; Aus- 
beute an [Fe(CO)4]3 etwa 90% der Theorie. — Bereits bei der Dehydrierung mit dem 
milde wirkenden MnOa treten Ńebenrkk. ein; diese nehmen bei der Verwendung stiirkerer 
Oxydationsmittel, (RMnO,, in alkal. Lsg.) iiberhand. Die Ńebenrkk. ruhren davon 
her, daB aus dem Fe(CO)4H2 bei der Dehydrierung auch ein CO abgel. wird, wobei 
Fe(C0)3 gebildet wird, u. daB Disproportionierungcn von Fe(CO)3 u. Fe(CO)4 (vgl. 
C. 1932. I. 1354) eintreten. SehlieBlich erfolgen weitere Zerss. beim Ansauem des 
alkal. Rk.-Gemisches infolge der Saurerkk. der Di- u. Tricarbonylverbb. Ahnlich ist 
der Rk.-Ablauf bei Verwendung von H 20 2; doch konnen hier die Ńebenrkk. durch 
Harnstoffzusatz zur Abschwtichung der H20 2-Wrkg. weitgehend unterdriiekt werden. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 204. 165—73. 9/2. 1932. Heidelberg, Univ., Chem. 
Inst.) Lorenz.

Walter Hieber und Hans Kaufmann, Ober Metallcarbonyle. XIV. Zur Kenntnis 
des chemischen VerluiUens des Nickelcarbonyls im  Vergleich zum Eiscn-pentaca rbonyl. 
(X III. ygl, vorst. Ref.) Ni(CO)4 verlialt sich gegenuber Alkalien bei AusseliluB von 
0 2 passiy; weder mit Alkalialkoholaten, nocli m it NaOH oder Ba(OH)2, noch mit 
Hydrazin tr it t  Bldg. von Derivy. des C02 ein. Bei Oxydation von Ni(CO)4 erfolgt sofort 
Bldg. von 2-wertigen Ni-Verbb. unter quantitativer Abspaltung von CO. — Die im 
Gegensatz zu Ni(CO)4 groBe Wandlungsfahigkeit von Fe(CO)0 beruht nicht nur auf 
einer festeren Bindung des CO an Fe, sondern vielleicht auch darauf, daB von den
5 yalenzmaBig gleichwertigen CO-Moll. eines infolge einer raumlichen Sonderstellung 
besonders leicht substituiert oder oxydiert werden kann. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
204. 174—83. 9/2. 1932. Heidelberg, Univ., Chem. Inst.) L orenz.

W. A. Roth und G. Becker, Beitrdge zur physikalischen Chemie des Bheniums. 
Loslichkeit ton KReOt bei 18° 0,0329 n. Alte ealorimetr. Verss. werden bei ca. 20° 
ausgefulirt. Bestimmt wird die Losungswdrme von KReOd: 16,7° ■—13,93 ±  0,03, 
bei 21,7° — 13,80 +  0,03 kcal; Mol.-Warme: von [K R e04] 26. Losungswdrme von 
KMnOl konzentrations-, aber nicht temp.-abhangig. —10,5 bis —10,6 kcal. Die Darst. 
von Re20 7 wird beschrieben u. die Losungs- u. Neutralisationswarme bestimmt. Losungs- 
warme +9,75 +  0,180-^/1000—0,00 233 (AT/1000)2; iY =  Mole W. pro Mol. Re2Ov- 
Fiir unendliche Verdiiimung +13,20 kcal. Neutralisationswarme bei unendlieher Ver- 
diinnung +13,5 kcal, hoher ais Thom sen  fiir HMnO^, aq annahm. — Schwierig war 
die Best. der Bildungsicarme von Re20 , in der Bombę, weil das Re nicht ganz rein 
war, etwas KOH enthielt, sich H R e04, aq u. KReO.,, aq bildet, daneben ein rotes 
Oxyd, (falschlich!) ais Re20 5 angenommen, entstand, da in 5 Verss. das Verhaltnis 
von Re20 ; zu rotem Oxyd geniigend Yerschieden war, konnten beide Bildungswarmen 
graph. — rechner. nach der Jlischungsregel bereehnet werden: Fiir [Re20 7] 295,5 ±  
2 kcal, fur ,,[Re20 5]“ +  169 +  10% kcal, bei 20° u. konstantom Druck; pro g-Atom O 
fiir das reclit stabile Heptoxyd mehr ais fiir das niedere rote Oxyd (voraussichtlich 
umgekehrt wie bei Mn). Die Bildungswarmc von [KReO4] aus den Elemcnten ist 
m it +262,1 kcal merklich groBer ais THOMSENs nicht ganz sicherer W ert fiir [KMnOJ 
( +  194,8 kcal), der gróBercn Stabilitat entsprechend. — Leitfahigkeit vonK R e01 bei 18°: 
ab v =  100 109,80 =  A v (l +  0,631/^Jj; von HReO., zwischen v =  84 u. 8456 355,53 =  
s lv (1 -|- 0,144/Vv). HReOj ist eine ganz starkę Saure. Der wahrscheinlichste W ert 
fiir die Bewcglichkeit ton ReO4' bei 1S° ist 44 +  1. Tragt man die Beweglichkeiten 
von C104', J 0 4', Mn04' u. R e04' bei 18° ais Funktion der Ordnungszahl auf, so ergibt 
sich fur Haupt- u. Nebengruppe eine glatte Kurve, wahrend man fiir Bildungswarmen 
stets zwei distinlito Kurven erhalt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 159. 27—39. 
Marz 1932. Braunschweig, Techn. Hochsch., Phys.-chem. Inst.) W. A. R oth .

F. Quittner, J. Sapgir und N. Rassudowa, Die rhombische Modifikation des Blei- 
chromats. Es konnte festgestellt werden, daB es moglich ist, rhomb. Mischkrystalle 
von P bS04 mit einem beliebigen Geh. an PbC r04 (bis zu 90%) zu erzeugen. Ebenso 
gelingt auch die Herst. des rhomb. PbCr04 aus Pb-Salzen u. K- bzw. Na-Dichromat bei 
Zimmertemp., wenn man darauf achtet, daB die Pb-Salzlsg., dereń Konz. nicht hoher 
ais 1 : 10 sein darf, neutral ist. Das so erhaltene rhomb. PbCrO.j ist ein hellgelbes, griin- 
stichiges Pulver, das sich auBer durch seine viel hellere Farbę noch durch eine Reihe 
anderer farbtechn. Eigg. vom gewóhnlichen PbCr04 unterscheidet. Bei hoherer Temp., 
aber auch nach langerem Stehen bei Zimmertemp., geht es in die stabile monokline
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Form iiber. — Die Feststcllung der Isomorphie mit dem PbSO« erfolgte rontgenograph. 
durch Pulveraufnahmen. Das Rontgenbild des rhomb. PbCr04 ist demjenigen des 
rhomb. PbS04 (Anglesit) sehr ahnlich. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 204. 315— 17. 
24/2. 1932. Moskau, Lack- u. Farbeninst.) K l e v e r .

A. W. Laubengayer und P. L. Brandt, Germanium. XXXVII. Germanium- 
dioxydO d. Herstellung und Eigenschaften. (XXXVI. vgl. P a tn o d e  u . W ork , C. 1931.
I. 2451.) Bei der Hydrolyse von GeCl4, GeBr4 u. Gej,, in W. von 0—75° entsteht ein 
krystallincs Prod.; ebenso beim Versetzen von Na2Ge04 mit HCI. Beim Durchleiten 
von CO, durch eine wss. Lsg. von Na2Ge04 wird ein gelatinóses Prod. erhalten, das 
aber nieht von Na befreit werden konnte. Durch Hydrolyse von Ge(OC2H5)4 in alkohol. 
Lsg. durch die bereehnete Menge W. (vgl. De a ring  u. R e id , C. 1929. I. 368) luBt sich 
ein bestandiges Gel erhalten, das leieht von A. befreit werden kann. Das Adsorptions- 
yermogen dieses Gels fiir die Diimpfe yon Bzl., CC14 oder A. ist von gleicher GróBe wic 
das yon SiO.j-Gel. Aueh W.-Dampf w’ird adsorbiert; doch beim Entfernen des W. 
durch Erhitzen auf 200° tr i t t  eine Strukturanderung ein, die von einer Abnahmo des 
Adsorptionsvermogens begleitet ist. (Journ. Amer. chem, Soc. 54. 549—52. Febr. 1932. 
Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dept. of Chem.) L orenz .

A. W. Laubengayer und p . L. Brandt, Die Ilersldlung von Germanium! elra- 
bromid und Germaniumtetrajodid. In  Abanderung des Verf. von T a b e rn , O r n d o r f f  
u. D e n n is  (C. 1925. II. 2254) zur Darst. yon GeCl., lassen sich GeBr, u. GeJ4 auf 
folgend" Weise hcrstellen: 25 g GeO.., in 250 ccm 48%ig. I-IBr suspendiert, werden 
bis fasfc zum Sieden erhitzt; in die Lsg. wird HBr eingeleitct, bis im RuckfluBkiililer 
kcine Hydrolyse von GeBr4 mehr zu beobachten ist. Nach lairzem weiteren E r 
hitzen u. darauf folgendem Abkiihlen kann im Schcidetrichter getrennt werden. 
Nach Dest. wird zur Entfernung von HBr evakuiert, wiihrend die FI. boi 26° gelialten 
wird; schlicBlich wird noeh Na2C03 zugefiigt. Ausbeute an Reinprod. etwa 90%. — 
25 g Ge02 werden m it 250 ccm 57%ig. H J  auf 160° erhitzt; das gebildete W. wird 
dauernd abdestilliert. Zur Entfernung von nichtumgesetztem GeOa wird aus CC14 um- 
krystallisiert. Ausbeute 80—85%. F. 146°. (Journ. Amer. chcm. Soc. 54. 621—23. 
Febr. 1932. Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dept. of Chcm.) L o re n z .

C. Mineralogisclie und geologiscŁe Chemie.
Georg Kalb, Die Vizinalerscheinungen auf den Hauptformen der Slcolezilkrystalle. 

Beim Skolezit werden die Flachen des Domas (111) durch asymm. dreiseitige Vizinal- 
pyramiden auf ungleichseitigen dreieckigcn Grundflachen yertreten, ebenso wie die 
Flachen des Domas (111), wahrend an Stelle der Flachen des Domas (110) asymm. 
yierseitige Vizinalpyramiden auf rhomboidalen, pseudorektangularen Grundflachen 
auftreten. (Ztsehr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, ICristallchem. 81. 
243—47. Febr. 1932. Koln.) E n szlin .

Georg Kalb, Die Symmelrie der Gismondinitrystalle unter Berucksicldigung der 
Vizinakrschemungen. (Vgl. vorst. Ref.) Die Gismondinkrystalle aus einer Druse von 
Salesel zeigen oktaedcrahnliche Ausbildung. Es zeigte sich jedoch, daB jede (111) 
Flacho durch eine asymm. dreiseitige Vizinalpyramide yertreten wird. Das Achsen- 
yerhiiltnis wurdc auf Grund von goniometr. Messungen z u a : b : c  =  0,9657: 1: 0,7491 
bestimmt. Auf Grund dieser Ergebnisso wird dem Gismondin rhomb. Symmetrie 
zugeschrieben. Hauptwachstumsform ist dio Dipyramide (111), wclche gleichzeitig 
Spaltform ist. (Ztsohr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kriatallphysik, ICristallchem. 81. 
248—52. Febr. 1932.) E n szlin .

Karl Chudoba, Die Bestimmung der Plagioklase in Doppelzwillingen nach dem 
Albil- und Karlsbader Geselz bei Untcrsuchungcn mit Hilfe des Vniversaldrehtisches. 
Eine Unters.-Methode fiir die Best. des Anorthitgeh. in Doppelzwillingen nach dom 
Albit- u. Karlsbader Gesctz von Plagioklasen m it Hilfe des Uniyersaldrehtischos 
wird an Beispielen erlautert u. auf die vielen moglichen Kontrollunterss. hingewiesen. 
(Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 63. 267—78. 11/2. 1932. Bonn, 
Mineralog. Inst. d. Univ.) E nszlin .

O. Mtigge, Die Gleitflachę ais Ursache gewisser Verzerrungen ara Kalkspał. (Nachr. 
Ges. Wiss., Góttingen 1931. 240—45.) SKALIKS.

L. Royer, Neue Beobachlungen iiber die orientierte Absclieidung von Kryslallen auf 
Schnittflachen von Glimmer oder Chloriten. (Vgl. C. 1931. I. 1061.) Auf frischen Spalt- 
flachen von Chloriten werden die Alkalichloride wio auf Glimmer orientiert, dessen



2 1 5 4 C. Mineralo gisch e  un d  geologische  Ch e m ie . 1 9 3 2 . I .

Struktur ahnlich dor der Chlorito ist. Die Verss. werden mit positivem Ergebnis auf 
folgende Salze ausgedehnt: N itrate von Li, Na u. K, K2[Zn(CN)„], K 2[Cd(CN)0], K PFC, 
NHjPEo, IlbPF,, u. CsPFe, KMnO.,, KC104 u. NH4C10,j. (Compt. rend. Acad. Sciences 
194. 620—21. 15/2. 1932.) Lorenz .

E rn s t B aier, Die Optik der Edelopale. Den einzelnen Kornern des Edelopals, welche 
liinsichtlich ihrer Farbwrkg. homogen sind, kommt bei der Unters. auf dem U-Tisch 
eino Anzahl farbiger Reflexionslagen zu. Die Pole der Rcflexionsflachen haben unter- 
einander hexagyr. oder hexagyroid. Verband, woraus geschlossen wird, daB es sich 
dabei um m it SiOa-Gcl iiberzogeno Calcitreste oder reine Nachbildungen des Calcits 
handelt. Es gibt auch Kórner m it Zwillingsverwachsung nach A rt der Wachstums- 
zwillinge. Bei den farbig reflektierenden Kornern kommt der Reflex durch BRAGGsche 
Reflexion an einem Lamellenebenensatz zustande. Messung der Abstande verschicdener 
Ebenensatze, wobei alle Ebenensatze einer Zono m it der Basisebeno ein Schnittlinien- 
system ein u. derselben Gitterkonstante aufweisen. (Ztschr. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. 81. 183—218. Febr. 1932. Berlin-Charlotten- 
burg.) ENSZLIN.

J . Schadler, Ardealit, ein neues Minerał OaHPOi -CaSOi +  4 H ,0 . Aus den 
Phosphaterdeablagerungen in der Hóhle yon Cioclovina (Siebenbitrgen) wurde ein 
Minerał isoliert der Zus. CaO 31,61, S 03 21,25, P2Os 21,85, H2O+l0° 25,14 u. unl. 0,39 
m it der D. 2,300. Die Summenformel ist CaHPO.i'CaSO., +  4H„0, fiir welches der 
Name Ardealit vorgeschlagen wird. (Ztrbl. Minerał., Gcol., Palaont., Abt. A. 1932. 
40—41. Wien.) E n szlin .

K arl Schoklitsch, Beilrage zur Kennlnis der ostsleirischen Basalle. I. Teil. Dio 
Differentiation der oststeir. Basalte wird an Hand von Analyson u. auf Grund des 
Mineralbestandes bcsprochen. (Neues Jahrb. Minera]., Geol., Palaont. Abt. A. 63. 
319—70. 11/2. 1932. Graz, Mineralog, petrogr. Inst. d. Univ.) E n sz l in .

W illiam  F. Foshag, Creedit von Nevada. In  goldhaltigen Fluorit- Quarzgangc.ii 
bildet der Creedit feine, farblose Nadeln oder Rosetten. Die vorhandenen Krystall- 
formen werden goniometr. yermessen. Er ist opt. zweiaehsig negatiy. Die Licht- 
brechung betragt a =  1,462, j) =  1,478 u. y  — 1,483. (Amor. Mineralogist 17. 75—77. 
Febr. 1932. U. S. Nat. Mus.) E n sz l in .

P au l F. K err, Kaolinit vori der Endmorane von Stalen Island. Der Kaolinit wurde 
durch das Eis aus der Raritanfonnation abgeschwemmt u. in der Endmorane wrieder 
abgelagort. Sowohl die mkr. Unters., ais auch die rontgenspektrograph. u. chem. 
Analyse stimmen fiir das Minera! Kaolinit. E r ist stark vermischt m it feinem Feld- 
spat u. Glimmer. (Amer. Mineralogist 17. 29—34. Jan . 1932.) E n sz l in .

W olfgang B rendler, U ber Sodalith von Cerro Sapo, Bolwien. Diese sehr groBcn, 
tief ultramarin gefarbten Krystalle enthalten hiiufig Erzeinschlusse u. hatten die Zus. 
24,53% Na20 , 1,13% K 20 , kein MgO, CaO, BaO u. FeO, 0,70 Fe20 3, 31,17 A120 3, 
36,72 S i02, 7,22 Cl, kein S 03, 0,23 H20  (110°). D. 2,290. (Ztrbl. Minerał., Geol. 
Palaont., Abt. A. 1932. 42—46.) E n szlin .

T akeshi Ich im ura, Ein Teschenit ton Iłokkutsu bei Tailioku, Taiwan (Formosa). 
(Vgl. C. 1932. I. 372.) Der Teschenit stellt einen Teil eines Lakkolithen vor. Er ist ein 
liartes kompaktes Gestein von dunkelgraucr Farbę, welches in_verschiedenen Varietaten 
auftritt. Sein Mineralbcstand ist Oligoklas, ±Agirin, ±Agirinaugit, ±T itanaugit, 
±B arkevikit, Analcim, Apatit, ± B io tit, Mangnetit, Nontronit, Titanit, Chlorit, 
Serizit u. ±N atrolith . Beschreibung der Mineralien u. Angabe von Analysen des 
Teschenits. (Geological Magazine 69. 67—73. Febr. 1932.) E n sz l in .

E . L. Bruce, Die Granite Finnlands. Beschreibung der alteren u. der jiingeren 
Granitintrusionen Finnlands u. Besprechung der mit diesen Intrusionen verbundenen 
Probleme. (Trans. Roy. Soe. Canada [3] 25. Sect. 4. 269—84. 1931.) E n szlin .

H . Clare Horwood, Granit-Kontaklwirhung in Ost-Onlario. An Gneis- oder Kalk- 
kontakten yerliert der Granit die Hauptmenge seiner bas. Oxyde, u. zwar sind m it Aus- 
nahme des Ca0-K,0-Austausches am Kalkkontakt die Vorgange bei beiden dieselben. 
E in NaCl- oder Na20-Geh. des Granits fiihrt am K ontakt zur Bldg. von Plagioklasen 
u. Wernorit. Die Hauptformen des Kalifeldspats am K ontakt sind im Granit Mikroklin 
u. Mikroklinperthit. Ein Augitgneis war fruher ein unreiner Sandstein, dessen S i02- 
Geh. wahrend der Bldg. des Gneises erheblich abnahm. Der Augit u. Orthoklas im 
Gneis entstand durch Stoffzufuhr aus dem Granit. Kontaktgranit u. -gneis sind gegen 

Vcrwitterung widerstandsfahiger ais n. Granit u. Gneis. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 
25. Sect. 4. 227—44. 1931.) E n szlin .
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Harold L. Alling, Perlhile. Die Entstehung der Perthit-Feldspatc kann nicht 
durch eine einzige Theorie erklart werden. Zur Erkliirung dieser Verwaelisungon muesen 
viehnehr je nach Lage des Falles magmat., deuter., pneumatolyt. u. hydrothermale 
Vorgange herangezogen werden. Auch unter dem EinfluB k. Wasser bilden sich diese. 
(Amer. Mineralogist 17. 43—65. Febr. 1932. Rochester, Univ.) E n szlin .

Otto Bar, Beitrag zum Thema Dolomit entstehung. Zur Frage der Dolomitbldg. 
wurden zunachst die Łoslichkeiten von CaC03 u. MgCOs in W. m it verschiedenen C02- 
Gehh. untersucht. Sie ergeben in C02-freiem W. bei 25° fiir CaC03 0,0148 g/l H20  boi 
30° 0,014 g/l H 20 , in luftgesatt. W. bei 25° 0,023—0,033 g/l H 20 , bei 1 a t  C02 ttber- 
druck u. 15,5° 1,00, bei 2 a t Uberdruck 1,35 g/l H aO, in C02-gesatt. W. bei 15,5° 1,00 g/l 
H 20. Die Loslichkeit des MgC03 ais Magnesit betragt boi 18° in C02-freiem W. 0,065, 
in C02-gesatt. W. 0,08 g/l H20 . Besteht der Bodenkorper aus gefalltcm MgC03, so 
betragt die Loslichkeit 0,70 g/l H20 . MgC03-3 H 20  lóst sich bei l a t  C02-Druek zu 
27,8 g/l H20  u . bei 2 a t  C02-Druck zu 35,1 g/l H 20 . In  dem 4-Stoffsystem CaC03— 
MgC03—C02—H 20  bei 17° u. 1 a t  C02-Druck ergaben Magnesit u. Dolomit ais Boden- 
kórper nach 50 Tagen eine Lsg. m it 0,0953 g/l H 20  an CaC03 u. 0,0948 g/l H20  an 
MgC03. Im  Bodenkórper war noeh Dolomit. Das Gleichgewieht Calcit-Dolomit ergab 
nach 30 Tagen eine Lsg. m it 0,6339 g/l H20  an CaC03 u. 0,0093 g/l H20  an MgC03. 
Bei niedrigen, im Losungsm. gel. CÓ2-Mengen besteht eine kongruente, bei hóheren 
C02-Mengen eine inkongruente Loslichkeit des Dolomit. Zur Kłarung der Frage der 
Krystallisationsgenossen wurden die Łoslichkeiten von anderen Carbonaten bestimmt. 
So betragt die Loslichkeit des FeC03 bei 20° in C02-gesatt. W. 1,770 g/l W. Die Loslich
keit des ZnC03 in C02-freiem W. betragt bei 15° 0,01 g ZnC03/l W., u. bei 20° 0,01 g 
ZnC03/l W., in CO»-gesatt. W. bei 20° 0,45 g ZnC03/l W., u. bei 1 a t  tlberdruek 0,64 g 
ZnC03/l W. Manganspat, MnC03, ergab bei 30° in C02-freiem W. eine Loslichkeit von
0,071 g MnC03/l W., u. bei 25° u. C02-gesatt. W. in Beriihrung m it C02-haltiger Luft
0,1642—0,207 g MnCOa/l W., u. bei 1 a t  Uberdruek 0,235 g MnC03/l W. (Ztrbl. Minerał., 
Geol., Palaont. Abt. A. 1932. 46—62. Bochum.) E n szlin .

J. M. Hiittenhain, Die Elemente Oold und Wismut ais Gang komponent en der 
Siegerldnder Spateiscneingdnge. (Mineralog, petrograph. Mitt. Abt. B der Ztschr. 
Kristallogr. etc. 42. 285—317. 1932. — C. 1932. I. 1215.) E n szlin .

L. J. Spencer und M.H. Hey, Hoba (Siidiuest-Afrika), der grofile bekannle Meteor U. 
Die Besehreibung vgl. B a n g e  u . S c h r e i t e r ,  C. 1932. I. 206. Die Zus. des Eisens 
ist 83,44 Fe, 16,24 Ni, 0,76 Co, 0,03 Cu, Spur S u. P, 0,02 C bei einer D. von 7,96, 
wahrend die Eisenoxydrinde die Zus. 58,14 Fe20 3, 13,25 FeO, 16,13 NiO, 0,39 CoO, 
kein CaO u. 11,83 H20  aufweist. (Minerał. Magazine 23. 1—18. Marz 1932.) E n s z lin .

L. J. Spencer und M. H. Hey, Ein neuer Pallasit, von Alice Springs, Central- 
amtralien. Der Pallasit besteht zu 40,2 Gewichts-% aus 01ivin u. 59,8 Gewichts-% aus 
Eisen bei einer D. von 5,16. Das Metali ist feinkornig u. enthalt Kamazit, Taenit u. 
Plessit. Mkr. zeigt der Kamazit N e u jia n nsche Linien, wahrend Plessit feine W id - 
MANNSTATTENsehe Figuren aufweist. Der 01ivin hat die Zus. 37,24 S i02, kein T i0 2, 
16,92 FeO, 43,58 MgO u. 1,26 CaO. Die Nickel-Eisenlegierung besteht aus 92,28 Fe,
7,27 Ni, 0,20 Co, 0,21 S, u. ist frei von P. (Minerał. Magazine 23. 38—42. Marz 
1932.) E n szlin .

Edward S. Simpson und D. G. Murray, Ein neuer Siderolit von Bencubbin, 
Westaustralien. Der Siderolit hat ein Gewicht von etwa 54 kg, u. besteht etwa zu 65% 
aus Nickcleisen, der Best sind Silicate, u. zwar zu gleichen Teilen E nsta tit u. 01ivin, 
neben wonig Anorthit. Im metali. Anteil befinden sich neben 87,51% Fe, 5,78 Ni,
0,63 Co u. 0,74 S. (Minerał. Magazine 23. 33—37. Marz 1932.) E n szlin .

W. Campbell Smith und M. H. Hey, Ein neuer Steinmeteorit von Suwahib, 
Arabien. Der Meteorit ist ein Chondrit vom Cronstadttyp. Er hatte ein Gewicht von 
241 g, u. besteht aus 17,9% Feldspaten, 0,3% FeTi03, 24,4% Pyronenen, 35,2% 01ivin, 
5,45% Troilit u. 15,15% Nickeleisen. In  letzterem betragt das Verhaltnis F e: Ni 14,7. 
Das Verhaltnis MgO: FeO ist im 01ivin 3, u. in den Pyrosenen 8. (Minerał. Magazine 
23. 43—50. Marz 1932.) _____ E nszlin .

[russ.] Alexander Pawlowitsch Gerassimow, Teschenite des Joraflusses. Moskau-Leningrad: 
Geolog. Yerlag 1931. (70 S.) Rbl. 1.50.

Geological Survey, Memoirs. Chemical analysis of igneous rocks, metamorphic rocks and 
minerals. London: H. M. S. O. 1932. 3 s. 6 d. net.
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D. Organische Chemie.
Charles Prevost und Albert Kirnnann, Versuch einer Tonenłheorie der órganiśMien 

Realclionen. 2. Mitt. (1. Mitt. vgl. C. 1931. II. 214.) Vff. prufen im AnschluB an ihro 
fruheren Uberlegungen dio Theorien der Beweglichkeit von Substituenten in organ. 
Verbb., d. h. den EinfluB der Kettenlango u. anderer Substituenten auf die Leichtig- 
keit der Rkk. einer bestimmten Gruppe u. versuchen eine neue Auffassung lieraus- 
zuarbeiten, die die bisherigen umfaBt, u. zwar eben vom Standpunkt der Ionenthcorie 
organ. Rkk. Bei den Betraclitungen der „Beweglichkeiten“ muB man naturlieh nur 
solclie Rkk. heranziehen, dio wirklich den betreffenden Substituenten angehen, so daB 
z. B. die Umsetzung aliphat. Ketone m it PC15, die iiber Enole yerlaufen diirfte, nichts 
iiber die Beweglichkeit der CO-Gruppe, sondern nur etwas iiber den enolisierbaren 
a-Wasserstoff aussagt. Zur Beurteilung der Beweglichkeit konnen folgende Mcthoden 
herangezogen werden: Vergleich der Rk.-Geschwindigkeiten, Best. der Rk.-Grenzen 
boi Gleichgewichtsrkk., Unters. von Rkk., die mit einigen Homologen einer zu unter- 
suchenden Reihe glatt, m it anderen iiberhaupt nicht ablaufen, Best. der Temp. der 
oinsetzendenRkk., Unters. der Einw. ungeniigender Mengen eines Reagens auf ein aąuimol. 
Gemisch zwreier Homologen, endlich die Unters. einer Verb., die an zwei verschiedenen 
Stellen des Mol. dieselbe zu priifende Gruppe hat. Es werden folgende bisherige 
Theorien crlautert: 1. Ster. Theorien, die betrachten: dio raumliche Beeinflussung 
des Zutritts des Reagens zum Substituenten durch andere Liganden, den EinfluB 
der MolekiilgroBe auf die Wahrscheinlichkeit des wirksamen StoBes, den EinfluB von 
Radikalen auf mogliclie Deformationen des Oktetts; 2. die Theorie der wechselnden 
Affinitatsbeanspruchung; 3. Theorie der alternierenden induzierten Polaritat, wobei 
nicht ganz klar ist, ob positive Ladung erhohte Beweglichkeit von H  oder von OH 
bedingt; 4. Theorie der negativen Gruppen (N 02, COOR, S 03H, falschlich auch Vinyl 
u. Phenyl), dio die Beweglichkeit des Wasserstoffs erhohen. — Diese Theorien werden 
vom Standpunkt der Vff. diskutiert: 1. Die ster. Hinderung ist keine unverandcrliche 
Eig. von Substituenten, da sie Hin- u. Ruckrkk. nicht in gleicher Weise beeinfluBt 
u. auch nicht additiy ist. Fiir raumlich kleine Reagenzien wird die ster. Hinderung 
stets sclir klcin sein, u. an trisubstituierten „Probemoll." wird sio stets am deutlichsten 
wahmehmbar. 2. Der Begriff der wechselnden Valenzbeanspruchung erscheint nicht 
haltbar, weil die Reihenfolge der Substituenten in der Arylreiho — in der Alkylreihe 
ist es umgekehrt — nach ihrer Valenzbeanspruchung zusammenfallt m it der Reihe 
der Wanderungsleichtigkeit, was bedeuten wiirde: je fester ein Substituent gebunden 
ist, um so leiehter wandert er. 3. Vff. haben keinen einzigen Pall des Alternierens 
chem. Eigg. in homologen Reihen finden konnen — auBer in a- u. /?-SteIlung (z. B. 
Vergleich von Benzylchlorid u. /?-Phenylathylchlorid, der aber nicht auf die y-Yerb. 
ausgedelint werden kann.) Das Alternieren der EP. bei den Pettsauren u. anderen 
Verbindungsklassen bezieht sich nur auf den festen Zustand, u. die Erscheinungen in 
der Bzl.-Reihe sind anders zu erklaren; ubrigens — z. B. bzgl. des Einflusses von N 0 2 
auf die Aciditat der Phenole — sind nicht immer ortho- u. para-Verbb. sich ahnlicher 
ais der meta-Verb. 4. Das Prinzip der negativen Gruppen ist zwar sehr fruchtbar, 
aber nicht einmal die Zuordnung der einzelnen Substituenten — ob positiv oder negativ
— ist iiberall dieselbe. „Negativ“ sind alle Reste, die eine Doppelbindung enthalten, 
u. ferner Atome, dio nicht in der hóchsten Yalenzstufe vorliegen. Yff. stellen fest, daB 
aufler ihrem EinfluB auf a-standige Wasserstoffatome die negativen Substituenten 
sich Tóllig positiv verhalten, u. bezeichnen die negatiren Reste (s. unten) ais „Reso- 
natoren“ . Vom Standpunkt der Ionentheorie organ. Verbb. ist zu sagen, daB der ster. 
EinfluB von Substituenten zu erwarten ist, da sowohl die Annaherung des „induzie- 
renden“ Mol. an dio zu ionisierende Gruppe, ais auch die Ablosung des Ions, ais auch 
schlieBlich die Wiederyerkniipfung von Ionen von den Gr6Benverhaltnissen abhangen 
muB. Dabei ist zu beachten, daB die haufig induzierenden Ionen H" u. OH' keines- 
wegs immer gleich groB sind, da sie mehr oder weniger — je nach dem Losungsm. — 
solvatisiert sein konnen. UnbeeinfluBt von ster. Paktoren sollten alle Rkk. sein, die 
rein therm. oder durch Strahlung auszulósen sind, z. B. die Umlagerung von Athylen- 
oxyden in Carbonylverbb. Das gilt nicht mehr so ganz fiir die Pinakolinumlagerung, 
worauf die beobachteten Unterscliiedo im Verlauf der beiden Umlagerungen in ana- 
logen Fallen zuriickzufiihren sind. — Die Polaritat 0 besitzt ein C-Atom, wie es im 
Diamanten u. in der CH2-Gruppe in der Mitte einer langen K ette vorliegt; positiv 
(negatiy) ist ein C-Atom, das weiter (weniger) von den Elektronen seines Oktetts ent-
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fernt ist, ais 1,5 A. Aus dieser Definition ergibt sieli, daB die Bindung zwisehen zwei 
negativen Atomen sehr fest ist, zwisehen einem negativen u. einem positiven, sowie 
zwisehen zwei positiven hingegen locker — in den beiden letzteren Fili len sind nur ge- 
ringe Oseillationen nótig, um das Dublett der Bindungselektronen von dcm einen 
oder anderen C-Atom zu entfernen. Es ist zu beriieksichtigen, daB Aussagen eigentlieh

CH,—C—CH3
i i i  " o '

H+
nicht iiber Atome, sondern nur iiber einzelne Bindungen gemacht werden konnen, die an 
einem u. demselben Atom nicht gleicli polar zu sein brauehen — so wio auch die Valenz- 
winkel zwisehen ihnen nicht stets gleich zu sein brauehen. Danacli wird ein neutrales, 
positives oder negatiyes C-Atom besser folgendermaBen definiert: Die vier Dubletts des 
zentralcn C in einer Yerb. CR1R2R3R4 sind vom C ungleichweit auf den Verbindungslinien 
vom Schwerpunkt des Tetraeders nach den Ecken entfem t (Abstand ?•,, r 2, r3, rt ). Man 
kann sich ein regulares Tetraeder konstruieren, in dcm die Gruppen R  alle den gleichen 
Abstand r yom C haben u. das durch die Gleichung 4 / r= l / r x +  l / r 2 +  l/r3 -f  \ j i \  definiert 
ist. Dieses Tetraeder entspricht einem „mittleren O ktett“ des betrachteten C. Bezeichnet 
man ais „neutrales O ktett“ ein solclies regulares, dessen Abstand yon C gleich dem 
mittleren Abstand zweier C-Atome der CH2-Gruppen mitten in einer langen K ette ist, so 
ist ein C-Atom positiv, neutral oder negativ, jo nachdem der Abstand seines mittleren 
Oktetts groBer, gleich oder kleiner ist ais der Abstand des neutralen Oktetts. Analog 
konnen einzelne Valenzen bezeichnet werden, u. es soli ais absolut positiv (neutral, 
negativ) ein C-Atom bezeichnet werden, dessen samtliche vier Valenzen positiy (neu
tral, negativ) sind. Weiter wird ais Polaritat eines Radikals die Polaritat seiner Bin
dung an ein neutrales Radikal definiert u. untersucht, wodurch die Polaritat einer 
Valenz modifiziert werden kami; u. zwar werden die Besonderheiten der primaren, 
sekundaren u. tertiaren Gruppen studiert. Weiter wird der EinfluB /3-stiindiger Sub- 
stituenten besprochen, die (schon in der 1. Mitt. definierte) Ionisation durch Resonanz 
u. die Substitution im Benzolkern: die Sulfurierung z. B. kann so crfolgen, daB ent- 
weder sowohl Bzl. zu C0H5 u. H, ais auch H,SO., zu S 03H u. OH ionisiert wird, oder so, 
daB zwar die Schwefelsaure ionisiert wird, aber der Benzolkern nur in seiner akt. 
Form (I) reagiert u. das S 03H-Ion an einem seiner ncgativen Pole addiert zu H, 
worauf das H* sofort abionisiert; seine Beweglichkeit ist sehr groB, weil seine Ionisation 
sich m it der des ganzen Mol. in Resonanz befindet. Der zweite Mechanismus ist vor- 
zuziehen. Auf diese Weise lassen sieh die Orientierungsersclieinungen gut deuten; 
positive Resonatoren (NO, N 0 2, S 03H, CHO, COOH etc.) dirigieren in meta, negatiye 
in o,p. Es ergibt sich, daB, wenn die beiden p-Stellungen durch yerschiedenc Resona
toren substituiert sind, ein neuer Substituent bcnachbart zu dem weniger energ. 
Resonator eintreten muB. Die geringe Beweglichkeit des Halogens in Phcnyl- u. Vinyl- 
lialogeniden ist dadureh bedingt, daB Halogene in solelien K etten eine Polaritat in- 
duzieren, die das umgekehrte Vorzeichen der ionisationserleicliternden besitzt. — 
AnschlieBend wird die Beweglichkeit des Chlors u. des reaktiven Wasserstoffs im 
a-Chloracetessigester diskutiert; in Ubereinstimmung m it der Erwartung ist das Chlor 
sehr wenig beweglich, wie sich aus seinen „normalen" Rkk., insbesondere der mit 
Na-Acetat u. KCN ( F a v r e l  u . P r e y o s t ,  C. 193 1 .1. 2989) ergibt. Es laBt sich yoraus- 
schen u. ist durch unpublizierte Verss. bewiesen worden, daB das a-Chlordibenzylketon 
noch leichter ais Dibenzylketon ein Na-Enolat gibt, das natiirlich sehr schnell NaCl 
abspalten wird, u. daB sich das Chlor in diesem Keton n. verhalt, wenn die Aciditat 
des Reaktionspartners groBer ist ais die des clilorierten Dibenzylketons. — Vff. be- 
handeln weiter den Begriff der Affinitatsbeanspruchung, dessen Vervvendung in den 
bekannten Arbeiten von T lF F E N E A U  einige Schwachen besitzt, insbesondere — ab- 
gesehen yon einigen experimentellen Widerspriichen — die, daB keine Beziehung zur 
Wanderungsleiclitigkeit besteht. Die Affinitatsbeanspruchung ist fiir Nichtresonatoren 
u. fiir positive Resonatoren die a-Wrkg. des Radikals, d. h. seine induzierte Polaritat, 
fiir negatiye Resonatoren dasselbo plus dem Resonanzeffekt. Aus den Wanderungs- 
leiehtigkeiten von Substituenten kann man Schlusse auf ihre a-Wrkgg. ziehen, wenn 
folgende Yoraussetzungen erfiillt sind: Man muB den Sinn der Ionisation des wan- 
dernden Substituenten kemicn, u. dabei muB das fragliche C-Atom so weitgeliend sub
stituiert sein, daB die Oktettdefoimationen den a-Wrkgg. der Substituenten pro-
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portional sind. Dic Wanderungsleichtigkeit des Wasserstoffs kann m it keiner anderen 
yerglichen werden. Bei Resonatoren erster A rt darf man nur dann aus Wanderungs- 
leichtigkeiten auf a-Wrkgg. sehlieBen, wenn die Ionisation ohnc Resonanz erfolgt

(C—A =  B — ^  C +  A =  B u. niclit C—A =  B — ->- C +  A—B). Bei Sub- 
stituenten m it einem positiven Resonator in a-Stellung muB fiir den in Rede stehenden 
Fali die Wanderung sieli mit positivem Vorzeiohen vollziehen; anderenfalls bestimmt 
man nur die Leichtigkeit der Bldg. des tripolaren Ions. Letzteres gilt auch fur Reste 
vom Typ des Allyls u. des Benzyls. Es werden die Methoden zur Best. der Affinitats- 
beanspruehung beliandelt, vor allem solche, in denen zweimal im Mol. dieselbe Grup- 
pierung vorkommt (Pinakone, Addition yon Verbb. des Typs AB an Atliylene, in 
denen die beiden C-Atome die beiden Gruppierungen darstellen u. entweder positiv 
oder negatiy werden kónnen), dann die Methoden des multipolaren Ions: Bec k - 
MANNsehe Umlagerung, bei der immer das positivere Radikal wandern soli, Umlagerung 
der Athylenoxyde, bei der auch natiirlich nur Beweglichkeiten soleher Substituenten 
vergliehen werden diirfen, die mit demselben Vorzeichen ionisieren, die Retropinakolin- 
umlagerung, fiir die letzteres gleichfalls gilt — es wird angenommen, daB diese Um
lagerung iiber ein freies, substituiertes Methylen yerliiuft — die Allylyerschiebung 
(in Verbb. R jR 2R 3C—CH—CH2), die Kernwanderung von N-Substituenten in 
C6H5N R,R2, die Bromeyanspaltung tertiarer Aminę, die deshalb besonders giinstig 
ist, weil der wandernde R est mit positivem Vorzeichen wandern muB. Es ergeben sich 
folgende Substituentenreihen: 1. nach sinkender Bewegliclikeit des direkt ans Radikal 
gebundenen Halogens: Benzyl, Allyl, tert. Alkyle, Methyl, Athyl, Propyl, Butyl . . . 
Phenyl; 2. naeh sinkender a-Wrkg. (Valenzbeanspruchung): Anisyl, Phenyl, Vinyl, 
Methyl, Athyl, Pseudobutyl . . . Benzyl; 3. nach sinkender Wanderungsleichtigkeit 
(Bromeyanmethode): Allyl, C.,H3S • CH2—, Furfuryl, Benzyl, Propargyl, Methyl, Athyl, 
Propyl, Butyl . . ., Phenyl. Bemerkenswert ist die recht gute Obereinstimmung 
zwisehen der ersten u. dritten Reilie. — Beziiglich des an Kohlenstoff gebundenen 
Wasserstoffs stellen Vff. fest, daB seine Bewegliclikeit der der Halogeno yóllig analog 
sich yerhalt, solange keine Resonanzerscheinungen auftreten. Tertiiire Radikąle maehen 
an sio gebundenen Wasserstoff sehr beweglicli, walirend wirklich positive Radikale 
(wie CC13) das nieht tun. Die Beweglichkeit des Wasserstoffs unterliegt drei Einfliissen: 
der Resonanz — der Wasserstoff yerhalt sich wie ein n. positiyes łon —, der induzierten 
Polaritat — er verha.lt sich wie dio Halogene —, der Solyatation, die liier eine besondere 
Rolle spielt u. dio sog. Autosolvatation umfaBt, z. B. fiir das Aceton in Formel III, 
die die Ersetzbarkeit des Wasserstoffs dureh Na deutet, aber kein Enol darstellt; Vff. 
lialten die N a-Deriw . von Ketonen nieht unbedingt fiir Enolate, weil Monoketonc 
auch zur Bldg. von Dinatriumverbb. befahigt sein sollen. — Es wird weiter die Beweg
lichkeit von Metallen in org, Verbb. b^handelt, wobei zu beachten ist, daB die Ge
schwindigkeit der Rkk. wie vH 30N? ■ CH3J  =  CH3OCH3 +  N aJ kein MaB fiir die 
Beweglichkeit des Na bietet, das .v.. . clektrovalent gebunden ist, sondern sich nur 
nach der Ionisationsfahigkeit des Alkylhalogenids richtet, u. endlich die Polaritat 
des Wasserstoffs, fiir die sich ergibt, daB er unter allen Substituenten am wenigsten 
eine Eigenpolaritiit besitzt. Normalerweise kann man ihm schwacho Positiyitat zu- 
sprechen. Bei der Spaltung von trisubstituierten Athylenoxyden erweist er sich positiy, 
jedoch schw'iicher positiy ais Benzyl; im Methylbromid yerscliwindet aus ster. Griinden 
die positive Polaritat u. das Brom ist ziemlicli beweglich; das an C gebundene Methyl 
erweist sich dureh den /?-EinfluB der 3 H-Atome ais das negatiyste Alkyl. Im  Athyl 
ist das Oktett nur wenig geandert (Substitution dureh 2 H und 1 CH3); Athyl ist otwas 
weniger negatiy ais Methyl, Pseudobutyl natiirlich noch weniger, Propyl gleichfalls, 
aber niclit so sehr wie Pseudobutyl. Es ergibt sich also eine A rt alternierende Reilie, 
bedingt dureh die induzierende Wrkg. der H in den endstandigen Methylen. Wenn 
es móglich wiirde, den Abstand zweier beliebiger C-Atome in einer K ette fiir sich zu 
bestimmen — niclit nur das Mittel aller Abstande —, so ware damit eine Methode 
gegeben, die eine experimentelle Priifung der Polaritatstheorien gestattet. (Buli. Soc. 
chim. Franco [4] 49. 1309—68. Okt. 1931.) Ber g m a nn .

G. Sem erano, Stereokinetische Untersuchungen. II. Aklivierungswdrme und 
Wirkungskonsłante bei einigen BenzoIderivalen. (I. ygl. C. 1931. I I . 2599.) In  wss.- 
alkoh. Lsg. wird die Verseifung von kernmethylierten Aeetanilidderiw. (Acetanilid,
o-, m- u. p-Aeetyltoluidin, 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4-, 3,5-Acetylxylidin, Acetylmesidin) 
untersucht. Die Formel i  =  a e~ ilRT  liefert nur Naherungswerte. Auch dureh Ein-
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fiihrung von 3-dimensionalen Ausdriicken u. Anziehungs- u. AbstoBungskriiften wird 
keine Temp.-Unabhiingigkcit dor Konstanten q u. a  erreicht. Bessere Ergebnisse 
werden von der Anwendung der HucKELsclien Theorie der ster. Hinderung (C. 1928.
I I . 1544) erwartet. Die gróBerc Stabilitat der M ethylderiw. des Acetanilids muB 
danach, besonder3 fiir die Orthoverbb., auf Erhohung der Aktmerungsenergie durch 
Einfiihrung des Methylradikals zuriickgefuhrt werden; m it steigender Temp. tr i t t  
diese Wrkg. gegeniiber dem ster. Effekt zuriick, so daB die Moll. sich dem Zustand 
Yollkommener Aktiyierung nahern. (Gazz. ehim. Ital. 61. 921—43. Doz. 1931. Padua, 
Univ., Inst. f. allg. Chomie.) R. K. Mu l le r .

W. Eifiner und Rudolf Brill, Nachtrag zu unserer Arbeit iiber „Kristallographisch- 
rontgenographische Untersuchungen ani Hexabrombutylen“. (Vgl. C. 1931. II. 2420.) 
Dem niedrigsehmelzenden Isomeren von Diacetylenhexabromid braucht nicht un- 
bedingt dio unsymmetr. Formel, wie 1. c. angenommen, zuzukommen; es kann sich 
aueh um die cis-Modifikation handeln. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristall- 
physik, Kristallchem. 81. 316. Febr. 1932.) Lorenz .

Hans Tropscll und Robert Kassler, Bemerkungen zur Reindarstellung von Alhylen 
aus Athylalkohol. Vff. finden, daB das nach der Methode von NEWTH (Journ. chem. Soc., 
London 79 [1901]. 915) aus C2H5OH mittels Phosphorsiiure (D. 1,75) bei 220° dar- 
gestellte C2H4 nicht rein ist, sondern wechselnde Mengen von hexanartigen KW-stoffen 
enthalt, die sich durch Tiefkiihlung des Gases auf —80° entfernen lassen. (Mitt. Kohlen- 
forsch.-Inst. Prag 1931. 43—44.) K. O. Mu l le r .

Hans Tropscll und Robert Kassler, Uber die Darslellung von Aihylenchlorhydrin 
aus Alhylen, Chlor und Wasser. Vff. stellen fest, daB zwischen der Chlorhydrinkonz. x, 
die beim Einleiten von C2H4 u. Cl2 in reines H20  erreicht wurde, u. dem Verhałtnis y, 
in dem sich Chlorhydrin u. Athylenchlorid gebildet haben, eine lineare Beziehung 
besteht, die sieli durch die Gleichung y  =  —1,312 x  +  0,182 p  +  8,66 ausdrucken 
liiBt, worin p  =  p cjzjpc .w , +  J)C1,'100 bedeutet. po,w, u. pcu sind die Partialdrueke 
der reagierenden Gase. Mit steigender Chlorliydrinkonz. wird immer mehr Athylen- 
ehlorid gebildet, je groBer der C2H4-t)berschuB in den Rk.-Gasen ist, um so mehr tr itt  
unter gleiehen Bedingungen die Bldg. von Athylenchlorid in den Hintergrund. Die 
Arbeitsbedingungen zur Erreichung hochstmóglicher Chlorhydruimenge unter Aus- 
schaltung des Athylenchloridnebenprod. werden angegeben u. der Rk.-Verlauf wird 
unter Beriicksichtigung der auftretenden Rk.-Prodd., der Temp. u. Konz. naher unter- 
sucht. (Mitt. Kohlenforsch.-Inst. Prag 1931. 16—42.) K. O. Mu l l e r .

Robert łan Johnson und Joseph Kenyon, Die Reduktion von l-n-Butylvinyl- 
carbinol zu Alhyl-n-butylcarbinol. Eine Berichligung. K e n y o n  u. Snellgroye 
(C. 1925. II. 917) haben angegeben, daB 1-Butylyinylearbinol bei der Hydrierung
1-Athylbutylcarbinol liefert. Le v e n e  u. Haller  (C. 1929. II. 3121) fanden, daB 
bei ^ieser Rk. in Wirklichkeit d-Athylbutylcarbinol entsteht. Eine Wiederholung der 
Veri.s. bestatigte den Befund von LEVENE u. Haller . — l-Butylvinylcarbinol, aus 
ddln d,l-Carbinol iiber das Brucinsalz des sauren Plithalats. K p .^  83°, aM6120 =  —6,27° 
(i == 2,5 cm), iid2 0 =  1,43 40. Gibt m it H2 - f  P t0 2 in A. d-Athylbutylcarbinol, K p.le_ 17 
64—65°, nj)20 =  1,42 02, a546l20 =  +1,82°, a D20 =  +1,53° (2,5 cm). Saures Phthalat, 
F. 48°, [a]D20 =  +19,3° in A. (Journ. chem. Soc., London 1932. 722. Febr. London 
S.W. 11, Battersea Polytechnic.) Ostertag .

Tse-Tsing Chu und C. S. Marvel, Synthese wid Charakterisierung von 2,4-Di- 
melhylpenlanol-1. (Vgl. C. 1932. I. 899.) 2,4-Dimethylpentaiwl-l wird aus 2-Methyl-
1-brompropan iiber Grignardverb. u. Behandlung mit Acetaldehyd u. W. zu 1,3-Di- 
methylbiiłanol-1 u. abermalige Oberfiihrung in die Grignardverb. u. Behandlung mit 
Acetaldehyd u. W. gewonnen (Ausbeute 30% Th.). d20i  =  0,793, n w20 =  1,427,
Kp-7 6 0 160—162°. —  3-Niirophłhalat, F. 154— 155°. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 
4449. Dez. 1931. Urbana, Illinois, Chem. Lab. Univ.) J .  SCHMIDT.

T. H, Rider, Unlersuchungen iiber Olycidalkohol. III . Reaktionen mit Saurechloriden. 
(II. vgl. C. 1 9 3 0 .1. 3428.) Olycidalkohol reagiert m it Saurechloriden in a- u. jS-Stellung. 
Es wurde die Wrkg. von Acetylchlorid (I) auf Glycidalkohol untersucht. — Glycerin- 
monochlorhydrindiace,tate, C7H 110 1C1, entstehen aus Glycidalkohol bei Anwendung 
eines tjberschusses von I. Durch Alkoholyse gewinnt man aus den Diestern das Gemisch 
der a- u. (i-Glycerinmonochlorhydrine, (C3H70 2C1). Die a- u. /J-Isomeren wurden ais 
Phenylureihane isoliert. — Fem er wurde die Einw. von p-Nitrobenzoylchlorid (H) auf 
Glycidalkohol u. Glycerin-a-monochlorhydrin gepriift. Aus Glycidalkohol u. p-Nitro- 
benzoylchlorid im Yerhaltnis 1: 1 bilden sieli a- u. fi-Monochlorhydrinmono-p-nitro-
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benzoate, HO ■ CH ,■ CHCI• CH20 ■ C0C6H ,N 0 2 u. OH-CHa-C!HOCX)C0H4 NO2 -CH2Cl. — 
Aus Glycerin-a-monochlorhydrin u. II (1: 1) bildet sich nur der isomere Ester 0 2R[G6H 4C0 ■ 
OCH2 -CHOH'CH 2Cl, da die Rk.-Fiihigkeit der a-standigen H'ydroxylgruppe iiber- 
wiegt. — Die drei Monoehlorhydrimnono-p-nitrobenzoato stimmen im Kp. iiberein 
u. konnen durch Dest. nicht getrennt werden. — Bei Einw. eines Oberschusses von II 
auf Glyeidalkohol u. Glycerin-a-monochlorhydrin (2: 1) entstehen Glycerinmonochlor- 
hydrindi-p-nitrobenzoate; die Isomeren 2 u. 3 liefern ident. Diester, 1 einen isomeren 
Diester. —  Im  Gegensatz zu den Angaben von F a ir b o u r n e  u . F o s t e r  (C. 1927.
I. 1443) u. von F a ir b o u r n e , G ibson  u . S te p h e n s  (C. 1931. II. 33) wurde gefunden, 
daB das Glycerin-a-nionochlorhydriiidi-p-nilrobenzoat (F. 108— 109°) in A. unl. ist. 
Die Reinigung des Estergemisches gelang durch Losen in Chlf. u. Fiillen mit A. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54. 773—76. Febr. 1932. Cincinnati, Ohio.) W e in d lin g .

F. Valentin, Unlersuckungen in  der Reihe der Zuekeralkohole. Vf. stellt nach 
dem Verf. von H el fer ic h  eine Reihe von Tritylderiw . der Zuckcralkohole dar. 
Die von den Methylpentosen, Methylhexosen usw. abgeleiteten Alkohole, die nur eine 
primare Carbinolgruppe enthalten, geben nur Mono trity lderiw ., wahrend die von 
den n. Zucltern abgeleiteten Alkohole mit 2 primuren Alkoliolgruppen D itritylderiw . 
liefern, m it Ausnahme des Dulcits, der zufolge seiner Unlóslichkeit in Pyridin nicht 
mit Tritylchlorid reagiert. Die von H elfer ich  u. Mitarbeitern aufgestellte Regel, 
daB Tritylchlorid nur mit primaren Carbinolgruppen reagiert, wird also hier durch- 
gehend bestiitigt. Dio Tritylather sind im allgemeinen gut krystallisiert u. konnen 
dahcr zur Identifizierung der Zuekeralkohole yerwendet werden. Die Monotritylather 
losen sich leicht, dio Ditrityliither nur schwcr in CH3OH u. A. Zur Spaltung der 

Tritylather u. Best. der Tritylgruppen lost man in konz. H 2S 0 4 
(gelbe Lsg.) u. fiillt mit W. das Tritanol aus. Die Tritylather 
der Zuekeralkohole lassen sich nicht mehr, selbst unter den 
energisclisten Bedingungen, mit Benzaldehyd kondensieren. Auch 
eine Reihe von freien Methylosen: Rhodeit, Fucit, a- RhamnohexU u. 
AUromethylit, fiir welche die Konfiguration I  charakterist. ist, 
widerstehen der ICondensation mit Benzaldehyd. — Die Trityl- 

iither drehen meist stiirker, aber in derselben Richtung wie die Muttersubstanzen. 
Eine Ausnahme machen die Tritylather des Fucits u. des Rhamnohoxits, welche in 
entgegengesetzter Richtung drehen wie die freien Alkohole, u. zu derjenigen Gruppe 
gehóren, die ais freie Alkohole nicht mit Benzaldehyd reagieren.

Y c r s u c h e .  Trityl-l-rhamnit, C25H 2S0 5, aus Bzl. Nadelchen vom F. 132—135°, 
M d  =  4-3,95° (Bzl.; c =  0,5). — Tritylfucił, C^H ^Oj, aus Bzl. in Ggw. einiger 
Tropfen CH3OH lange Nadcln oder Blattehen vom F. 142°, [a]n =  —5,0° (CH3 OH; 
c — 4). — Trityl-l-epirhamnit, C25H 2S0 5, aus Bzl. mit Lg. Gallerte mkr. Krystallo 
Yom F. 68—72°, [<x ] d  =  —4,2° (Bzl.; c — 13,9). — Trityl-a-l-rhamnoheził, C2(iH 3 0O9, 
aus CHjOH +  Bzl. prismat. Krystalle vom F. 122—125°, aus CH3OH Tafeln m it 1  Mol 
CH3OH vom F. 103—104°, [a]D =  — 2,0° (CH3 0 II  +  Bzl. 3 :1 ;  c =  2,12). — 
a-l-Rhamnohezit, F . ISO—183°, nicht 170—173° (vgl. E. F is c h e r  u . P i lo ty ,  Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 23 [1890]. 3106). — Ditritylmesoerythrit, C42H 3S0 4, aus A. +  Bzl. (3:1) 
Nadeln yom F. 182—184°. — Dilrityladonit, C4 3H 1 0O5, aus A. +  Bzl., F. 141—145°. — 
DUritylxylit, C4 3H 4 0O5, aus Bzl. +  Pyridin, F. 152—156°. — Ditrityl-l-arabit, C4 3H 4 0O5, 
aus A. +  Bzl. Stabchen oder liingliehe Blattehen yom F. 111—113°, [c c ] d  =  —3,5° 
(Bzl.; c =  5,06). — Ditritylmannit, C4 4H 4 2O0, aus Lg. Pulyer vom F. 98—103°, 
[<x ] d  =  —3,5° (Bzl.; c =  11,2504). — Dilritylsorbit, C4 4H4 20,„ aus Lg. Pulyer vom 
F. ca. 83°, [g c ] d  =  —7,8° (Bzl.; c =  6,62). — Dilrityl-a-glucoJieplit, C45H4 40 7, aus A. 
mit Bzl., F. 117—123°. — DitrUylglykól, aus A. Bzl. groBe Rhomboeder vom F. 30°, 
zum trigonalen System gehorig. — Telralritylpcntaerythrit, C8 lH 6 80 4, aus A. +  Bzl. 
Prismen von sehr hohem F. (iiber 350°). (Collect. Trav. chim. Tchecosloyaąuio 3. 
499—513. Okt. 1931. Prag, Techn. Hoclisch.) O h le .

George W . Mc Crea, Eine X-Strahlenuntersućhung des d-Mannits und der d-Man- 
nose. (Proceed. Roy. Soc. Edinburgh 51.190—97.11/1. 1932. — C. 1931 .1 .1900.) Oni,E.

Erie Frank Hersant und Wilfred Herbert Linnell, Die Struktur der Kohlen- 
hydrate. I. Die Synłhese einer 5-Methoxyketose. (Vgl. C. 1931. I. 1901.) Ausfiihrlichc 
Darst. der zitierten Unters. Nachzutragcn ist: a-Methoxy-p-oxypropionahkliyd gibt bei 
der MOLISCH-Rk. eine blaue Farbę (Glycerinaldehyd rot), ein sirupóses Oxim, mit 
Phloroglucin in Ggw. yon H 2 S0 4 ein ICondensationsprod. C10H 1 8O8 =  CHaOH-CII- 
(0CH 3 ) 'C H [0-C 6H 3 (0H )2].,, aus A. mit A. braunes krystaliin. Pulyer, ein p-Brom-

CHjOH 
H - C —OH

H O -C -
H O -Ć -

-II
-H I
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■phenylhydrazon, C10H 1 8O2N2Br, aus absol. A. F. 160°. — d,l-5-Md7iylfructose gibt mit 
l% ig . methylalkoh. HCI bei Zimmertemp. kein „y-Methylfructosid“ . Sie wird yon 
Hefesaft yergoren, u. zwar auf Grund polarimetr. Messungen die d-Komponente vieł 
schncller ais die 1-Komponente. (Quarterly Journ. Pharmac. Pharmacol. 4. 52—100.
1931.) Oh l e .

Gregoire Chiurdoglu, Die slereoisomeren l-Methyl-2-athylcyclopentane. Nachdem 
Ch ava nx e  (C. 1931. I. 596) gezeigt hat, daB sich das synthet. 1,2-Dimethyleyclo- 
peritan in die beiden stereoisomeren Formen zerlegen liiOt, war anzunehmen, daB dies 
aueh beim l-Methyl-2-athylcyclope.ntan móglieh sein wiirde, welches sehon P e r k in  
u. Marsh all  (1890), spater Ze l in sk y  (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 38 
[1906]. 1288)dargestellthaben(Kp. 124°). Das vom Vf. benutzte Darst.-Verf. entspricht 
dem yon VAN R yssel ber g e  (C. 1926. II . 1846) fur das 1,2-Dimethyleyelopentan 
beschriebenen. Die Zerlegung des KW-stoffes ist gelungen.

V e r s u o h e .  o.-Alhylcydopentanon-a.-curbcm$aureathylester. 0,5 g-AtomNa in 100 g 
sd. Toluol verteilt, nach Erkalten 0,5 g-Mol. Adipinsaureathylester zugegeben, 6  Stdn. ge
kocht, gebildeten A. u.Toluol im Vakuum bei tieferTemp. entfernt(Azeotrop), von neuem 
250 ccm Toluol u. nach langerem Stehen 92 g C„H5J  zugefiigt, 6  Stdn. gekocht, de- 
kantiert u. dest. Kp.n  109,4—109,6°, F. —38,3°, D . \  1,0541, D -\  1,0361, n D 2 0 =  1,4517, 
Md =  47,85 (wcitere n- u. M-Werte im Original). Śętmcarbazon, F . 148—149° (bloc). — 
<x-Athylcyclopenlanon, C;H I20. 250 g des yorigen mit 190 eem konz. H 2S 0 4 u. 375 ccm 
W. unter Ruhren 6  Stdn. gekocht, obere Schicht abgegossen, saure Lsg. mit (NH4 )2 S 0 4 

gesatt., ausgeathert usw. K p . 7S1 159—160°, F. —72,5°, D.°, 0,9295, D . 2 ° 4 0,9119, 
n d2° =  1,4398, Md =  32,34. Nach Umwandlung in das Semicarbazon u. Regenerierung 
aus diesem wurden genau die gleichen Konstąnten gefunden, welche von den von Case  
u. R e id  (C. 1929.1. 380) angegebenen betrachtlich abweichen. Semicarbazon, C8H 1 5ON3, 
aus A., Zers. 188— 188,5° (bloc). — l-Methyl-2-ałhylcyclopentanol-(l), C8H 1 80. Aus 
vorigem m it CH3 MgBr. K p . 1 3 60—70° (Stereoisomerengemisch). Nach 4-maliger 
fraktionierter Dest. wurden 5 Fraktionen erhalten, dereń Analysen u. OH-Bestst. 
(nach ZEREWITINOW) genau auf C8HI60  stimmten. Konstąnten der beiden Hauptr 
fraktionen: Kp.w 64,5 u. 67,5°, D . ° 4 0,9064 u. 0,9221, D . 2 ° 4 0,8902 u. 0,9061, n D2 9  =  
1,4533 u. 1,4544, Mu =  38,87 u. 38,29. — l-Melhyl-2-aihylcyclopentcn, CSH U. Jede 
der yorigen 5 Fraktionen m it der 3-fachen Menge kryst. Oxalsaure 3 Stdn. gelinde 
gekocht, m it Kolonne iiberdest., KW-stoff schicht uber CaCl2 getrocknet. Alle Fraktionen 
lieferten dasselbe Prod. yon K p . 7(J0 127,4—127,8°, D . ° 4 0,8190, D . 2 ° 4 0,8020, iiir°  =  
1,4480, Md =  36,76, aueh in fi. Luft nicht krystallisierend. Trotz des scharfen Kp. 
kann ein Isomerengemisch m it verschiedener Lage der Doppelbindung yorliegen. — 
Stereoisomere l-Mełhyl-2-athylcyclopenłane, C8H16. Voriges in Eg. mit P t hydriert, 
Eg. entfernt, mit W. u. Soda gewaschen, 3-mal mit konz. H 2S0 4 geschuttelt. Dieses 
Prod. zeigte K p . 7S0 120—128°, D . ° 4 0,7937, D . 2 ° 4 0,7773, n D2° =  1,4262, MD =  36,97. Es 
wurde 12-mal m it Kolonne fraktioniert dest. u. lieferte 2 Hauptfraktionen m it folgenden 
Konstąnten: 1. Kp.rco 121,4—121,75°, gegen— 150° glasig, D.°, 0,7860, D 2° 4 0,7696, 
u*2® =  1,4198, nd20 =  1,42 20, n / °  =  1,4272, n 2° =  1,4314, Me =  36,85, MD =  37,02, 
Mff =  37,42, My —■ 37,74, krit. Losungstemp. m  Anilin =  52,2°, ? ; 15 =  0,0063, j/ 20 ==
0,0059, =  0,0052. 2. K p . 78 0 1 27,7—128°, F . —108,8°, D . ° 4 0,8011, D . 2 ° 4 0,7846,
n 3 2 0  =  1,4269, n D2° =  1,4291, n^2° =  1,4344, n / °  =.1,4387, Ma =  36,68, Md =  36,85, 
M^ =  37,25, Mj, =  37,58, krit. Losungstemp. in Anilin =  47,5®, j; 15 =  0,0077, =
■0,0072, »;3# =  0,0063. Nach der v . AuwERSsehen Regel muB das hoher sd. Isomere 
■die cis-Form sein. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 17. 1404— 15. 1932. 
Brtissel, Univ.) LlNDENBAUM.

J. J. Manley, Uber die Anderungen des Brechungsindex von Benzol bei inłensiver 
Trocknung. Wahrend der intensiven Trocknung ypn Bzl. m it yersehiedenen Ent- 
wasserungsmitteln wird der Brechungsindes n  interferometr, bestimmt. Bei einer 
Vers.-Reihe m it P 20 5 steigt n  zunąchst ziemlich linear an, um nach 120 Tagen ein 
Masjmum zu durchlaufen (grófite Anderung rund 0,000245); bei einer 2. Vers.-Reihe 
mit P 20 5 unter dauemdem Erhitzen wurde die maximale Anderung von 0,000245 
bereits nach 75 Stdn. erreicht; dann fiel n  leicht ab, um nach 150 Stdn. bis 200 Stdn. 
weiter leicht zu steigen. Bei Trocknung m it Na oder K  wird n  naoh etwa 100 Stdn. 
nahezu konstant (Anderung 0,000245). Verss., den Bzl.-Dampf bei Dest. zu tropkfleT"" 
ergeben eine annahem d stetige Zunahme von n, die wahrend 35 Tagen verfobi|v<>v'urd 
(Anderung 0,0001 2 ). — Weiter werden dieAnderungen vonm beim SchmeIzenvo/lq^siżlfi-- 
■siertem, teilweise getrocknetem Bzl. bestimmt. Wahrend des Schmelzens 7

xiv. i. m  r -
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niichst etwas ab, steigt daiin rasch auf einen hohen W ert (+0,00027) an, um schlieBlich 
wieder auf den Ausgangswert abzufallen. Vf. legt dies so aus, daB die Schmelze aus 
molekularen Assoziationen ungewdlmlicher Komplexitat u. I), besteht; durch den 
EinfluB des noch vorhandenen W. werden die Assoziationen bald in kleincre, aber 
stabilerc Komplexe ausgelost (die starken Anderungen von n  erstrecken sich iiber eine 
Zeit von 1 Stde.). — Wśihrend der Trocknung durch Dest. iiber Na wurde gelegentlich 
ein Kp. von 84° beobachtet. — Weiter werden noch Beobachtungen iiber die Intensitiit 
der Entwasserung m it H 2SO.„ CaCl2, K 2C0 3 u. P 20 5 mitgeteilt; das Entwasserungs- 
vermogen nimmt in der angegebenen lteihenfolge zu. (Philos. Magazine [7] 13. 249—64. 
Febr. 1932. Oxford, Magdalen Coli.) L orenz .

Gaston Charlot, U ber die katalytische Ozydation des Toluols. Vf. veróffentlieht 
einige Zahlenangaben iiber den 0-Verbrauch, der beim Leiten von Toluol +  Luft 
iiber Fc20 3 bei 75—530° eintritt. Bei 75° erfolgt keine Rk.; die yollstandige Ver- 
brcnnung zu C02 u. H 20  nimmt m it steigender Temp. zu, die teilweise Oxydation zu 
Benzaldehyd u. Benzoesaure geht iiber ein Maximum, das bei ca. 385° zu liegen scheint, u. 
verschwindet bei hoherer Temp. Dieselbe Erscheinung zeigt sich auch bei Anwendung 
anderer Oxyde; bei Mo03, V20 5 u. W 0 3 ist die teilweise Oxydation besonders stark, bei 
PbO, M n02, U 3 Os, CdO u. Pd ist sie gering. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 374—76. 
25/1. 1932.) Ostertag .

Charles F. Winans und Homer Adkins, Die Alkylierung von Aminen unler dem 
katalytisclien Einflufi von Nickel. Bei der Hydrierung von organ. N-Verbb. erhalt man 
oft an Stelle der gewiinschten primiiren Aminę sek. oder tert. Aminę. Der Mechanismus 
dieser Ncbenrkk. ist ziemlich unbckannt. A d k in s  u . C ram er (C. 1931. I. 918) er- 
hielten AthyIcyclohexylamin durch Hydrierung von Anilin, bei Ggw. von Ni in A .; 
Ni katalysiert demnach die Rk. zwisehen Aminen u. Alkoholem Bei Abwesenheit von 
Ni reagiert Cycloliexylamin bei Tempp. bis 200° nicht merklich m it A.; in Ggw. von 
Ni erfolgt bei 150° keine Rk., bei 175° bzw. 200° entstehen Athylcyclohexylamin, Diathyl- 
cyclohexylamin u. Dicycloliexylamin. Die Wirksamkeit der Katalysatoren scheint bei 
beiden Rkk. parallel zu gehen. Piperidin u. seine D eriw . reagieren unterhalb 165° 
nicht m it A. +  Ni. Da man in N-Atmosphare dieselben Rk.-Prodd. erhalt wie unter 
H-Druck, nimmt H  nicht an der Rk. teil. Cyclohexylamin reagiert nicht merklich 
mit Methanol, Isopropylalkohol oder Athylenglykol; tert.-Butylalkohol reagiert nicht 
m it Piperidin, A. nicht mit Anilin. — Die in Ggw. von Pd unter NH3-Austritt erfolgende 
Bldg. von sek. Aminen aus prim. (K in d le r , C. 1931. I. 1601) wird aueh durch N i 
katalysiert; /?-Phenathylamin geht bei 200° in Ggw. von Ni in 37 2 Stdn. vollstandig 
in Di-/?-phenathylamin iiber, ebenso verha.lt sich n-Amylamin; Anilin reagiert nicht, 
Cyclohexylamin nur langsam. Tert. Aminę entstehen bei diesen Rkk. nicht. — Die 
Bldg. von sek. Aminen bei der Hydrierung von Nitrilen, z. B. Benzylcyanid wird aus- 
fiihrlich besprochen. Die Annahmen, die Rui>E u. G le n z  (C. 1923. I. 584) u. KlNDLER 
(1. c.) iiber den Rk.-Verlauf gemackt haben, sind abzulelmen; intermediare Hydrolyse 
von Aldiminen findet nicht s ta tt; man erhalt bei Abwesenheit von W. die gleichen 
jtesultate wie bei Ggw. von W. Vielmehr wird Benzylcyanid zuerst zu Bcnzalimin 
reduziert, dieses reagiert einerseits m it Anilin unter Bldg. von Benzalanilin (B u sch , 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 29 [1896]. 2114), das zu Benzylanilin liydriert wird, anderer- 
seits mit sich selbst unter Bldg. von Hydrobenzamid, das bei der Hydrierung Benzyl- 
amin u. Dibenzylamin liefert u. zugleich durch A. u. HC1 leicht wieder in Benzal- 
imin zuriickverwandelt werden kann (vgl. auch V. B ra u n , B le s s in g  u . ZOBEL, C. 1923.
I II . 1471; Mignonac , C. 1920. I II . 505). Derselbe Rk.-Verlauf ist fiir die Bldg. von 
sek. Aminen aus Oximen u. Nitro- u. Nitrosoderiw . anzunehmen. Darst. von sek. 
Aminen erfolgt in vielen Fallen sehr zweckmaBig durch Hydrierung von Gemischen 
aus prim. Aminen u. Aldehyden oder Ketonen (vgl. Mig n o n ac , C. 1921.
I. 668).

R k. v o n  A m i n e n  m i t  A l k o h o l e  n. Ausfiihrung der Rkk. in Ggw. 
von N i; wo nicht anders angegeben, 200° u. 100 a t H- oder N-Druek. Aus Cyclohexyl- 
amin u. A. 46% N-Athylcyćlohexylamin (Phenylhamstoff, F. 124—125°) u. 14% 
N,N-Didthylcyclohexylamin; aus Cyelohexylamin allein 36% Dicycłohexylamin. Aus 
Piperidin mit A. 80% N-Alhylpiperidin (Pikrat, F . 165—166°), m it Butanol 35%  
N-Butylpiperidin (Pikrat, F . 132°), mit Cyclohexanoi 76% N-Cyclohezylpiperidin 
(Kp . 10 98—100°; C1 1H 21N +  HC1; Pikrat, F. 127—127,5°). Aus a-Methylpiperidin u. A. 
84% N-Athyl-a-methylpiperidin (Kp. 145—147°, Pikrat, F. 188—189°), mit Butanol 
78%  N-Bvtyl-a.-meth.yl/piperidin (C10H 21N +  HC1; Pikrat, F . 113—114°). Aus j9-Phen-
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athylamin u. Butanol 34% N-Butyl-p-phenathylamin (Kp.j0 125—130°), 13% N,N-Di- 
butyl-P-phenathylamin (Kp . I 0  160—170°) u. 9%  Di-fi-phen&thylamin. Aus n-Amylamin 
ohne Alkohol oder m it A. oder Butanol 36% Di-n-amylamin.

H y d r i e r u n g e n .  Aus Benzylcyanid bei 125° 74% ji-PhenMhylamin u. 25% 
Di-p-pliendthylamin. Aus Butylcyanid bei 150° 60% n-Amylamin  u. 20% Di-n-amyl
amin. Aus Hydrobenzamid bei 100° in A. 94% Benzylamin (Benzoylderiv., F. 106°) 
u. 96% Dibenzylamin (Kp.x 120—123°). Aus Benzalanilin in A. bei 70° 96,5°/0 Benzyl- 
anilin (Kp.j 144—146°). Aus a-Benzaldoxim in A. bei 100° 77% Benzylamin u. 19% 
Dibenzylamin. Aus a,/?-Zimtaldoxim in A. bei 100° 42% y-Phenylpropylamin. Aus 
p-dimethylaminoazobenzolsulfonsaurem Na in W. 87% p-Aminodimethylanilin u. 72% 
Sulfanilsaure. Aus Cyclohexylamin -f- Cyclohexanon bei 125° 28% Cycloliexanol u. 
70% Dicyclokexylamin (C12H 23N +  HC1, F. 333°). Aus Cyelohexylamin -f- Butyr- 
aldehyd bei 125° 91% Butylcyclohexylamin (Kp. 200—204°; C1 0H2IN +  HC1). Aus 
Piperidin +  Butyraldehyd 93% N-Butylpiperulin (Pilcrat, F. 131—132°). Aus p-Phen- 
atnylamin +  Butyraldehyd 36% Butyl-P-phendthylamin, (Cl2H iaN +  HC1) u. 11% 
Dibutyl-p-phendthylamin (ClcH27N +  HC1). (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 306—12. 
Jan. 1932. Madison [Wisc.], Univ.) Ostertag .

N. I. Burda, Berginisation des Thiodiphenylamins. Thiodiphenylamin wurde bei 
100 a t u. 420—425° in Ggw. von M o03 berginisiert. Es wurde festgestellt, daB der S ais 
H 2S abgespalten u. an den K atalysator u. das Metali des Autoklaven zum groBen Teil 
gebunden wird; der freiwerdende H2S reagiert demnach nicht m it der organ. Substanz. 
Die Berginisicrung verlauft unter Bldg. von Diplienylamin, Anilin  u. schlieBlich, unter 
NH 3 -Abspaltung, von Bzl. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni 
Shurnal] 6 . Wiss. Teil. 161—67. 1931.) SCHONFELD.

Ramanlal Chhaganlal Shah, Ramchandra Khanderao Deshpande und 
Jagannath Sakharam Chaubal, Die Kondensation ton Benzaniliden und p-Dialkyl- 
anilinen mittels Phosphorozy chlor id und der Mechanismus der Reaktion. Die einzige 
Methode, die zu p-DialkyJaminobenzophenonen fiihrt, besteht in der Kondensation 
von Benzaniliden m it Dialkylaniliden bei Ggw. von Phosphoroxychlorid. Nach M eisen- 
HEIMER, B u d k ew icz  u. K a n a n o w  (C. 1921. I I I .  722) lassen sich so p-Dimethyl- 
amino-, p-Diathylamino- u. p-DimethyIamino-p'-diathylaminobenzophenon herstellen, 
wahrend nach N o e l t in g  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 30 [1897]. 2588) aus Salicylsaure-, 
Kresotinsiiure- u. o-Oxynaphthoesaureanilid m it Dimethylanilin nur Farbstoffe vom 
Malachitgriintyp entstehen. Vff. stellten fest, daB sieli Dimethylanilin glatt konden- 
sieren liiBt m it den Aniliden von m- u. p-Nitro-, o-Chlor-, p-Brom-, o-Acetoxy-, o-, 
m- u. p-Mcthoxy-, m- u. p-Methylcarbonatobenzoesaure u. mit denen von a- u. /i-Naph- 
thoesiiure u. Diathylanilin m it den Aniliden von m- u. p-Nitro-, o-Chlor- u. p-Methoxy- 
benzoesaure. In  all diesen Fiillen entstehen die Kctone ais Hauptprodd.; m it o-Nitro- 
benzanilid u. Dimethylanilin entstand neben geringen Mengen des Ketons eine farblose, 
noch unaufgeklarte Verb., m it o-Acctoxybenzanilid kein Keton, sondern nur ein 
griiner Farbstoff, wie er nebenher bei fast allen Verss. auftrat. — Die ublichc Deutung 
der Rk., daB zuerst das Imidchlorid entstelit, in dem das Cl durch den Dialkylamino- 
phenylrest ersetzt wird, u. daB dann das gebildete Anil Hydrolyse erleidet, halten Vff. 
nicht fur befriedigend. Sie stellen fest, daB aus Benzanilid u. uberschiissigem P0C13 

ein Ol entsteht, das m it nachtraglich zugesetztcm Dimethylanilin p-Dimethylamino- 
benzophenon liefert, aber das Ol war nicht destillabel u. war nicht Benzanilidimid- 
chlorid. Ohne P0C13 kann andererseits letztere Verb. nicht m it Dimethylanilin reagieren, 
wenigstens nicht bei 120 oder 140°. Zwischen 160 u. 180° hingegen (24 Stdn.) entsteht 
eine Verb. C20H ,SN 2 u. bei Verwendung von Diathylanilin C21H 20N2, also unter Ab- 
spaltung von Alkylchlorid, weshalb formuliert wird:

C6H 5 -CC1 =  N-C6H 5 +  C6H 5NR2— y  CeH i -C (=  N-C„H5 ) -NR-C6H 6 +  RC1 
Jedoch sind die crhaltcnen Basen nicht ident. m it N-Methyl- bzw. N-Athyldiphenyl- 
benzamidin, die auf eindeutigem Wege nach der Methode von H i l l  u . Cox (C. 1927.
I. 1003) dargestellt wurden. Vff. vermuten, daB letztere Substanzen geometr. Isomero 
ilirer Stoffe sind u. erinnern an die Beobachtung von Shah  (C. 1925. I. 659), daB 
Diphenyl-p-aminobenzamidin in zwei ineinander umwandelbaren Formen existiert. — 
Benzoesaure-N-methylanilid gibt m it Dimethylanilin u. POCl3 p-Dimethylamino- 
benzophenon u. — nach der Hydrolyse — Methylanilin, aber kein Anilin, so daB fur 
den Mechanismus der Rk. zwischen Saureaniliden, Dialkylanilinen u. POCI3 folgendo 
Formel sich ergibt (R =  H oder CH3) :

141*
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c h ° ‘H‘\ c o  — v c irC6ll5\ c ^ OPOC1̂ C,H,N(CHJ> n

— ;► ^ ^ C - C . H ^ C H a ) .  +  HC1 +  H N < R h ;

Die HCl-Entw., dio beim Erliitzen von P0C13  m it Benzanilid eintritt, kann von dem 
zweiten Prod. der Reihe zu q —O-POCU fiihren.

Y e r s u c l i e .  Die Anilide wurden aus dem rohen Gemiseh der Saurechloride 
mit POClj u. 1,2—1,5 Mol Anilin bei Ggw. tertiarer Basen dargestellt. — Diathyl- 
aminóbenzoj>henonoxim, Cn H 20ON2. Aus dem Keton. Aus Methylalkohol F. 143—144°.
— Dimetliylaminobe,nzophtnonoxivi, C15H ,60iNT2. Analog. Aus Methylalkohol F . 152°. —
4-Dimethylamino-2'-methoxybenzophenon, C16H 1 7 0 2N. Aus o-Methoxybenzanilid. Aus A. 
Prismen, F. 74°. — 4-Dimethylamino-d'-brombenzophenon, C1 5H 1 4ONBr. Aus p-Brom- 
benzanilid. Aus A. Prismen, F. 128—129°. Oxim, C16H 1 5ON2Br, F. 185°. — 2'-Chlor-4- 
didthylaminobenzophenon, Ci-H1 80NC1. Aus o-Chlorbenzanilid. Aus A. Nadeln, F. 79°. — 
3'-Methoxy-4-dimethylaminobenzophcnon, C16Hl7 0 2N. Aus m-Methoxybenzanilid. Aus 
Methanol Nadeln, F. 72—73°. Oxim, C1 0H 1 8O2N2. Aus A. Nadeln, F. 185°. — 4-Di- 
methylamino-4'-m2thoxybenzophenon, C1 0H 1 7 O2N. Aus Anisanilid. Aus A. Tafeln, 
F . 132—134°. — 4-Didthylamino-4'-metho:cybenzophcnon, ClsH 2l0 2N. Aus A. Tafeln, 
F . 92°. — 4-Dunethylamino-3'-oxybenzophen<m, C1 5H 1 50 2N. Aus m-Methylcarbonato- 
benzanilid. Aus A. grunliche Nadeln, F. 185—187°. — 4-Dimethylamino-4'-oxybenzo- 
phcnon, CJ5Hls0 2N. Aus p-Mcthylcarbonatobenzanilid. Aus Methanol Nadeln, F. 199 
bis 200°. — p-Melhylcarboiuitobenzanilid, Cł5H 1 30 4N. F . 179—-181°. — 3'-Nitro-4- 
diimlhylaminóbenzophenon, Ci6H 140 3N2. Aus m-Nitrobenzanilid. Aus Toluol gelbe 
Tafeln, F. 174—176°. — 3'-Nitro-4-diathylaminobenzophenon, C1 7H 1 80 3N2. Aus A. 
gelbbraune Nadeln, F. 84°. — 4'-Nitro-4-di?nethylaminobenzopJienon, C1 5H 1 40 3N2. Aus
4-Nitrobenzanilid. Aus Toluol orangegelbe Tafeln, F. 206—207°. — 4'-Nitro-4-didthyl- 
aminoheMzophenon, C1 7H 1 80 3N2. Aus Methanol gelbe Tafeln, F. 116—117°. Oxim, 
C1 7H 1 90 3N3, aus Methanol Nadeln, F . 156°. — 2'-Nitro-4-dimethylaminóbenzophenon, 
CI5Hu 0 3N2. A u s  o-Nitrobenzanilid; ais in A. unl. Anteil. Aus A. orangefarbene Tafeln, 
F . 251—253°. — Die beiden m it a- u. /?-Naphthanilid erhiiltliehen Ketone (F. 115—-116 
bzw. 128—129°) waren sehon im D. R. P. 42853 beschrieben. — N-Methyldiphenyl- 
benzamidin, C2 0H1 3N2. Aus Benzanilidimidehlorid, Monomethylanilin u. Diathylanilin 
oder nach H i l l  u. Cox (1. c.); aus dem Chlorhydrat m it NH3. Ol. Chlorhydrat, 
C20H I9N 2C1, aus Eg. Prismen, F . 250°. Pikrat, C20H4 O7N5, aus A. F . 189—190°. — 
J.scnneres N-Metliyldiplienylbenzamidin (?),  C20H i8N2. Aus Benzanilidimidehlorid u. 
Dimethylanilin bei 160—180°. Aus A. Nadeln, F. 148—150°. Chlorhydrat, C20H l9N 2Cl, 
aus alkoh. HC1, F. 282° (Zers.). Pikrat, C26H 2 10 7N5, F. 218°. — N-Athyldiphcny!- 
benzamidin, C21H 20N2. Darst. nach H i l l  u. Cox. Aus A. Nadeln, F . 81°. Chlor
hydrat, C2 1H 21N2C1, aus verd. HC1 Prismen, F. 189—190°. — Isomeres N-Athyl- 
diplieiiylbmzamidin (?), C2 1H 20N>. Aus Benzanilidimidehlorid u. Diathylanilin bei 160 
bis 180°. Aus A. Nadeln, F . 150°. Chlorhydrat, C2 1H 21N2C1, F . 289—290° (Zers.). — 
Nach H i l l  u . Cox wurden noch folgende N-Alkyldiarylbenzamidine dargestellt: 
N-Methyldiphenyl-o-nitrobenzamidin, C20H 1 7O2N3, gelbe Prismen, F. 141°. Chlorhydrat, 
C21H 1 80 2N3 C1, F. 225—227°. — N-Methyldiphenyl-m-nilrobenzainidin, C20H 1 7 O2N3,
Ol. Chlorhydrat, C2łH i80 2N 3Cl, F . 230°. — N-Methyldiphenyl-p-nitrobenzamidin, 
C20Hi,O 2N3, gelbe Prismen, F. 94°. Chlorhydrat, C20H 1 8O2N3 Cl, F. 213°. — N-Athyl- 
diplienyl-o-nitrobenzamidin, C21H 1 90 2N3, gelbe Prismen, F . 99—100°. Chlorhydrat, 
C21H 200 2N3C1, F. 160—161°. — N-~Atkyldiplicnyl-ni-iiilrobenzamidin, C21H 1 90 2N, N a
deln, F . 174—175°. Chlorhydrat, F . 247°. — N-Athyldiphenyl-p-nitrobenzamidin, 
C21H 190 2N3, hellgelbe Prismen, F . 112°. Chlorhydrat, C21H 20O2Ń3, F . 179—180°. — 
N-Alethyldiphenyl-m-methoxybenzamidin, C20H 20ON2, Nadeln, F . 83°. Chlorhydrat, 
C20H 2 1ON2C1, F. 214—215°. —  N-Athyldiphe.nyl-m-methoxybenzamidin, C21H 22ON2, 
Prismen, F. 175°. Chlorhydrat, C21H 2 30N 2C1, F. 248°. — N-Mełhyldiphenyl-o-chlor- 
benzamidin, C20H 1 7N2C1, Nadeln, F". 106°. 'Chlorhydrat, C20H 18N2C12, F. 230—235°. — 
N-Athyldiphenyl-o-ctilorbenzamidin, C21H 19N2C1, Nadeln, F. 70—71°. Chlorhydrat, 
C21H 20N2C12, F. 250°. — N-Methyldiphenyl-p-brombeiizamidin, C20H ł7N 2Br, Nadeln, 
F. 121— 123°. Chlorhydrat, C20H 18N2BrCl, F . 290—295°. (Journ. chem. Soc., London
1932. 642—50. Febr. Bombay, Royal Inst. of Science.) BerGMANN.
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Elizabeth Dyer und Treat B. Johnson, Nitro- und Aminolriphenylguanidine. 
Zwecks Unters. der wachstumhemmenden Wrkg. auf Tuberkelbazillen wurden 4 Amino- 
phenylguanidine aus entsprechenden Nitroverbb. dargestellt, die sieli ihrerseits aus 
Thioharnstoffen bilden. Die Nitroarylthioharnstoffe wurden bei der Einw. von Anilin- 
deriw . auf Isothiocyanate erhalten. — p-Nitranilin reagierte nieht m it Phenyliso- 
thiocyanat (LoSANITSCH, Ber. Dtseh. ehem. Ges. 14 [1881]. 2365); m it p-Nitrophenyl- 
uóthiocyanat (I) nur in  Ggw. von Pyridin ais Katalysator; dagegen aber g la tt m it 
Benzoylisothiocyanat (II). — Aus I  u. Anilin wurde p-Mononilrodiphenylthioharnstoff, 
C1 3H n N3 0 2S (III) (E. 160°) dargestellt. — I u. p-Nitranilin fiihrte zu p-Dinilrodiphenyl- 
thiohamstoff, Ci3H 10N4O4S (IV) (F. 195—196°). — I  entstand in Abanderung der Methode 
von C o g h ill ,  J o h n so n  (C. 1925. I. 1307) aus Thiophosgen u. einem UberschuB von 
p-Nitranilin ais HCl-Aeeeptor. — Aus II u. p-Nitranilin bildete sich p-Nitrophenyl- 
benzoylthioharnstoff, C14H n N3 0 3S (V) (F. 182°); u. aus II  u. m-Nitranilin der m-Nilro- 
phenylbenzoylthiohamstoff, CJ4H n N3 Ó3S (VI) (F. 164—165°). SchlieBlich wurde noeh 
S-Methyl-p-nitroplienylpseudothioharnstoff (VII) dureh Methylierung von III m it Methyl- 
jodid gewonnen. — Von den 3 Methoden, die zur Darst. von Nitroarylguanidinen an- 
gewendet wurden, erwies sieh die Einw. von Thioharnstoffen auf Amino in Ggw. yon 
Pyridin u. Jod ais Entsehwefelungsmittel ais dio beste. Es entstanden in guter Aus- 
beute: a.-p-Nitrophenyl-fi,y-diplienylguanidin, C,9H 1(J0 2N4 (VIII) (F. 172—173°), aus III 
u. Anilin. f3-Phenyl-a.,y-di-p-nitrophenylguanidin, C1 9H 1 50 4N 5 (IX) (F. 168— 169°) u. 
a,ft-Di-p-nitrophenyl-y-phenylgvanidin (X) (F. 191—193°), aus IV u. Anilin. Dureh 
Erhitzen oder Einw. yon Pyridin lagerte sich IX  in X um; dureh HC1 tra t entgegen- 
gesetzte Wrkg. ein. Die beiden Isomeren lieferten bei der Red. gleiche Aminoderiw., 
was wahrscheinlieh dureh eine Umlagerung bei der hohen Rk.-Temp. bewirkt wird. — 
<x,f},y-Tri-p-nitroptenylguanidin, C^HuOjNs (XI) (F. 244—245°) bildete sich aus IV 
u. p-Nitranilin. — Ais zweite Nitroguanidin-Darst.-Methode wurde die Kondensation 
von Phenylisoeyandiehloriden m it Nitranilin nach JOHNSON u. C hernoFF (Journ. 
Amer. chem. Soe. 34 [1912]. 166) angewendet. So erhielt man IX aus Phenylisocyan- 
dichlorid u. p-Nitranilin u. f}-Phenyl-a.,y-di-m-nitrophenylguanidin, C,9Hj50 4N5 (XII) 
(F. 175— 176°) aus Phenylisoeyandiehlorid m it m-Nitranilin. — Die 3. Darst.-Methode 
bernht auf der Kondensation von Alkylpseudothioharnstoffen m it Anilinderiw. nach 
B e r n th s e n  u . F r ie s e  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 15 [1882]. 567). — VIII entstand 
aus VII u. Anilin; X aus VII u. p-Nitranilin. — Dureh Red. entsprechender Nitroverbb. 
m it H  unter Druck in Ggw. yon Platinoxyd wurden 4 Aminoarylguanidine dargestellt: 
\M-p-Aminopheiiyl-f},y-diphmylgmnidin, Ct9H i8N4 (F. 152—153°) aus VIII; 2. fi-Phenyl- 
a,y-di-p-aminophenylffuanidin, C1(IH ||N 5  (F. 166—167°) aus IX  u. X ; 3. fS-Phenyl- 
a,y-di-m-aminophenylquanidin, C,,jHj0N5 (F. 138—139°) aus X II u. 4. a.,{l,y-Tri-p-amino- 
phenylguanidin, C19H 20Ne (F. 215°) aus XI. — Nach E. Hesse, Breslau, waren sowohl 
die Nitro-, ais auch die Aminoguanidine pharmakolog. unwirksam. (Journ. Amer. 
chem. Soe. 54. 777—87. Febr. 1932. Yale Univ., U. S. A.) W e in d lin g .

E. G. R. Ardagh, B. Kellam, F. C. Rutherford und H. T. Walstaff, Unier- 
suchung einiger Eigensćhaften und Reaktionen des Phenylhydrazins. Vgl. ARDAGH u .' 
W illia m s , C. 1926. I. 1637. 1677. Bei der Best. yon Acetophenon u. Benzophenoii 
m it Hilfe yon Phenylhydrazin muB man wegen der zu geringen Łosliehkeit der Ketone 
in wss.-alkoh. Lsg. arbeiten. Die jodometr. Best. yon Phenylhydrazin wird dureh A. 
beeinfluBt; Vff. teilcn Vorschriften zur mćiglichsfc weitgehenden Ausschaltung dieser 
Fehlerąuelle mit. Die fiir die mdgliehst vollstandige Abseheidung der Phenylhydrazone 
notige Zeit ist sehr vom ph abhangig; das Optimum liegt fiir Acetophenonphenyl- 
hydrazon bei pn =  4—5, fiir Benzophenonphenylhydrazon bei ph =  3,5. — Daist. 
von reinem Phenylhydrazinhydrochlorid dureh Eintragen von frisch dest. u. in A. gel. 
Phenylhydrazin in wss.-alkoh. HC1. (Journ. Amer. chem. Soe. 54- 721—27. Febr.
1932. Toronto [Kanada], Univ.) Ostertag .

Wilhelm Steinkopf, Ilse Schubart und Johannes Roch, Zur Kenntnis organischer 
Arsenterbindungen. XVI. Ober die Spaltung von Dihalogeniden cydischer Arsen- und 
Antimonderimtc. (XV. ygl. C. 1929- II. 3002.) Ubcr die pyrogene Spaltung von 
Dihalogeniden eycl. As- u. Sb-Verbb. ist wenig oder niehts bekannt. Vff. haben einige 
Dichloride von M ethylderiw. gespalten u. folgendes gefunden: Cyclotelramethyhn- u. 
Cyclopentamethylenmethylarsindichlorid spalten sieh n. in CH3C1 u. die entsprechenden 
Arsinehloride. Jedoeli ist im ersten Falle die Ausbeute sehr gering u. im zweiten das 
Prod. nieht rein erhaltlich, offenbar infolge Nebenrkk. Analog verha.lt sich Cydo- 
pentumethylenmethylstibindichlorid; sehr geringe Ausbeute, unreines Prod. — Wahrend
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Dimelhylphenylsiibinbromcyanid recht glatt in CH3Br u. Alethylphcnylslibincyanid 
zerfiillt, yerhalt sieli Dimcthylphenylstibindichlorid ganz anders, da es Dimethyl- u. 
Diphenylslibindilorid liefert. Viclleicht disproportioniert sich das zuerst gebildeto 
Metliylphenylstibinchlorid: 2(ĆHs)(C6H 5)SbCl =  (CH3)2SbCl +  (C6H 5 )2SbCI. — Das
Tetraelilorid des bisher unbekannten Penlamelhylen-As,As'-tetramethyldiarsins, (CH3 ) 2 

As-[CH2]5 -As(CH3)2, zers. sich so kompliziert, daB einheitliche Prodd. nicht isoliert 
werden konnten.

V e r s u c li e. Cycbpentamethylenarsinchlorid, [CH2 ] 5 >  AsCl. Cyclopentame- 
thylenraethylarsin in PAe. unter Eiskiihlung chloriert, abdest., Diclilorid (F. iiber 120°) 
erhitzt. Zers. bei ca. 166°. K p . 1 3 84—86°. — GydopentamelhyTenarsinrhodanid,
C0H 1 0NSAs. Aus Yorigem in Aceton mit NaSCN; naeh 24 Stdn. F iltra t yerdampft. 
K p.n  144—146°, gelbliches Ol. — Cydotelramethylenarsinchlorid, [CH2 ] 4 >  AsCl.
1,5-Dibrompentan grignardiert, A. durch PAe. ersetzt, unter Kiihlen Methyldichlor- 
arsin eingeriihrt, m it HC1 zers., m it KOH alkalisiert, in N-Atmosphare PAe., W. u. 
m it diesem das Cydotetramethylenmethylarsin iiberdest., dieses in PAe. chloriert, 
Didilorid (Nadeln, F. 112—115°) bei ca. 135° zers. K p.,s 77°. — Pentamethylen-As,As'- 
łelramełhyldiarsin, C0H 2 2As2. In  grignardiertes 1,5-Dichlorpentan unter Kiihlen ath, 
Lsg. von Kakodylchlorid eingeruhrt, 5 Stdn. gekocht, mit HC1 zers. usw. K p . 14 125 
bis 130°. — Mełhylphenylstibincyanid, C8H 8NSb. Ath. Lsg. von BrCN in N-Atmosphare 
unter Kiihlen m it ath. Lsg. von Dimethylphenylstibin yersetzt, yerdampft, Brom- 
eyanid langsam erhitzt (Zers. bei 150°), im N-Hochvakuum dest. Kp. 115—120°. — 
Dimethylphenylstibin in CC14 chloriert, Prod. im Vakuum erhitzt (Zers. bei 210°), 
Destillat im Hochvakuum rektifiziert. Unreines Dimethylstibinchlorid, C2H 6ClSb, 
Kp. 80—100°. Diphenylstibindilorid, C1 2H i0ClSb, Kp. 165—170°. Darst. des letzteren 
durch Kochen von Diphenylstibinoxyd mit konz. HC1; F. 67—68°. — Diphenylstibin- 
cyanid, CJ3 H 1 0NSb. Aus Diphenylstibinoxyd u. wasserfreiem HCN (Kohr, 100°, 2 Stdn.). 
Aus Bzl., F . 115—116°. — Cydopentamethylenmethyhtibin, CGH J3 Sb. 1,5-Dichlorpentan 
grignardiert, in N-Atmosphare ath. Lsg. yon Mcthyldichlorstibin eingeruhrt (Kiilte- 
gcmisch), 6  Stdn. gckocht usw., K p . I 7  73—73,5°, stechend ricchend. — Cyclopenta- 
methylenstibinchlorid, C5 H 10ClSb. Voriges in PAe. chloriert, Dichlorid erhitzt. Zers. 
bei 160—185°. K p . 1 3 110—111°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 409—12. 2/3. 1932. 
Dresden, Techn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

J. Eisenbrand, U ber die Lichtabsorption einiger organisdier Arsenyerbindungen 
der Salvarsavgnippe. (Vgl. C. 1931. I. 976.) Mit Hilfe eines Ultrayiolettspektralphoto- 
meters wurde die Lichtabsorption des Arsenobenzols, des 3-Amino-4-oxyphenylarsin- 
oxyds u. des Salyarsans im Ultrayiolett untersucht. Es ergaben sich Bcziehungen zur 
Lichtabsorption yerwandter Bzl.-Abkómmlinge. Salyarsan absorbiert im Ultrayiolett 
in der GróBenordnung der Farbstoffe. Es wurde versucht, mit Hilfe der Lichtabsorption 
im Ultrayiolett einen Beitrag zur Frage der verschiedenen Giftigkeit yerschiedener 
Salyarsanproben zu geben. Giftiges u. ungiftiges Salyarsan unterscheiden sich kaum in 
ihrer Lichtabsorption im Ultrayiolett zwisehen 290 u. 400 m/i. Im  angrenzenden Violett 
werden die Unterschiede etwas groBer. Bestimmte Aussagen iiber die Ursache der 
groBeren Giftigkeit mancher Salyarsane lassen sich auf Grund der Ultraviolett- 
absorption nicht machen. Dagegen sind solche Aussagen von Unterss. im sichtbaren 
Spektralgebict zu erwarten. Die deutliche Abflaclnmg der Absorptionsbande des Salyar
sans an der Grenze des Sichtbaren (436 m/i) bei giftigen Priiparaten weist schon auf 
eine gróbere Verteilung, die in diesem Falle eine niyellierende Scheinabsorption erzeugt, 
hin. (Arcli. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 269. 683—89. Dez. 1931. Berlin, 
Pliarmazeut. Inst. d. Univ.) DiisiNG.

Ludwig Anschutz und Z. M. Delijski, Studien an aromalisdien Thionylaminen. 
Vff. fiiliren weitere Beispiele fiir Reaktionshemmung durch ster. Hinderung bei sub- 
stituierten aromat. Thionylaminen an (ygl. M ic h a e li s ,  L ie b ig s  Ann. 274 [1893]. 
181). Sie unterwarfen 2,4-Didilor-6-methyl- u. 2,4-Dibrom-6-metliylthionylanUin der 
Hydrolyse. Es ergab sich entgegen sonstigen Erfahrungen, daB ein Cl-Atom in o-Stellung 
starker reaktionshemmend wirkt ais ein Br-Atom, was auch bei der Bldg. der beiden 
Thionylaniline aus den entsprechenden Aminen beobachtet wurde. In Fortsetzung der 
Unterss. yon A n s c h u tz  u . B o e d e k e r  (C. 1929. T. 2640) yersuchten Vff. sodann, 
durch Umsetzung m it Tliionylchlorid die 3,5-Didiloranlhranilsdure in ihr Chlorid zu 
iiberfuhren. Trotz der Schutzwrkg. der vic. COOH-Gruppe wurde jedoch die Amino- 
gruppe ebcnfalls angegriffen; es entstand das Thionylderiy. des Saurechlorids. — 
Weiter wurden Yerss. zur Darst. des AnthranoyhMorids wieder aufgenommen (ygl.
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A n sc h u tz  u. BoEPEKER, 1. o.) u. o-ThionylaminobenzoylcMorid durch HC1 zers. 
C„H4 *(COCI)'N: S: O +  2 HC1— >- SOC1, +  C6H 4 -(C0C1)-NH2. Die gobildete Amino- 
gruppe ist aber trotz der vic. Saurecliloridgruppe noeh so stark bas., daB Salzbldg. zum 
Hydrochlorid erfolgt. Verss., die Chlorhydratbldg. riickgangig zu machen, fiihrten 
weder durch therm. Spaltung bei Hochyakuumsublimation, noch durch Einw. yon 
tertiiiren Aminen zum Ziel. Das Anthranoylchloridchlorlujdrat wurde m it aliphat.

QQ 0 0  Alkoholen zu den entsprechenden Estern umgesetzt, da-
0  j j  /  q — 0  \ 0  j j  gegen hatte die Kondensation m it Bzl. durch Aluminium-

6 j j  N /  6 4 clilorid keinen Erfolg. Mit Acetyhrtdimag-nesimnbromid
2 s setzte sieli das Anthranoylehloridehlorhydrat unter

Bldg. von Dianlhranoylacetylen (s. rorstehendc Forniel) um, dessen Oberfiihrung in 
Indigo durch die Indoxylschmelze nicht gelang.

V e r  s u c h e. 2,4-Dich1or-6-viethyUhioiiylanilin, C7H 3 ONCLS, aus trockenem
2,4-Dichlor-6-methyIanilin u. Thionylchlorid in Bzl. bei 80°. Seidengliinzende orange- 
gelbe Krystallc aus A. F. 52°, Kp.n 139—140°, ging bei der Wasserdampfdest. zum 
gróBten Teil unzcrs. iiber. — 2,4-Dibroni-G-methylthioniylaniHn, C7H 5ONBr2S, aus 
troekenem 2,4-Dibrom-6-methylanilin u. Thionylchlorid in Bzl. unter stiirm. Bk., die 
bei 80° beendet wurde. Gelbc Krystalle aus PAe., F. 04°, K p . 10 166—167,5°, ging bei 
der Wasserdampfdest. nur zum kleinen Teil unzers. iiber. — S,5-Dichlor-2-thionylamino- 
benzoylchlorid, O-ILGoNC^S, aus scharf getrockneter 3,5-Dichlor-2-aminobenzoesaure 
u. Thionylchlorid in absol. A. Seidengliinzende, gelbe Nadeln, F . 87—89°, K p . 0 ,02 116 
bis 118°, empfindlich gegen Luftfeuchtigkeit u. hóhere Tenipp. — Anthranoylchlorid- 
clilorhydrat, C7H 7 0NC1„. o-Thionylaminobenzoylchlorid wurde in absol. A. gel. u. 
scharf getrocknete HC1 auf die Lsg. geleitet. GelblichweiCes krystallines Pulver, unter 
LuftabschluB haltbar. Die therm. Zers. beginnt bei 40°. Durch 1-std. Erhitzen bei 
100° bildet sich ein swl. hochsehm. Kórper, yermutlieh Dianthranilid. Das Chlorhydrat 
sublimiert z. T. im Hochvakuum bei 0,02 mm oberhalb 35°; weder hierbei, noch in 
Ggw. yon MgO, Mg(OH),, MgCO. oder HgO wurde freies Anthranoylchlorid beobachtet, 
auch bei der Umsetzung des Ćhlorhydrats m it Trimethylamin oder Dimethylanilin 
in A. wurde nur das vennutliehc Dianthranilid erhalten. Das Chlorhydrat geht durch 
Bk. mit Methyl- bzw. Athylalkohol in das Chlorhydrat des Anthranihduremethyl- bzw. 
-iithylesters iiber. — Dianthranoylacetylen, C10H ]2O2Nj,, aus Acetylendimagncsiumbromid 
u. Anthranoylehloridehlorhydrat. Citronengelbe Krystalle aus A., F. 161—162° unter 
Zers. nach yorherigem Sintcrn. (LiebiGs Ann. 493. 241—50. 25/2. 1932. Marburg, 
Univ. u. Brtinn, Deutsche Teehn. Hochschule.) S to lp p .

A. 01iverio und G. Salazar, t/ber die Darstellung der o-Sulfobenzoesaure. Vff. 
modifizieren die Methode yon K ra nn ich  (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 3485) 
zur Darst. von o-Sulfobenzoesiiure aus Saccharin, dereń schwacker Punkt in den Ver- 
lusten bei der Beinigung des NH4-Salzes besteht. Die von R rannich  zur Hydrolyse 
yerwandte verd. HC1 wird durch H 2S0 4 ersetzt. Eine wss. Lsg. yon Saccharin wird
2  Stdn. m it konz. H 2S 0 4 gekoeht. Die Hydrolyse yerlauft nach dem Schema:

C6 H 4< g ° > N H  +  H 2S0 4 +  2 HsO =  C6H1< g g  +  NH 4 H S0 4 .
3S!H4H S0 4 wird durch einen UberschuB yon Baryt entfernt u. das Ba-Salz durch H 2S 0 4 

zers. Die so erhaltene Saure krystallisiert m it 3 Moll. W. F. 68—69°. Ausbeute 93"/o- 
(Bendiconti Seminario Facolta Scienze Universita Cagliari. 1. 51—52. 1931.) FIEDLER.

A. Skita und F. Keil, Uber die ReduTction von Nitrostyrolen zu (u-Phenylalhyl- 
aminen. Wahrend die Bed. yon Oximen u. Nitrilen in wasserhaltigen Medien oft nicht 
oder nur in geringen Ausbeuten zu primaren Aminen fiilirt (C. 1930. I. 1297), werden 
diese in wasserfreiem Medium durch die Verhinderung der Hydrolyse der intermediiir 
entstehenden Iniinoverbb. ausschlieBlich erhalten. Tff. stellen in ath.-alkoh. Lsg. 
kolloides P t aus H 2PtCl0 durch Bed. m it Hydrazin u. Na-Draht unter Verwendung 
von Kollodium ais Schutzkoll. her u. erhalten hiermit bei der Hydrierung aus Aceio-, 
Propio-, Butyro- u. Isovaleronitril u. A  cel- u. Onanthaldozim die entsprechenden 
primaren Aminę. Bei der Bed. yon Acetylbenzoyl in Ggw. von Glycinester analog 
der Ephedrinsyntliese (C. 1929. I. 3094) entsteht m it alkoh. Pt-Koll. l-Phenyl-2-N- 
glyciniithylesterpropanol-(l) CcH 5 • CH(OH)• CH(NH■ C H ,• COOC,II5)• CH ,. Die Bk. ist 
m it wss. Pt-Koll. nndurchfuhrbar, weil der Glycinester in Ggw. von H20  der Bk. 
durch Piperazinbldg. entzogen wird. Die Bed. der Nitrostyrole (I) zu co-Phenylathyl- 
aminen (IV), welche nach dem Verf. von BOSENMUND (C. 1910. I. 524) in zwei Stufen 
iiber die Oxime der entsprechenden Aldehyde (II) yerlauft u. infolge der Unbestandig-
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keit der bei der Red. entstehenden Iminoverbb. (III) nur in geringen Ausbeuten durch- 
fiihrbar ist, wurde m it alkoh. Pt-Koll. in einer Operation durchgefiihrt.
C0H5-CH =  CH -N 0 2 (I) — -y CcH ,-CH,-CH  =  NOH (II) — >-

[C6H 5 -CH2-CH =  NH (IH)] — Ą CcH5• CHo• CEL• NH, (IV) 
Vff. fiihren p-Methoxy-, 3,4-Dimethoxy- u. 3,4,5-Trimethoxynitrostyrol in  den O-Meihyl- 
dther des Tyramins, bzw. 3,4-Dimethoxy- u. 3,4,5-Trimethoxy-(a-j)hmylałhylamiiv 
(Mezkalin) iiber.

V e r  s u c h e .  Herst. v. alkoliol-kolloidlóslichem P t u. Pd, P t m it einem K em  
von Pd u. Eg.-kolloidloslichem P t u. Pd. — ]-Phenyl-2-N-glycindlhylesterpropanol-(l), 
C13H ls0 3N, aus Acetylbenzoyl u. Glykokoll; K p . 12 170—185°. Hydrochlorid, Ci3 H 20O3- 
NC1. Aus A., F . 165—167°. I -Phmyl-2-N-athylaminopropanol-(l), Cn H 1 ;ON, aus 
Acetylbenzoyl u. Acetaldoxim bzw. Acetonitril; K p.ls 143°. Aus Lg., F. 47—48°. 
Hydrochlorid, Cn H 18ONCl; F. 196°. Propylamin, C3H ?N, aus Propionitril; Kp. 53—56°. 
Hydrochlorid, C3H 10NC1. Nadeln aus A. m it sehr wenig A., F. 157—158°. n-Bulylamin, 
C4Hn N, aus Butyronitril; Kp. 75—77°. Hydrochlorid, C4H 12NC1, iiuBerst leicht zer- 
flieBIich; F. 195°. Isoamylamin, C5H 1 3N, aus Isovaleronitril: Kp. 97—98°. n-Heptyl- 
amin, C-H1 7N, aus Ónanthaldosim; Kp. 152—154°. p-Melhoxy-(j>-phe.nyldthylamin- 
hydrochlorid, C9H 1 40NC1, aus p-Methoxynitrostvrol. Aus A., F. 206—207°. 2,3-Di- 
(p-methoxyphenyl)-l,4-dinitrobutan, CJSH 20O,.N2, aus p-Methoxynitrostyrol bei katalyt. 
Red. in ammoniakal.-wss. Suspension; F. 207°. 3,4-Dimethoxy-<o-phenyldthylaminr 
C10H 1 5O2N, aus 3,4-Dimethoxynitrostyrol; K p.. 150°. Hydrochlorid, C10H i6O2NC1 ; 
F . 154°. 3,4l5-Trimethoxy-co-phenylathylamin, Cu H 1 70 3]Sr, aus 3,4,5-Trimethoxynitro- 
styrol; K p . 18 186—188°. Bejizoyherb., C18H 210 4N. Aus A., F. 121°. Pikrat, Ci7H 20O10N.,. 
Aus A., F. 219—220°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 424—31. 2/3. 1932. Hannover, 
Techn. Hochscli.) HEITMANN.

F. Mauthner, Unlersuchungen iiber die 3-Methyldthergallussdure. Vf. bat diese 
Saure, welche nach dem von B ra d l ey , R o bin so n  u . Schw arzenbach  (C. 1930.
II. 246) angegebenen Yerf. sehr rein zuganglich ist, mittels des in der Gallusaldehydreihe 
mehrfach bewahrten Verf. (vgl. C. 1928. II. 1202 u. friiher) in den 3-Metliylather- 
gallusaldehyd ubergef iihrt, womit samtliche Methylather des Gallusaldehyds bekannt sind.

V e r s u c h e .  Oallussauremethylester. 100 g Gallussaure, 240 ccm CH3OH u. 7 ccm 
konz. H 2 S 0 4 10 Stdn. gekocht, 500 ccm W. zugesetzt u. ófters ausgeiithert. Ausbeuto 
40 g. — 3-Methyldthergallussdure. Aus vorigem wio 1. c., F. 220°. — 4,5-Dicarbo- 
methoxyderiv., Ci2H 1 20 9. In  n. NaOH mit C1-C02CH3  geschiittelt (Kaltegemisch), 
m it 2-n. H 2S 0 4 gefallt. Aus Aceton (Kohle) +  W. Nadeln, F. 149—150°. — Chlorid, 
C12HuO sC1. In Chlf. m it PC15 (erst Raumtemp., dann W.-Bad). Aus Lg. Nadeln, 
F. 101—102°. — 4,5-Di-[carboniethoxyoxy]-3-methoxybenzaldehyd. Voriges in Toluol +  
Pd-BaS04 bei 110° hydriert, F iltra t im Vakuum bei 40° verdampft, Prod. iiber H 2 S 0 4 

im Vakuum getrocknet. — 4,5-Dioxy-3-mcthoxybenzaldehyd, C8Hs0 4. Aus vorigem in A. 
m it 2-n. NaOH im H-Strom (Raumtemp., 1 Stde.); mit 2-n. H 2 S0 4 angesauert, im 
Vakuum bei 40° eingeengt u. ausgeiithert. Aus Bzl. Nadeln, F. 130—131° (vgl. 1. c.), 
ganz rein iiber die Disulfitverb. Mit alkoh. FeCl3  griin. p-Nilrophenylhydrazoii, C14H j3  

OjNj, aus 50%ig. Essigsaure. — 3-Metliyldthergallussdureviethylester, C9H 1 0O5. Methyl- 
alkoh. Lsg. der Saure mit HC1 gesatt. u. 5 Stdn. erwarmt. Aus Bzl. u. Lg. Nadeln, 
F. 112—113°. Mit alkoh. FeCl3 blau. (Journ. prakt. Chem. [2] 133. 120—25. Febr.
1932.) . L in d e n b a u m .

F . Mauthner, Uber die Einwirkung von Benzoylchlorid auf Dimeihylpyrogallol. 
Im  AnschiuB an friihere Unterss. (C. 1929. II . 34) hat Vf. C6H 5 -C0C1 u. A1C13  auf 
Pyrogallol-l,3-dimełhyldther in Nitrobzl. wirken lassen, um so vielleicht zum Benzo- 
syringon (3,5-Dimethoxy-4-oxybenzophenon) zu gelangen. Es wurde jedoch gleich- 
zeitig mit dem E in tritt des Benzoyls in den Kern 1 CH3 abgespalten. Analog der 
Wanderung des Acetyls (1. c.) diirfte 3,4-Dioxy-5-methoxybenzophenon entstanden sein.

V e r s u c h e .  Lsg. von 20 g Pyrogalloldimethyliither in 100 g Nitrobzl. unter 
Eiskiihlung langsam m it 12 g A1C13, dann 20 g C0H5-COCI versetzt (Temp. 2—3°), 
unter Hg-VerschluB 24 Stdn. bei Raumtemp. stehen gelassen, auf Eis gegossen. Nach 
Zusatz von konz. HC1 erwarmt, Nitrobzl. m it W.-Dampf entfernt, ausgeiithert, 
E xtrak t m it NaHC03 -Lsg. gewaschen, m it 7,5%ig. NaOH durchgeschiittelt, alkal. 
Ausziige angesauert, ausgeathert usw., Krystalle abgepreBt. Ausbeute 2— 4 g. 3,4-Di- 
oxy-5-methoxybenzophe.non, C14H 1 20 4, bildet aus CH3OH gclbo Nadeln, F. 168—169°. 
Oxim, C1 4H 1 30 4N, aus Lg. Nadeln, F. 169—170°. (Journ. prakt. Chem. [2] 133. 
126—28. Febr. 1932. Budapest, Univ.) Lin d e n b a u m .
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K. H. Slotta, Zur Gewinnung von 3,4,5-Trimetlioxybenzaldehyd. Man reduziert 
m it PC15 gewonnenes Trimethoxybenzoylchlorid in trockenem Xylol m it Pd-BaSO., 
ohne Aktiyator, Einleiten des H durch eine Glasfritte (vgl. Slotta u. H el le r , C. 1931.
I. 262); man erhalt gleichbleibendc Ausbeuten von 80% auf einfachere Weise ais nach 
N ie r e n s t e in  (C. 1932. I. 1231). (Journ. prakt. Chem. [2] 133. 129—30. Marz 1932. 
Breslau.) OSTERTAG.

Collurayana Srikantia, Mysore Seshia Iyengar und K. Santanam, Substitution 
bei Resorcinderimten. III. Molekulare Umlagerung tcahrend der Bromierung. (II. ygl.
C. 1929. II. 2556.) Bei der Nitrierung von 2 -Oxy-i-methoxybenzaldehyd (ygl. C. 1925.
I. 2489) wurden in geringen Mengen 3-Nitro-2-oxy-4-methoxybenzaldehyd, C8H ,0 6N (VII), 
F. 146—147° (Oxim, F. 191—192°; Phenylhydrazon,F. 180°; Methyldther, F. 104—105°, 
Alhylather, P . 57—58°) u. 6-Nitroresorcin-3-methyldther, C7H 7 0 4N (I), P. 94—95° isoliert. 
Mit Br in Eg. gibt I das 4-Bromderiv., C7H 60 4NBr (II), F. 117— 118°, u. weiterhin das
2,4-Dibromderiv., C7 H3 0 4NBr (III), F. 127—128°, welches auch durch Bromierung von
5-Nitro-2-oxy-4-methoxybenzaldehyd (IV) iiber 5-Nitro-3-brom-2-oxy-4-methoxybenz- 
aldehyd, CaH 0O5NBr (V), F. 129—130° (Oxim, F. 216—217°, Phcnylhydrazon, F . 201 
bis 202°), sowie durch Nitrierung von 3,5-Dibrom-2-oxy-4-methoxybenzaldehyd er- 
lialten wurde; Methyldther, F. 81—82°; Alhylather, F. 73—74°. Ein Oxim gab III nicht. 
Die in allen 3 Fallen entstandenen Prodd. III, sowie ihre Ather, gaben keine 
F.-Depression. Der Bldg. yon III ais Endprod. der Bromierung von I u. IV muB eine 
intramolekulare Umlagerung bei der Bromierung der einen oder der anderen der beiden 
Nitrokomponenten zugrunde liegen. Nun gab die Bromierung yon VII 5-Brom-3-nitro- 
2-oxy-4-7nethoxybenzaldeJiyd, CaH 60 6NBr (VIII), F. 126° (Oxim, F. 153— 154°; Phenyl- 
liydrazon, F. 147—148°), ident. m it dem Nitrierungsprod. von II. Weiterbromierung 
von VEI lieferte III. Demnach erhalt man sowohl aus dem 5-, wie aus dem 3-Nitro- 
aldehyd dieselbe Dibromverb. Die molekulare Umlagerung kann also durch Di- 
substitutionsrk. bedingt sein: Das 1. Bromatom tr it t  in 3 oder 5-Stellung, je
nachdem, ob der 5-" oder 3-Nitroaldehyd bromiert wird; das 2. Bromatom ersetzt 
die Nitrogruppe, u. die Aldehydgruppe wird mittels der so gebildeten HNO„ durch 
eine Nitrogruppe ersetzt. (Journ. chem. Soc., London 1932. 524—27. Febr. Mysore, 
Uniy.) H ellr ieg el .

Chika Kuroda und Tokiyo Matsukuma, Synthesen von Chalkonhomologen mul 
verwandten Verbindungen. I. Methoxyacetophenone, Methoxychalkone wid einige ver- 
wandte Verbindungen. Im  Zusammenhang m it fruheren Unterss. (C. 1930. II- 248) 
haben Vff. von samtlichen Mono-, Di-, Tri- u. Tetramethoxybenzolen die zugehorigen 
Methoxyaceiophenone dargestellt. Die Rk. yersagte nur beim l,2,4,5-Tetramethoxy- 
benzol, wahrscheinlich, weil zu keinem OCH, eine p-Stellung frei ist. Aus den Methoxy- 
acetophenonen wurden sodann Methoxychalkone dargestellt, um dereń Halochromie 
m it starken Siiuren (HC1, H 2 S04, H 3 P 0 4) zu studieren. Besonders eignen sich dazu 
die m it Anisaldehyd erhaltenen Chalkone, wcil p-standiges OCH3 die Farbungen zu 
yertiefen scheint. Es hat sich, wie erwartet, gezeigt, daC die Farbungen m it zuneh- 
mender OCH3-Zahl tiefer werden, u. zwar von gelb iiber orange nach ro t (Tabelle im 
Original). Diese Farbrkk. sind so empfindlich, daB sie zum Nachweis yon Methoxy- 
acetophenonen dienen konnen. — AnschlieBend wird ein yerbessertes Darst.-Verf. 
fiir 4,5-Diaminoveratrol mitgeteilt.

V e r s u c h e .  Um jede Entmethylierung bei der Darst. der Methoxyaceto- 
phenone zu yermeiden, hat es sich ais giinstig erwiesen, kein Losungsm., sondern 
s ta tt dessen einen UberschuB an CH3- COC1 zu yerwenden. In  diesem wurde das 
Methoxybenzol gel., darauf das A1C13 (gleiche Menge) langsam unter Vermeidung 
jeder Erwarmung eingetragen, schlieBlich CH3 -C0C1 verdunstet, auf Eis gegossen usw., 
cytl. óliges Prod. ausgeathert u. im Vakuum dest. Darst. der Chalkone aus je 1 Mol. 
Keton u. Aldehyd in CH3 0 H  mit 50°/oig. wss. KOH bei 50—60°. Die folgenden Chalkone 
wurden m it Anisaldehyd erhalten. -— Aus Veratrol: 3,4-Dimethoxyacetophenon, F. 48°.
3,4,4'-Trimethoxychallcon, F. 80—81°. — Aus Resorcindimethylather: 2,4-Dimethoxy- 
acelophenon, F. 39—40°. 2,4,4'-Trimethozychalkon, F. 86,5—87,5°. — Aus Hydro- 
chinondimethylather: 2,5-£>imethoxyacetophenon, F . 21—22°; Oxim, F. 106°. 2,5,4'- 
Trimethoxychalkon, F. 93°. — Aus Pyrogalloltrimethylather: 2,3,4-Triinethoxyaceto- 
phenon, Ol; Oxim, F. 91°. 2,3,4,4'-Tetrameihoxychalkon, F. 94—95°. — Aus Oxyhydro- 
chinontrimethylather: 2,4,5-Trimethoxyacetophenon, F. 99°. 2,4,5,4'-Tetramethoxy-
chalkon, F. 123—124°. — Aus Phloroglucintrimethylather: 2,4,6-Trimetlioxyaceto- 
phenon. F. 102°. 2,4,6,4'-Tetramethoxychalkon, F. 119°. — Aus Anisol: p-3Iethoxy-



2 1 7 0 D. Organische  Ch e m ie . 1 9 3 2 . I .

aceiophenon, F. 38—39°. 4,4'-Dimethoxychalkon, F. 100—101°. — 4,5-Dinitroveratrol. 
Aus 1 g Yeratrol in 5 ccm Eg. mit 5 ccm rauchender H N 0 3 (W.-Bad). Aus Bzl. u. A. 
Nadeln, F. 130—132°. — 4,5-Diaminoveratrol. Yoriges m it Sn, konz. HCI u. etwas A. 
auf W.-Bad erhitzt, nach beendeter Red. im Vakuum verdampft, m it 30°/oig. NaOH 
unter Eisktihlung alkalisiert u. schnell ausgciithcrt. Weil3e Krystalle, F. 131°, un- 
bcstandig. Daher besser obigen ath. E strak t iiber K 2C0 3 getrocknet u. mit HCl-Gas 
das krystalline Hydroclilorid gefallt, welches, m it A. bedeokt, sehr haltbar ist. (Sciont. 
Papers Inst. physioal chem. Res. 18. 51—60. Febr. 1932.) L in d en b au m .

Chika Kuroda und Teruko Nakamura, Synthesen von Clialkonliomologen und ver- 
uundlen Verbindungen. II. Einigc Honwloge von Methozyclialkonm und mit ihnen 
rerwandte Verbindungen. (I. vgl. yorst. Ref.) Chalkono, welehe Alkylgruppen ent- 
halten, sind bisher nur in sehr wenigen Beispiclen bekannt geworden. Vff. haben eine 
groCere Anzahl solcher Chalkone synthetisiert. — Einige neue Aldehyde wurden mittels 
des Verf. dargcstellt, welches K uroda  u . P e r k in  (C. 1923. III . 1516) fiir dio Darst. 
des 4,5-Dimethoxy-o-toluylaldehyds besclirieben haben.

V o r  s u c h e. Thymolmethylather. In  Lsg. yon Thymol u. (CH3 )2S0 4 in CH3OH 
unter Kiihlung 40°/o'K- KOH eingcriihrt, spater mehr KOH u. W. zugefiigt u. aus
geathert. — 2-Methyl-4-methoxy-5-isopropylacetophenon (I). Aus vorigem m it CH3- 
COC1 u. A1C13 nach dem im yorst. Ref. angegebenen Verf. Kp.ls 157—158°, K p . 7 5 7 i8  236°,
D . 2 0 4 1,0206. Oxim, CI3H i90 2N, aus yerd. A. Nadeln, F . 157°. Semicarbazon, Ci4H 2 10 2N3, 
aus verd. A. Nadeln, F. 113°. — 2,3,4,G-Tetrametlioxybenzoylameisensaure, C1 2H 140 7. 
Durch Oxydation yon 2,3,4,6-Tetramethoxyacetophenon in Soda m it KMnÓ4 bei 100°; 
h. filtriert, in Eis gekiihlt, nach langerem Stehen wieder filtriert, m it HCI gefallt. 
Aus Bzl., F . 126° (Zers.). — Anilinsalz, C18H 2 10,N . In A. Aus Bzl. Nadeln, F . 96°. — 
Anil. des 2,3,4,6-Tełramethoxybenzaldehyds, C1 7 H 10O4N. Voriges in Xylol 8  Stdn. 
gelinde gekocht, Xylol im Vakuum bei 100° abdest. Aus PAe. Nadeln, F . 8 6 °. — 
2,3,4,G-Tetrameihoxybenzaldehyd, Cn H I40 5. Voriges in 2-n. HCI 7 Min. auf 100° erhitzt u. 
ausgeathert. Aus PAe. Nadeln, F . 86,5—87°. — Gallacetopheiiontrimethylunier. Aus 
Pyrogalloltrimethylather (Darst. nach CHAPMAN, P e r k in  u. , R o b in so n , C. 1928.
I. 929), CHj-COCl u. A1C13. K p . , 0 140°. — 2,3,4-Trimelhoxybenzoylameisensdure, 
Cu H 1 2Cfl. Aus yorigom wie oben. Aus Bzl., F. 136°. — Anilinsalz, aus PAe. Krystalle.— 
A nil des 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyds, C,BH 1 70 3N. Aus yorigem wie oben. Aus PAe. 
Krystalle, F . 76°. — Darst. der folgenden Chalkone nach dem im yorst. Ref. angegebenen 
Verf. — 2-Methyl-4-mcthoxy-5-isopropylcMlkon, C20H 22O2. Aus I  u. Benzaldehyd. 
Aus verd. CH3OH Nadeln, F . 70°. — 2-Mcthyl-4-methoxy-5-isopropyl-4'-oxychalkon, 
C20H 22O3. Mit p-Oxybenzaldehyd. Aus CH3OH Nadeln, F . 163°. — 2-Mcthyl-4- 
methoxy-5-isopropyl-2'-oxychalkon, C20H 22O3. Mit Salicylaldehyd. Aus PAe. Nadeln, 
F . 138°. — 2-Methyl-4,4'-dimetlioxy-f>-isopropylchalkon, C2 1H 2 I0 3. Mit Anisaldehyd. 
Aus verd. Eg. Nadeln, F . 77°. — 2-3Iethyl-3',4-dimelhoxy-5-isopropyl-4'-athoxychalkcm, 
C23H 2S0 4. Mit Vanillinathylather. Aus yerd. CH3OH hexagonale Platten, F . 94—96°.— 
2-Mcthyl-4-methoxy-5-isopropyl-3',4'-melh-ylendioxyckalkon, C21H 220 4. Mit Piperonal. 
Aus verd. CH3OH hellgelbe rhomb. Platten, F . 97°. — 2,2'-Dimethyl-4,4',5'-trimetlioxy-5- 
isopropylchalkon, C23H 2S0 4. Mit 4,5-Dimethoxy-o-toluylaldehyd (II). Aus CH3OH 
rhomb. Platten, F . 119°. — 2,2'-Dimełliyl-4,5,4',5'-telramethoxychalkon, C21H 2,,05. Aus 
2-Methyl-4,5-dimethoxyacetophenon u. II. Aus CH3 0H , F . 132°. — 2,2'-Dimethyl- 
4,4',5'-trimethoxy-5-oxychalkon, C20H 22O5. Aus 2-Methyl-4-methoxy-5-oxyacetophenon 
u. II. F . ? (im Original Druckfehler; d. Ref.). — 2'-Methyl-4,4',5'-trimethoxychalkon, 
Cu,H2 0O4. Aus p-Methoxyacctophenon u. II. Aus Eg., F . 169°. — 2'-Methyl-2-oxy-4',5'- 
dimethoxycJialkon, C,sH 180 4. Aus o-Oxyacetophenon u. II. AusCH 3 OH, F. 150—151°.— 
2'-Alethyl-2,3,4,6,4',5/-hexamethoxychalkon, C22H 2G0 7. Aus 2,3,4,6-Tetramethoxyaceto- 
phenon u. II. F . 132°. — 2,3'-Dimetliyl-4,5-dimethoxy-4'-oxyclialkon, Ci9H 2 0O4. Aus
2-Methyl-4,5-dimethoxyaeetophcnon u. 3-Metliyl-4-oxybenzaldehyd. F. 144—145°. —
2-Melhyl-4,5,3'-trimethoxy-4'-athoxychalkon, C2,H 240 5. Ebenso m it Vanillmathylather. 
Aus verd. Eg., F . 136°. — 2,3,4,6,2',3',4',6'-Octamethoxychalkon, C2 3H 2 80 0. Aus 
2,3,4,6-Tetramethoxyacetophenon u. 2,3,4,6-Tetramethoxybenzaldehyd.” Aus CH3OH 
hellgelbe rhomb. Platten, F . 96—97°. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 18. 
61—76. Febr. 1932.) L indenbaum .

R. Stoermer und H. J. Steinbeck, Zur Kennlnis der Hexahydrophthalsaure. 
In  Anlehnung an friihere Spaltungen bei den Truxillanilidsauren (ygl. Stoermer 
u. Lachm ann , C. 1926. I. 3148) wurden dio Halbanilide der HexahydrophtliaIsdure 
dargestellt, u. das der cis-Form der Spaltung unterworfen. — Yon den meso-Formen,



1 9 3 2 . I . D. Org an ische  Ch e m ie . 2 1 7 1

die sich aus der opt.-akt. erlialtenen cis-Hexahydrophthalanilidsaure etwa wieder 
gewinnen licCen, kam nur das cis-Phenylimid in Pragę; es wurde ein Weg gefunden, 
der Gewahr leistete, daB dies cis-Phenylimid aus noch opt.-akt. u. nieht vorher racemi- 
sierter Anilidsaure entstanden war (dureh vorsichtige partielle Phenylimidbldg. mittels 
CH3C0C1). — Die aus dem Cinchoninsalz gewonnene rechtsdrehende Anilidsaure wird 
schon dureh Warme sehr rasch racemisicrt; daB ihr F. gleieh dem der Racemsaure 
(172—173°) ist, ist allein eine Folgę der Racemisierung dureh Warmo. — Bei der Bldg. von

zwei trans-Phenylimiden vom F. 224° 
u. 194° (ygl. den Versuchstcil u. HtiCKEL 
u. Mu l l e r , C. 1931. II. 2867) handelt 
es sich yielleicht um eine Isomerie im 

Sinne der Formeln I  u. II; docli konnte dureh Chinolin nieht wie beim Phthalsaureanil 
(vgl. P u m m er er , Ber. Dtsch. chem. Ges. 45 [1912]. 292) Umlagerung, bzw. Anderung 
des F. herbeigefiihrt werden.

V e r  s u c h  e. Phthalmethylestersdure, aus Anhydrid +  CH3 OH, gibt mit PC13 

das Esterchlorid, dieses m it Anilin den Phthalanilidsaure7nethylester, C15H 1 30 3N, F. 1 1 1 "; 
Bldg. auch aus der Anilidsaure +  Diazomethan; spaltet sich in A. leioht in CH3OH 
u. Phthalanil, desgl. bei 150—160°. — Nilrosoverb. des Phthalanilidsauremethylesters, 
C15H 1 20 4N2; Zers. bei 94—96°; gibt mit Alkali Phthalsaure. — cis-Hexahydrophtlial- 
sdure, aus der Tetrahydrosaurc durcli katalyt. Hydrierung m it Pt-Mohr in Eg. Das 
cis-Anhydrid der Hexahydrosaure gibt in Bzl. +  Anilin die cis-Hexahydrophthal- 
anilidsdure, C14H 1 70 3N; F. 172—173°; sclim. bei langsamem Erhitzen infolge Phenyl
imidbldg. meist niedriger. Gibt mit sd. 20%'g- alkoh. KOH trans-Hexahydrophthal- 
anilidsdure, F. 224—225°, ist aber gegen sd. 10°/0ig. NaOH noch bestandig. — cts- 
Hexahydrophthalsdurephenylimid, CI4H 10O2N, aus der Anilidsaure beim Schmelzen, 
leichter beim Erhitzen m it Acetylchlorid oder Acetanhydrid, z. T. auch beim Schmelzen 
der trans-Anilidsaure; Nadeln, F. 132°; Kochen m it Sodalsg. bildet noch cis-Anilid- 
saure, m it starker alkoh. oder wss. KOH erfolgt Umlagerung zur trans-Anilidsaure. — 
Methylester der cis-Anilidsaure, Cjr)H ,90 3N, Bldg. m it ath. Diazomethanlsg.; F. 87°; 
gibt in A. schon das cis-Phenylimid. — cis-Uexahydrophthalsduredianilid, C20H 22O2N2, 
aus dem Chlorid der Hexahydrosiiure (PC1S in A.) -f  Anilin; Nadeln, F . 234°; sehr be
standig gegen Verseifungsmittel; mit sd. 80°/oig. Essigsiiure Bldg. von cis-Phenylimid. — 
trans-Hemhydrophthalanilidsaure, C14H 1 70 3 Ń, aus trans-Hexahydrophthalsaurean- 
hydrid +  Anilin in Bzl.; F . 224—225° (Zers.) unter Bldg. yon cis-Phenylimid; entsteht 
auch aus cis-Phenylimid u. der cis-Anilidsaure m it sd. alkoh. KOH. — Nitrosoverb., 
trocken ziemlich haltbar, Zers. bei 103°; dureh Laugen Bldg. von trans-Hexahydro- 
phthalsaure. — trans-Hcxahydrophtha1sdurephenylimid, C14H 1 50 2N ; aus der trans- 
Anilidsaure +  sd. CH3C0C1; Nadeln, aus A., F . 224°; unl. in Soda. Gibt m it sd. Acet
anhydrid kein cis-Phenylimid, dagegen im Rohr bei 230—240°. — Bei spateren Verss. 
wurde unter gleichen Bcdingungen aus der trans-Anilidsaure nur das Phenylimid yom 
F. 195—196° yon H u c k e l  u. M u lle r  (1. e.) erhalten; yielleicht Isomerie im Sinne 
der Formeln I  u. II. — Das friihere Prod. yom F. 224° gibt m it sd. Sodalsg. eine Saure 
vom F. 214—215°, aus der dureh CH3COCl wieder das Prod. vom F. 222—223° erhalten 
wurde. — Verseifung des Phenylimids vom F. 195—196° gab stets eine Saure, die 
m it CHjCOCI dasselbe Anil zuriieklieferte, von dem hierbei ausgegangen wrar. Dic 
trans-Anilidsaure yom F. 224° konnte ebenfalls nieht in eine andere Saure umgelagert. 
werden, weder dureh Erhitzen fiir sich oder m it Chinolin, stets wurde aus ihr das Phenyl- 
imid yom F. 195—196° erhalten. — Methylester der trans-Anilidsaure, Ci5H i0O3 N, 
F . 126°. — trans-Hexahydrophthalsduredianiluł, C20H 22O2N2, aus dem Chlorid der trans- 
Hexahydrosaure +  Anilin; aus sd. Eg., F . 303—304° (Zers.); sehr widerstandsfahig 
gegen Verseifungsmittel. — cis-Anilidsaure gibt m it Cinehonin in CH3 0H  das Sak 

F. 205° unter Briiunung; im yorgelieizten Bade schon bei 152° nach vor- 
herigem Sintern. Gibt m it NH 3 u. HC1 die Racemsaure (F. 170°), im vorgewarmten 
Bade 142°, erstarrt dann wieder u. schm. erneut bei 170°; F. der opt.-akt. Form durfte 
bei ca. 142° liegen; [u ] d !< =  +14,32° (0,6768 g in Aceton zu lOccm); eine Eg.-Lsg. 
der opt.-akt. Saure, kurz auf 55° erwarmt, ist nieht mehr opt.-akt.; die nieht erwarmte 
Acetonlsg. behielt nach Stdn. noch ihre Drehung bei. — Die linksdrehende Anilidsaure 
ist nieht rein zu erhalten; niedrigster F . der 1-Form ca. 138°; [a]D17 =  — 6,93° (0,2022 g 
in Aceton zu 10 ccm). — Auch in Dioxan gelang die Spaltung der racem. Saure. — 
Mit Diazomethan gibt die d-Form einen Ester, F . 78—79°, der aus A. bei ca. 122° schm. 
u. wahrscheinlieh schon cis-Phenylimid enthielt. — Die d-Saure gibt m it k. CH3COCl
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neben cis-Phenylimid (inakt., F . 133") noch unveranderte opt.-akt. Silure. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 65. 413—18. 2/3. 1932. Rostock, Univ.) B u sc h .

J. Houben und E. Pfankuch, U ber den Racemisiemngsvorgang beim Camphen. 
Polemik gegen L ipp u. STUTZINGER (C. 1932. I. 2027) u. B r e d t  (C. 1931. II. 2151). 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 491—92. 2/3. 1932. Berlin-Dahlem, Biolog. Reichs- 
anstalt.) OsTERTAG.

Ernst Bergmann, Leo Engel und Hermann Meyer, DipolmessungeĄ an Sub- 
■stanzen mit doppelten Bindungen. VI. Mitt. iiber die Bedeutung von Dipolmessungen 
fu r  die Slereochemie des Kolilenstoffs. (V. vgl. C. 1932. I. 1093.) Nach Diskussion der 
Bedeutung des Dipolmomcnts fiir die cxaktc Konfigurationsbest. cis-trans-isomerer 
Athylene, nach der sich fiir Molekule vom Typus A das Moment 0, fiir solche des 
Typus B ein endliches Moment ergeben muB, stellen Vff. an don beiden cis-trans- 
isomeren p-Chlordiphenylvinylbromiden (I) vom F. 92—93° bzw. 43—44° u. den 
beiden p-Bromdiphenylvinylbromiden (H) vom F. 107° bzw. 42—44° fest, daB die beiden 
niedriger schm. Yerbb. das Moment 1,28 bzw. 1,22, dic beiden hochschm. das Moment
2,27 bzw. 2,42 haben, wonach entgegen der bisherigen Zuordnung die niedrigschm. 
Verbb. die trans-, die hochschm. die cis-Formen sind. Fiir die Verbb. II erkliirt diese 
Konfigurationszuordnung besser den von ihren Entdeckern STOERMER u. SlJlON 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 4163; L ieb ig s  Ann. 342 [1905]. 1) beobachteten 
Ubergang der hochschm. in die niedrigschm. Form unter der Einw. uitravioletten 
Lichtes analog dem der Maleinsaure in die Fumarsaure (cis — ->- trans). — Dipol
messungen gestatten Aussagen iiber die Winkel zwisehen den einzelnen Liganden. 
Yff. errcchnen aus dem Moment (1,18) des asymm. Dichlorathylens (E r r e r a , C. 1927.
I. 1928) den Winkel zwisehen den beiden C-Cl-Bindungen zu 133° (vgl. D e b y e , C. 1929.
II . 2636; C. 1930. I. 1744). Vff. bestimmen die Dipolmomente folgender Verbb.:
1.1-Diphenyl-2,2-dichlorathylen (1,79; 110°), l,l-Diphenyl-2,2-dibromathylen (1,62; 
114°), l,l-Diphenyl-2,2-dinitroiithylen (5,49; 96°) u. 1,1-Di-p-chlorphenylathylen 
(1,39; 127°). Die nach den groBen Gruppen fiihrenden Valenzen sind sowohl im 1,1-Di- 
chlorathylen ais auch im gleiehfalls asymm. substituierten 1,1-Di-p-chlorphenylathylen 
gespreizt, was Vff. auf die Raumwinkel-Beanspruchung der Substituenten zuriick- 
fiihren, welchc aber nicht ident. zu sein braucht m it der Raumbeanspruchung von 
Substituenten bei Diphensauren, denn im l,l-Diphenyl-2,2-dinitroathylen ist der 
Winkel zwisehen den beiden C-Ń02-Valenzen kleiner ais der Tetraederwinkel. Aus 
den Dipolmomenten von Benzophenon (2,95), p-Chlorbenzophenon (2,70), p,p'-Dichlor- 
benzophenon (1,64), p-Brombenzophenon (2,75) u. p,p'-Dibrombenzophenon (1,69) 
errechnen Vff. denselben Winkel zwisehen den C-Phenylvalenzen von ca. 130° wie beim
1.1-Diehlorathylen u. 1,1-Di-p-chlorphenylathylen. F iir Chlor bzw. Brom in aromat. 
Bindung (fi — 1,56 bzw. 1,50) ergibt sieh e — 130°. Vff. fiihren dieselbe Uberlegung 
an den p-substituierten Diphenylvinylbromiden durch u. finden fiir cis-p-Chlordiphenyl- 
Yinylbromid einen Winkel von 85°, fiir cis-p-Bromdiphenylvinylbromid 73° zwisehen 
den polaren Gruppen. — Benzophenonanil (in) hat das Moment 1,97 (vgl. DUNKEL,
C. 1931. I. 892), Benzophenon-p-ehloranil (IV) 2,91. Aus beiden Momenten errechnet 
sich der Winkel zwisehen dem Vektor —N : C(C8H 5 ) 2 u. dem Chlorvektor im Benzo- 
phenon-p-chloranil zu 110°. Aeridin (V) hat prakt. dasselbe Moment (1,95) wie Benzo
phenonanil. Auch hier bestimmt die C:N-Gruppe das Dipolmoment. Phenazin (VI) 
hat das Moment 0, was m it der alten Phenazinformel m it para-Bindung (VI a) besonders 
anschaulich zu deuten ist. Pyridin (2,21), Chinolin (2,14) u. Isochinolin (2,53) haben 
erheblich groBere Werte ais der C :N-G ruppe entspricht.

A. 1 > C = C < !  B. h > C = C < H  1  C l.CeH 4 .C(CeH5):CHBr

I I  Br -C6H 1 .C(CeH6):CH Br I I I  (CeHs)2C: N- C6H6 IV  ( C j H ^ C ^ - C ^ - C l  
CH N N

V I a

N ' N '  '■ N
V e r  s n c h e. Die schon bekannten Substanzen wurden nach Literaturangaben 

dargestellt. — Benzophenon-p-ehloranil, CJSH ,4NC1 (I\7), aus Benzophenon u. p-Ćhlor- 
anilin m it etwas HC1. Aus Methanol hellgelbe Drusen, F. 92—93°. — cis-p-Chlordiphenyl- 
rinylbromid, C]4H I0ClBr (I). Aus p-Chlordiphenylathylen (aus p-Chloracetophenon u.
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C6H 5MgBr; Ivp . 12 159°) u. Brom; K p.u  194—195°, aus Methanol Prismen, F. 94—95°. — 
Irans-jy-Chlordiplienylninylbromid, CMH i0ClBr (I), aus den Mutterlaugen der cis-Form, 
unl. in PAe., F . 42—44°, entsteht auch bei der Vakuumdest. der cis-Form. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 65. 446—57. 2/3. 1932. Berlin, Univ.) HlLLEMANN.

Ernst Bergmann und Maria Tschudnowsky, Dipolmoment und Bau von Sulf- 
oxyden und Sulfonem. V II. Mitt. iiber die Bedeutung von Dipolmessungen fiir die Stereo- 
chemie des Kohlenstoffs. (VI. ygl. vorst .Ref.) Vff. iibertragen ihre am System des 
Benzophenons durchgefuhrten tlberlegungen auf das des analog gebauten Diphenyl- 
sulfoxyds (I). Es wird das Moment des p-Ćhlordiphenylsulfoxyds (3,94) u. p,p'-Diclilor- 
diphenylsulfoxyds (2,74) bestimmt. Vff. folgern aus diesen Zalilen (Ableitung siehe 
Original), daB zwar der Winkel am Schwefel in allen 3 Verbb. derselbe bleibt, aber der 
Sauerstoff der S: O-Gruppe nicht in der Ebene liegt, die durch den Schwefel u. seine 
einfachen Bindungen festgelegt ist. Diese Auffassung ermóglicht die experimentelle 
Prufung des Isomeriegrundes der beiden bekannten Disulfoxyde (F r ie s  u . V ogt, 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 756; LlEBIGs Ann. 381 [1911]. 312; K r a f f t  u . 
L yons, Ber. Dtsch. chem. Ges. 29 [1896]. 435) des Tliianthrens (II). Vff. bestimmen 
das Dipolmoment des liohcr schm. Isomeren zu 1,7, das des niedrigschm. zu 4,2 u. folgern, 
daB ersterem Formel III, letzterem Formel IV zukommt. Aus dem Moment des Thi
anthrens, welches von Vff. zu 1 , 6 8  gefunden wird, erkliirt sich, dali keins der beiden 
Disulfoxyde das Moment 0 hat. Es folgt daraus ferner, daB wohl das Thianthren an 
der Verbindungsgeraden der beiden S-Atome gewinkelt ist. Vff. diskutieren die Moglieh- 
keit, die beiden isomeren Thianthrendisulfoxyde mit Hilfe des an asymm. substituierten 
Sulfosyden zum 1. Mai entwickelten Begriffs der „semipolaren Doppelbindung“ 
(P h i l l ip s  u . K en y o n , C. 1926. II . 2293. 1929. I. 644) zu erklaren, kommen aber 
zu der Ansicht, daB die stereochem. Erkliirung vollauf geniigt. — Vff. bestimmen 
das Dipolmoment von Diphenylsulfon (DE V rie s  u . RoDEBUSCH, C. 1931. II. 1988) 
zu 5,14 u. yon p-Chlordiphenylsulfon zu 4,42. Wie beim p-Chlorbenzophenon wird 
der Winkel e zu 109°, also etwa der Tetraederwinkel bestimmt. Die analoge Rechnung 
ergibt fur den Winkel der beiden S : O-Momente im Diphenylsulfon 102°, also eben- 
falls annahernd den Tetraederwinkel. — Wahrend Diphenylmethylnatrium m it Benzo- 
phenon normal die Na-Verb. des Tetraphenylathylalkohols liefert (SCHLENK u. B erg - 
m ann, C. 1928. II . 1212; B ergm ann , C. 1930. II. 3147), yerlauft die Rk. m it Diphenyl- 
sulfoxyd erheblich komplizierter (Bldg. von Triphenylmethan u. Diphenyldisulfid, etwas 
Thiophenol).

V e r  s u c h e. p-ChiordipkenyhuIfoxyd, C12H„OSCl, aus p-Chlordiphenylsulfid u. 
30°/n H 20 2 in Eg. Kp.2I 228°, F . 45—46°. — p,p'-Dichlordiphenylsulfozyd, C12HaOSCl2, 
aus Dichlordiphenylsulfid u. h. H N 03. Aus A. F. 143—145°. — p-Chlordiphenylsulfoii, 
C12H 3 0 2SC1, aus p-Chlordiphenylsulfid m it konz. H N 0 3  oder bei energ. Einw. von 
H 20 2. Aus A. F. 92—93°. — Aus Diphenylmethylnatrium u. Diphenylsulfoxyd wurde 
noch in geringer Menge der von BERGMANN (C. 1930. II. 734) aus Diphenylmethyl
natrium u. Hg gelegentlich erhaltene KW-stoff C26H2!!, F . 225° isoliert. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 65. 457—63. 2/3. 1932. Berlin, Univ.) H illem ann .

Ernst Bergmann und Hans Taubadel, Uber den Mechanismus der Polymerisalions- 
rorgange. I II . Mitt. tJber das dimere Inden. (II. ygl. C. 1931. II. 1133.) Vff. weisen 
auf die gleichartige Primarreaktion bei der Dimerisation der ungesatt. KW-stoff o vom 
Typus des Styrols, asymm. Diphenylathylens u. a-Methylstyrols hin u. yermuten 
aus Analogiegriinden einen entsprechcnden Rk.-Mechanismus bei der Dimerisation 
des Indens, die hiernach zu 2-a-Hydrindylinden (I) fiihrt, was durch indirekten Bc- 
weis siehergestellt wird, da die Synthese von I bisher ohne Erfolg blieb. Anhydro-bis- 
hydrindon-(l) (V) wurde m it P  u. H J  in Eg. zu 2-a-Hydrindylhydrindon-(l) (VI) 
reduziert, letzteres lieB sich aber nicht in I  liberfuhren. Analog ergibt 2-Methyl-
S-phenylindon-(l) mit P u. H J  2-Methyl-3-phenylhydrindon-(l). Stobbe  u. F arber  
,(C. 1925. I. 67) diskutieren fiir das Diinden auBer I noch die Formeln U, IH u. IV. 
Diinden liefert m it Amylnitrit u. Na-AthyJat eine Monoisonitrosoverb., was IV nicht 
zu bilden yermag, wohl aber I, II u. III nach yorhergehender Umlagerung in das 
alkylisomere II (ygl. C o u r to t ,  Ann. Chim. [9] 4 [1915]. 110. 5 [1916]. 6 6 ; Th ie Le
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\i. Mer k , L iebig s Ann. 415 [1918]. 257; B e r n t h se n , L iebig s Ann. 415 [1918]. 
274; Wu e s t , L iebigs Ann. 415 [1918]. 291). III wurde aus 1-Chlorhydrindcn +  
Indenlithium syntlietisiert u. ist im Gegensatz zum Diinden ólig; es lagert sich mifc 
alkoh. Alkali auch nicht in Diinden um, so daB II ausscheidet. 

r.CH

c h 2

IV

'CH.
'CH, CH. 

,CH.

a
2

H - C I l /
\ ------l

v  \ ____/  T I  \ ___ /
V e r  s u c h e. Monoisonitrosodiinden, ClsH 1 5ON, aus Diinden m it Amylnitrit u. 

Na-Athylat, aus Chloroform gelbe Nadeln, F. 201°. — l-a.-Hydrindylinden, C,gH, 6 (HI), 
K p . 1 2  190—192°. — 2-<x-Hydrindylhydrindon-(l), ClsH 10O (VI), aus Anhydro-bis- 
hydrindon m it P +  H J  in Eg., aus Methanol F. 94°. — 3-Phenyl-2-methylhydrindon-(l), 
C16H 140 , aus 2-Metliyl-3-phenylindon m it P  H J  in Eg. Aus PAe. oder Methanol, 
F. 64—65°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 463—67. 2/3.1932. Berlin, Univ.) H i l l e h a n n .

I. I. Woronkow, Sulfierung von ji-Naphtliylamin auf Monosulfo. Untersuchung 
iiber die bei der Sulfonicrung von /9-Naphthylamin m it Monohydrat u. Oleum gebildeten 
Mengen an 2,5-, 2,6-, 2,7- u. 2,8-Naphthylaminsulfosauren. (Anilinfarbenind. [russ.: 
Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 1931. Nr. 7. 21—24.) SCHONFELD.

A. A. Kurotschkin, Uber neulrale und saure Na-Ca-Salze der Kochschen Sdure. 
Vorschriften fiir die Gewinnung des neutralen Ca-Salzes der l-Nitronaphthalin-3,6,8- 
trisulfosiiure, C10H 1NO2(SO3Ca1/ 2 ) 31 des neutralen u. sauren Ca-Salzes, sowie des Na- 
Ca-Salzes u. des sauren Na-Ca-Salzes der entsprechenden Aminotrisulfosaure. (Anilin- 
farbenind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost 1931. Nr. 8.18—22.) Schon.

Shunsuke Murahashi, Uber die Slereoisomerien einiger DinaphihyJdertiate und 
Versuche zur Darstellung opłisch aktiver Farbstoffe. Aus 2,2'-Dinitro- u. 2,2/-Diamino-l,l'- 
dinaphthyl wurden m it 6 ,8 %ig. Oleum bei 45° 2,2'-Dinilro- (I) u. 2,2'-Diamino-l,l'- 
dinaphtliyl-ó,5'-disulfonsdure (II) dargestellt. I  ist in W. 11.; Ba-Salz, C2oH1 00 10N2 S2Ba, 
51/ 2 H 20 , gelbe Prismen. I I  ist schwerer 1. u. bildet aus W. Prismen von der Zus. 
C2 0HJ00 6N 2S2 ,5H 20, bei iiber 310° verkohlend. Die Stellung der SO^H-Gruppen 
folgert Vf. daraus, daB I I  auch durch Red. von I  cntsteht u., m it KM n04 oxydiert, 
etwas 3-Sulfophthalsaure lieferte. — Die opt. Spaltung beider Sauren gelang mit 
d-a-Phenylathylamin. Das Salz von I  lieferte, 6 -mal aus W. umkrystallisiert u. mit 
Baryt zerlegt, das Ba-Salz der d-1, [a]D3 3  — +36,9° in W. Aus dem Mutterlaugensalz 
ebenso das Ba-Salz der l-1, [a]D3 3  =  —35,5° in W. Das Salz von I I  lieferte analog 
das Ba-Salz der cZ-II, [<x ] d 13 =  +120,8° in W. Das Di-d-Bornylaminsalz von II  lieferte, 
12-mal aus W. umkrystallisiert usw., das Ba-Salz der Z-II, [olJd1 3  =  —122,0° in W. — 
Durch Tetrazotieren von akt. I I  u. Kuppeln m it Resorem, Salicylsaure, d- u. 1-Formyl- 
tyrosin wurden ein roter u. 2  gelbe Farbstoffe erhalten, welche aber nicht krystalli- 
sierten. Das Ba-Salz des Farbstoffes aus d-H u. (1-Formyltyrosin zeigte [a]c =  —347°, 
der Antipode +  340° in W. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 17. 297—98; 
Jan. 1932. Tokyo.) L in d e n b a u m .

William Murdoch Cumming und George Howie, Dinaphthylbasen. Teil I. Syn- 
thesen und Bigenschaflen. Die Angaben iiber die bisher isolierten Diaminodinaphthyle 
werden nachgepriift. Neu dargestellt wurde 3,3'-Diamino-l,l'-dinaphthyl. 4 ,4 '-Diamino- 
2,2'-dinaphthyl war nicht erhaltlich, da die Darst. der entsprechenden Dinitroverb. 
nicht gelang. Es war nicht moglich, 2'-Nitro-2-acetamido-l,l'-dinaphthyl oder l'-N itro- 
l-acetamido-2,2'-dinaphthyl durch Acetylierung der Nitroamine zu gewinnen, die sich 
auch einer Diazotierung unzuganglich erwiesen (ster. Hinderung).
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V e r s u e h e .  4'-Nilro-4-amino-l ,1'-dinaphthyl, C20H 1 4O2N2. Aus der Dinitroverb. 
m it Ammonsulfid +  Na2S, F. 195—196°; Acetylderiv., F. 243—244°. — 2 '-Nitro-
2-amino-l,l'-dinaphthyl. Aus der Dinitroverb. wie yoriges, F. 251°. — l'-Nitro- 
l-amino-2,2'-dinaphthyl. Aus l,r-D initro-2,2'-dinaphthyl m it Na2S in A., F. 264°. — 
Naphthidin (4,4'-Diamino-1,1'-dinaphthyl). Durch Red. von 4,4/-Dinitro-l,l'-dinaphthyl 
in Eg. HC1 mit Zn-Staub, F. 202°; Red. mit Zn-Staub in gesehm. Salicylsaure gab 
ein Prod. vom F. 198— 199° (CLEMO u .  Mitarbeiter geben 191° an, Ygl. C. 1931. II. 
716). Diacetylderiv., F. 363—364°; Dibcnzoylderiv., F. 319—320°; Pikrat, F. 146—147°.
— 3,3'-Diamino-1,1'-dinaphthyl. Aus der Dinitroverb. in Eg. mit Zn-Staub, F. 270°. — 
2,2'-Diamino-1,1'-dinaphthyl. Durch Red. von 2,2'-Dinitro-l,l'-dinaphthyl in Eg. mit 
Zn-Staub, F. 191°. Diacełylderiv., F. 235—236°; Dibenzoylderiv., F. 235°; Pikrat,
F. 185° (Źers.). — 2,2'-Imino-1,1'-dinaphthyl. Durch halbstiindiges Kochen der Dinitro- 
verb. mit dem Rcd.-Gemisch, F. 158°; Pikrat, F. 218—219°, Nitrosoderiv., F. 145—146° 
(Zera.). — Dinaplithylin (1,1'-Diamino-2,2'-dinaphthyl), F . 281°. Diacetylderiv., F. 229 
bis 230°; Dibe.nzoylderiv., F. 277—278°. Eliminierung der Nitrogruppe nach CUMMING 
u. H owie (C. 1932 .1. 1526) gibt 2,2'-Dinaphthyl, F. 187°. — 1,1'-hnino-2,2'-dinaphthyl 
(Dinaphthylcarbazol, Dinaphthylenimin). Darst. nach VESELY, Ber. Dtsch. chem. Ges. 
38 [1905]. 136. F. 221°. Acetylderiv., F. >300°; Pikrat, F. 242—243°; Nitrosoderii
F. >300°, Benzoylderiv., F. 119°. — l-Amino-2,2'-dinaphthyl. Durch Red. von 1-Nitro- 
2,2'-dinaphthyl in Eg.-HCl m it Zn-Staub, F. 220°; Acetylderiv., F. 225—226°. — 
Verb. C,1 0/ / 2cO;jiV2. Entsteht s ta tt der entsprechenden Base aus 3,3'-Dinitro-2,2'-dinaph- 
thyl m it Zn u. Eg., F. ca. 350°, Beginn derZers. 320°. — Die besten Farbstoffe entstandcn 
aus den Aminobasen mit H-Saure in alkal. Lsg., im Gegensatz zu den entsprechenden 
Diphenylderiw. (z. B. Congorot) erwiesen sie sich saureecht. Die Absorptionskurven 
der Basen u. Imine, die im Fe-Bogen fluorescierende alkoh. Lsgg. liefern, sind wieder- 
gegeben u. werden kurz diskutiert. (Journ. chem. Soc., London 1932. 528—34. Febr. 
Glasgow, Techn. Coli.) HELLRIEGEL.

W. Nagel und M. Kómchen, Die Darstellung von Reten aus Harzol durch Dehydrie- 
rung mittels Schwe/el und verwaiidter Substanzen. Verss. iiber BIdg. von Reten aus 
Harzol unter Anwendung von S, Se u. Te ais Dehydrierungsmittel, wobei folgende 
Beobachtungen gemacht wurden: S ist am wirksamsten, Te sehr trage; Se steht in der 
Mitte. Se ist jedoch dem S vorzuziehen, weil bei der Temp. der Retenbldg. S bereits 
auf den KW-stoff einwirkt. Die Bk.-Temp. betragt fiir S 180—205°, fiir Se 280—305°. 
Sowohl Temp.-Hohe wie Rk.-Dauer hangen im iibrigen von der Ruhrintensitat ab. 
Die Retenbildner sind die ungesatt. Olanteile u. durch Entfernung der gesśitt. Anteiie 
lafit sich die Retenausbeute steigcrn. Der Hauptanteil der retenbildenden Substanzen 
diirfte saurer N atur sein, jedoch erhalt man auch aus entsiiuertem Harzol m it S, besser 
m it Se den KW-stoff. Alter, Oxydationsgrad usw. des Harzóles spielen eine gro Be 
Rolle. Besonders verarbeitungsfahig hat sich die Harzólfraktion 320—345° erwiesen. 
Optimale Versuchsbedingungen: Dehydrierungsmittel Se, Temp. 280—305°, 12 Stdn. 
Der Dehydrierung wird die Harzólfraktion 320—345° unterworfen. Das so behandelte 
Ol dest. man nach Entfernung des Se u. zerlegt es in Retenól (Kp . 25_ 40 175—300°) u. 
retenfreie Substanzen. Aus dem Retenól wird der KW-stoff ais P ikrat ausgeschieden. 
tlber verwendete App. vgl. im Original. (Chem. Umschau Fette, Ole, Waehse, Harze 
39. 1—6. 21/1. 1932.) SCHÓNFELD.

Konrad Funke, Untersuchungen iiber Perylen und seine Dertiate. X X X III. Mitt. 
Zur Kenntnis der Perylendiamine. (X X X II. vgl. C. 1931 .1. 3116.) Die direkte Synthese 
eines definierbaren Perylendiamins durch AlCl3-Schmelze eines bekannten Naphthyl- 
amins miBlang; weder durch Umkrystallisieren des Schmelzprod. nocli durch seine 
Aioylierung, Aeetylierung oder Darst. der ScHIFFsehen Base erhielt man ein reines 
Diamin. Auch zeigten das neue Diamin u. seine D eriw . keine Identitat m it den be
kannten 3,10 u. 3,9-Diaminen (F u n k e , C. 1929. I. 2051. II. 739); F. differiert bei den 
beiden Benzylidenyerbb. um 60°. — Eine Violanthronayntheac aus Perylen-3.10-di- 
carbonsdure miBlang ebenfalls.

V e r  s u c h e. Das orangegelbe a,u'-AzoxynaphtJuilin (I) wurde durch Red. 
mit Zn-Staub in Ggw. von NH 4C1 aus a -Nitronaphtfmlin erhalten. Aus I  wurde nach 
Cumming u. Steel  (C. 19 2 9 .1. 318) durch weitere Red. m it ZnClj, in HC1 Naphthidin- 
ddorhydrat (II) gewonnen, das sich durch NaOH in die freie Base (F. 198°) iiberfuhren 
HeB, die ihrerseits nach Behandlung m it Acetylchlorid in das N,N'-Diacetylnaphthidin 
iiberging. Eine AlCl3-Schmelze von II bei 130° liefertc nach dem Losen in HG1 u. 
Neutralisieren mit NaOH ein rotbraunes Roh-Prod. (ID), das durch Zn-Staubdcst.
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in  ciii verunreinigtes Perylen (F. 250—260°) iibergefiihrt werden konnte. — Aus III 
u. Benzaldehyd wurde das kupferrote N,N'-Dibenzylidendiaminoperylen (?), C3 1H 2aN2 

(P. 267—268° unter Zers.) crlialten. Einw. von HC1 gab gelbe Krystalle von N,N'-Di- 
aminopcrylenchlorhydrat ( ?), C20H 16N„C12, woraus mit alkoh. NH 3 das stark verunreinigte 
Diaminoperylen (?) in Freiheit gesetzt wurde. — Das braune N,N'-Dibenzoyldiamino- 
perylen ( ?), C3 1H 22Ć)|N2 (aus III u. Benzoylchlorid) sclim. ebensowenig wie das gelbe 
N,Ń'-Diacetyldiaminoperylen (?), C24H ,80 3 N 2 (aus III u. Acetylchlorid) u. das gelbe 
Perylendiurethan (?), C2GH 220 4N2, (aus III u. Clilorkohlensaureathylester) bis 340°.
— Das 3,10 - Perylendicarbcmsaurechlorid, C22Hj,0O2C12, aus der entsprechenden 
Saure u. SOCl2, rotbraune Nadelchen. BEILSTEIN-Probe positir. (Monatsh. Chem. 59. 
1S4—93. 1932. Graz, Univ.) W e in d l in g .

Harold Burton, Die Oxydation von fl-(3,4-Dioxyphenyl)-alhylmethylamin mit 
Silberoxyd. Isolierung von 5,6-Dioxy-l-methylindol und Synthese von S,6-Di?nethoxy-
1-methylindol. Nach D u l ie r e  u. R a p er  (C. 1930. II. 3425) entsteht aus /?-(3,4-Dioxy- 
phenyl)-athjrlmethylamin m it Tyrosinase das Chinon I, das m it S 0 2 in das zugehórige 
Hydrochinon u. dann mit Dimethylsulfat in 5,6-Dimethoxy-l-methylindol (H) iiber- 
gefuhrt wurde; die Konst. der letzteren Verb. ist bisher noch nicht bewiesen worden. 
Es war ferner bekannt, daB sich die Bldg. des roten Chinons I auch m it Ag20  durch- 
fiihren laBt. — o-Phenylendiamin gibt mit I kein krystallisiertes Deriv., Phenylhydrazin- 
acetat ein Monophenylhydrazon, das die Rk. m it EHRLICHschem Reagens nicht zeigt. 
Etwas Natronlauge entfarbt die rotę Lsg. von I ;  Ansiiuem verhindert dann die Bldg. 
des von R a p er  (C. 1928. I. 1881) beobachteten Melanins. Aus der entfiirbten Lsg. 
erhalt man m it A. das I  entsprechende Hydrochinon, das ais Diacetvlderiv. fest erhalten 
werden konnte. II wurde aus 4-Methylaminoveratrol (in) mit Glyoxalbisulfit in A. 
iiber das 5,6-dimethoxy-l-methylindolyl-2-schwefligsaure Na (IV) dargestellt, das bei 
der Zinkstaubdestillation in II ubergelit.
0 ^ , -----.CII, CHaO - / \ ---- tiCH C I ^ O - /^  C H .O -/^ ,---- nCH
O - J ^ ^ l c H j  CH,oJX / j s l 'C H  CH3o J  i  CH3o 4  i  JC- OSOsNa 

N N NH N
I Ć h 3 II ĆH3 III ÓH3 IT Ć h 3

V e r s u c h e. l-Metliyl-2,3-dihydroindol-5,G-chinonmonoplienylhydrazo}i, C15H 16ON3 

(entspr. I). Aus der roten Chinonlsg. m it Phenylhydrazinacetat. Aus Isoamylalkohol 
orangerote Tafeln u. Prismen, P. 226—227°. — 5,6-Diacctoxy-l-methylindol, C,3H 1 30 4N 
(entspr. II). Aus der roten Chinonlsg. mit NaOH; sofortiges Ansauern. Acetylieren 
des m it A. isolierten Prod. m it Acetanhydrid. Aus A. mit Eiswasser amorpher fester 
Kórper, P . 95—100° (Sinterung bei 65°). Is t z. T. polymerisiert; die alkal. Lsg. wird 
an der L uft Schwarz. —- Die rote Chinonlsg. entfarbt sich m it Zinkstaub u. gibt dann 
beim Durehleiten von Luft einen blaucn, leicht braim u. unl. werdenden Nd. — 4-Methyl- 
aminoi-eratrol, C9H 1 30 2N (HI). Aus 4-Acetamidoveratrol u. Na-Draht (in Xylol), 
dann CH3 J ;  Verseifung m it alkoh. Kalilauge. K p . 12 153—155°; dunkelt schnell an 
der Luft. — ó,6-Dimethoxy-l-methylindolyl-2-schivefligsaures Natrium, CnH 1 20 5NSNa -J- 
H 20  (IV). Axis III mit Glyoxal-Na-Bisulfit in wss. A. Prismen, F . 187° (Żers.). Gibt 
m it Zinkstaub II, F. 138—139° (aus A.). —■5,G-Dimetlioxy-l-meihyloxindol, Cu H 1 30 3N( ?). 
Aus IV mit wss. kochender HC1. Aus PAe. Nadelbiischel, F . 120—121°. (Journ. chem. 
Soe., London 1932. 546—49. Febr., Leeds, Univ.) B ergm ann .

Sidney Glenn Preston Plant und Muriel Louise Tomilinson, Die Einwirhing  
von Halogen au f polycyclische Indolderivate. I. Mitt. Die Eeaktion zwischen Brom und 
den Acylderimten des Telrahydrocarbazols und des Benzopentindols. (Vgl. C. 1931- II. 
2462. 2464.) In  friiheren Mitteilungen liabcn Vff. gezeigt, daB die Acylderiw. poly- 
cycl. Indole m it H N 0 3 nicht nur Substitutionsprodd., sondern auch Additionsprodd. 
an die Stellungen 2 u. 3 des Indolgeriists liefern. Es wird jetzt das Verh. von Br„ zu 
derartigen Verbb. untersucht. Wird 9-Acetyltelrahydrocarbazol (I, R  =  CH3 -C0—") in 
Eg.-Lsg. m it der aquivalenten Menge Br2 yersetzt u. tragt man das Rk.-Gemisch in 
W. ein, so erhalt man 10,ll-Dioxy-9-acelylhexahydrocarbazol (H  R  =  CH3 -CO— ; ygl. 
P e r k ix  u. P la n t ,  C. 1923. I. 1623). Die Rk. ist so zu erklarcn, daB zunachst Br2 

in 10,11-Stellung angelagert wird u. dann m it W. Austausch von Br gegen OH erfolgt. 
F iih rt man die Bromierung in CS2 aus, so erhalt man das sehr instabile 10,11-Dibromid 
(F. 60° unter Zers.), das beim Stehen bald HBr abspaltet (dabei kein definiertes Prod. 
zu isolieren) u. mit W. sofort in (II, R =  CH3 -CO—) iibergeht. 9-Benzoyltetraliydro-
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carbazol (I, R  =  C6H 5 -CO—) gibt bei der Bromierung in Eg. u. Eintragen in W. ein 
Prod. C19H 1 7 0 2N (aus Bzn. Prismen, F. 144—146°). Die Verb. weist also gegenuber 
dem 10,ll-I)ioxy-9-benzoylhexahydrocarbazol (II, R  =  C6H 5 -CO—) ( P la n t  u. R u t h e r 
f o r d ,  C. 1929. II. 2778) einen Mindergeh. von 1 H20  auf u. ist m it dem aus dieser 
Verb. durcli W.-Abspaltung u. Umlagerung entstanden zu denkenden 6-Benzoyl- 
xp-indoxylspirocydopentan (III, R  =  C6H 5 -CO—) nieht ident. (Letzteres, C19H 1 7 0 2N, 
aus A. Prismen vom F. 107°, wurde aus y)-Indoxyhpirocyclopentan durch Benzoylieren 
dargestellt). Es ergeben sich daher die moglichcn Konstst. IV u. V, wovon Vff. der 
ersten (11 -Oxy-9-benzoyl-2,3,4,11 -tetrahydrocarbazol) den Vorzug geben. Bei der Hydro- 
lyse mit KOH wird aus IV der Benzoylrest abgespalten u. es entsteht ll-O xy-2 ,3 ,4 ,ll- 
■tetrahydrocarbazol (VI, R  =  H, C12H 1 3ON, Prismen [aus Bzl.], F. 115°). Bei Einw. von 
Benzoylchlorid auf dieses tr i t t  nur e i n  Benzoylrest ein, das Rk.-Prod. ist m it IV nicht 
ident. Es liegt also ll-Benzoyloxy-2,3,4,ll-tetrahydrocarbazol (VI, R  =  C0H 0 • CO—) vor, 
C19H 1 70 2N, aus Bzn. Prismen vom F. 128°. — Bei mehrstundigem Kochen von IV 
mit Essigsaureanhydrid u. Dest. des Rk.-Prod. im Vakuum erhielten Vff. 19-Keto- 
phenanthridindocolin, C19H u ON (VII), gelbe Nadeln (aus A.), F. 225°. — IV selbst gibt 
bei der Vakuumdest. Carbazol; bei 1-std. Kochen von VI, R  =  H  m it Essigsaureanhydrid 
entsteht 2,3-Diliydrocarbazol, C12H UN (VIII), aus Bzl. Prismen, F . 293—295°. — 
Boi der Bromierung von 9-C'arbdthoxylctrahydrocarbazol (I, R  =  —COOC2H5) konnte 
kein definiertes Prod. gefaCt werden, die Bromierung von 9-Phenylacetyltetrahydro- 
carbazol (I, R =  C6H 5 -CH2 -CO—) ergab in geringer Ausbeute 10,ll-Dioxy-9-phenyl- 
acelylhexahydrocarbazol (II, R =  CcHri-CH2 -CO—), ident. m it einem von PERKIN ii. 
P l a n t  (1. c.) erhaltenen Prod. — Bei der Bromierung des 9-Cinnamoyltelrahydrocarbazols
I, R  =  C0 H 5 ■ C H : CH-CO— (fiir das eine gegenuber dem Verf. von PLANT u . RUTHER
FORD [1. c.] verbesserte Darstellungsweise aus C2H 5MgBr, Tetrahydrocarbazol u.

■Cinnamoylclilorid angegeben wird, F. 117°) wurde ll-Oxy-9-cinnamoyl-2,3,4,ll-telra- 
hydrocarbazol (analog zu IV) erhalten; C21H 190 2N, gelbo Prismen (aus Methanol).
F. 102—106°. Durch Hydrolyse m it KOH entsteht daraus VI, R =  H. Bei der Vakuum- 
dest. des rohen Bromierungsprod. cntstehen Carbazol u. Zimtsaure. — Bei der Einw. 
aquivalenter Mengen von B r, auf 9-Acyltetrahydrocarbazole findet also keine nennens- 
werte Substitution statt. Die 10,11-Dibromide geben auBerst leicht HBr ab u. tauschen 
ebenso leicht Br gegen OH aus. Die Prodd. vom Typ IV entstehen sicher durch primare 
HBr-Abspaltung aus dem Dibromid u. nicht durch W.-Abspaltung aus den Dioxy- 
verbb. (II), da die letzteren unter den angewandten Bedingungen bestandig sind u. 
bei heftigerem Angriff Spiroverbb. (III) geben. — Bei der Bromierung von Dihydro- 
pentindol (IX) u. seinen N-Aeylderiw. (Acetyl-, Benzoyl-, Carbathoxy- u. Phenylacełyl- 
verb. [die letztere, C1 9H 1 7ON, Nadeln aus A., F. 116°, wurde nach einem der Darst. 
des 9-Cinnamoyltetrahydrocarbazols — vgl. weiter oben — analogen Verf. neu dar
gestellt] wurden untersucht) entstehen tiefe Fiirbungen, u. es gelingt nicht, definierte,

N
CO-C6H6

N- H
VICO.C6H5

NR
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Rk.-Prodd. zu isolieren. Tetrahydropentindol (X) u. seine 8-Acetylverb. (P l a n t , R ip p o n
C. 1928. II. 1563), in denen die reaktive Doppelbindung nieht mehr vorhanden ist, 
wurden dureh Br2 substituiert. Tetrahydropentindol ergab dabei ein oliges Prod., 
das bei der Acetylierung 5,7-Dibrom-8-acetyUetrahydropentindol, C13H13ONBr2 (Prismen 
aus A., F. 145°) neben wenig 5-Brom-8-acetyllelrahydropenlindol lieferte. Das letztere 
Ci3H14ONBr (Nadeln [aus A.] F. 114°) ist das einzige Rk.-Prod. bei der Bromierung 
des 8-Acctyltetrahydropentindols. Seine Konst. wurde dureh Synthese sichergestellt. 
Cyclopentanon-p-bromphenylhydrazon (aus A. Platten, F. 109°, Zers.) gibt beim Koehen 
m it H2S 04 5-Bromdihydropentindol, CnHjoNBr (Nadeln aus Bzn., F. 140°), das bei 
der kathod. Red. (Temp. 100°, Stromstarke 5 Ampere, Kathodenstromdiehte 0,025 Amp. 
pro qem) 5-Bromtetraliydropentindol, Cu H12NBr (aus A. rotę Prismen, F. 73°) liefęrt. 
Dureh Acetylieren daraus 5-Broni-8-acelyltetrahydropenlindol, ident. m it dem oben 
erwahnten Prod. — Weiter wurde die Unters. auf D eriw . des Benzopentindols (XI) 
ausgedehnt. 7-Acetylbenzopentindol (Darst. nach L e u c h s  u. K o w a ls k i ,  C. 1926. I. 
279) gab bei der Bromierung zwei Prodd. C17H12ONBr, die ais 10 (12)-Brom-7-acetyl- 
benzopentindol (gelbe Nadeln aus Eg., F. 150°) u. 12 (10)-Brom-7-acelylbenzopentindol 
(gelbe Nadeln aus A., F. 168°) bezeichnet wurden, u. zwar entstehen die beiden Prodd. 
etwa im Verhaltnis 5 :1 . Sie wurden auch synthet. dureh Acetylierung des beim Koehen 
von a-Hydrindon-m-bromphcnylhydrazon (aus A. Nadeln, F . 118—120°) m it vord. 
H2S04 entstehenden Rohindolgemisehs u. anschlieCende fraktionierte Krystallisation 
hergestellt. — Aus a-Hydrindon-p-bromphenylliydrazon (aus A. Nadeln, F. 153—159° 
unter Zers.) entsteht m it H2S04 11-Brombenzopentindol, Ci5H 10NBr (aus A. PJatten,
F. 230°), das beim Acetylieren ll-Brom-7-acctylbcnzopentindol, C17H12ONBr, gelbe 
Nadeln (aus A.), liefert. Die Bromierung von 7-Benzoylbenzopentindol ergab 10 (12)- 
Brom-7-benzoylbenzopentindol, (C22H 14ONBr, Nadeln [aus Eg.], F. 193°), dessen Konst. 
dureh Hydrolyse m it KOH u. nachfolgende Acetylierung festgestellt wurde. — Aus
7-Carbathoxybenzopentindol (ClgH 150 2N, Darst. ausBenzopentindolu. Chlorameisensaure- 
iithylester in Aceton +  wss. KOH, Nadeln aus A., F. 116°), entstehen zwei Verbb. 
C18H140 2NBr, das 10 (12)-Brom-7-carbathozybaizopentindol (aus A. Nadeln, F. 166°) 
u. das 12 (10)-Brom-7-carbatlioxybenzope,ntindol (aus A. Nadeln, F. 127°). F iir die erste 
Verb. wurde dic Konst. dureh Hydrolyse u. nachfolgende Acetylierung ermittelt, fiir 
die zweite dureh Hydrolyse yon 12 (10)-Brom-7-acetylbenzopentindol u. Umsetzung 
mit Chlorameisensaureathylester. — Wie die Verss. zeigen, wird dureh don Anbau 
eines weiteron Benzolkerns an das Molekiil des polyeycl. Indols dio Neigung zur Bldg. 
von Additionsyerbb. erheblich vermindert. Bei der Substitution tr i t t  Br, ebenso wie 
es friiher fiir N 0 2 festgestellt worden ist, in m-Stellung zur >N R -G ruppe in das Molekiil 
ein. (Journ. chem. Soc., London 1931. 3324—37. Dez. Oxford, The Dyson Perrins 
Labor.) WlLLSTAEDT.

Karl Flirst und Rudolf Pollak, Zur Ozoiisjmllung von kernsubstiluierten Derimten 
des Thioindigos ais Mittel zur Konslilutionsaufklarung von Farbstoffen der Thioindigo- 
reihe. Die oxydative Aufspaltung yon Thioindigo m it Salpetersaure nach R ie s z  
(C. 1931. II. 850) ist nieht allgemein moglich, sie versagt z. B. schon beim 4,4'-Di- 
methyl-6,6'-dichlor-2,2'-bisthionaphthenindigo (I) u. ebenso dem 4-Methyl-6-chlor-6'-

athoxykorper (U). Allgemein anwendbar scheint hingegen dio Ozonspaltung nach 
P um merer u. Luther  (C. 1931. I. 2879), die zu Thionaphthenchinonen fiihrt. Vff. 
beschreiben die Ozonisation von 4-Methjd-6-chlor-6'-athoxythionaphthenindigo (II) u. 
die eines Gemisches von I m it 6,6'-Diathoxy-2,2'-bisthionaphthenindigo (III); ais 
Lósungsm. bzw. Suspensionsmittel wird Nitrobonzol verwendet. Es wurde erhalten
4-Methyl-6-chlorthionaphthenchinon (gelbe Nadeln vom F. 129—130°), bzw. 6-Athoxy- 
thionaphthenchinon, ClaH 180 3S, aus Bzl. F. 160°, das auch synthet. dargestellt wurde. — 
Bei der Unters. von Thioindigofarbstoffen ist ais Methode der Alkoxylbest. die von
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W E ISH U T  (Monatsh. Chem. 33 [1912]. 1165) zu yerwenden. (B e r . Dtsch. chem. Ges. 
65. 390—92. 2/3. 1932. Wien, Bundes-Lehr- u. Vers.-Anst. f. chem. Ind.) B e r g m a n n .

William Jackson Pope und James Bell Whithworth, Die optisch-aktiven 
Spiro-5,5-dihydantoine. Spiro-5,5-dihydantoin (B il t z , H e y n  u . Be r g iu s , L ie b ig s  
Ann. 413 [1916]. 79) kann in mehreren tautomeren Formen, z. B. I, II u. III, existieren. 
Von diesen sind I u. M  axial symm.; II besitzt ein asymm. C-Atom. Tatsachlicli laCt 
sich Spirodihydantoin (im folgenden ais I  bezeichnet) mit Hilfe yon Brucin in opt.-akt. 
Komponenten spalten. Die d-Form hat in A., W. u. Pyridin fast die gleiche Rotations- 
dispersion, u. ist wohl in diesen LSsungsmm. ais Ketofoi'm (I) anzusehen. Das Drehungs- 
yermogen geht auf die Halfte zuriick, wenn der wss. Lsg. 1 Mol NaOH zugesetzt wird; 
clie Rotationsdispersion bleibt n. m it ?.0 =  2037 A; offenbar ist Umwandlung in II

NII-CO, /NH-CO NH-CO> ,NH-C-OH N -C O v .NH-C-OH
■ i: : X : ;i i »  > <  i ™ » v  «

C O -N H / 'C O -N H  C O -N H / MX)-N h o -c -n h /  xc o -n
erfolgt. Sctzt man ein zweites Mol NaOH zu, so wird die Lsg. linksdrehend, die 
Rotationsdispersion wird anomal; wahrscheinlich ist das Dicnol III entstanden. Zusatz 
von woitercm NaOH beeinfluBt das Drehungsyermogen nicht weiter, bewirkt aber bei 
langerem Aufbewahren hydrolyt. Spaltung. — Das inakt. I  krystallisiert ohne W., ist 
fast unl. in organ. Lósungsmm.; hat hohe D. (1,94) u. hohen F .; im Gegensatz dazu 
enthalten dio Krystalle der akt. Komponenten 1 H20 , sind zll., haben D. 1,76; die Eigg. 
der inakt. Verb. deuten wie bei analogen Verbb. (Harnsaure, Cyanursaure, Cyamelid) 
auf sehr enge Packung der Molekule in den Krystallen. — d,l-Spiro-5,5-dihydanloin, 
C5H40 4N4, Tafeln aus W. Monoklin; rontgenograph. Unters. (J. D. B e r n a l) s. Original.
D. 1,94. 1,9-Diacelylverb., C9H8O0N4 (ygl. B iltz, C. 1931. I. 3687), Prismen mit 1 H20  
aus W., F, 248—249°. l,9-Dibenzoylverb., C19H120 6N4, Nadeln aus verd. Aceton,
F. 295° (Zcrs.). — Zur opt. Spaltung setzt man inakt. I  zu einer w. alkoh. Lsg. von 
Brucin, koeht 3 Stdn. u. laBt abkiihlen; das Monobrucinsalz der 1-Verb. scheidet sich 
aus; das F iltra t enthalt das Dibrucinsalz der d-Verb. l-Spiro-5,5-dihydantoin, C5H40 4N4, 
tetragonale Bipyramiden m it 1 H20 . Krystallograpli. u. rontgenograph. Angaben s. 
Original. Wird bei 120° wasserfrei, bei 240° dunkel, schm. nicht bis 320°. [oc]5780 =  —98° 
(in A. bei 17°, in W. bei 19°), [a]5461 =  —113° (desgleichen), + 7 °  (in KOH), + 9 °  (in 
NH3). Brucinsalz, C28H30O8N6 +  2 H 20 , Nadeln, F . 259—260° (Zers.). 1,9-Diacetyl- 
rerb. C9H„O0N4, Prismen aus Bzl., F. 262—264°. [a]5780I3>5 =  — 12°, [a]516113’5 =  —14° 
(in A.); [cc]578017 =  —32®, [<x]548117 =  —37®, [a]4358”  =  -69®  (in W.), +25,1® (in NaOH).
l,9-Dibenzoylverb., Ci9H120 6N4, Nadeln aus wss. Aceton, wird bei 280® dunkel, F. 307 
bis 308® (Zers.). [<*]„„„» =  -210®, [ « W *  *= —246® (in A.); [«],„„» = —71®, 
[<x]546117 =  —81®, [a]435817 =  —160® (in NaOH). — d-Spiro-5,5-dihydantoin, Prismen 
mit 1 H20 . [a]540113-6 =  +112,5® (in A.), [a]54612® =  +114® (in W.), +124® (in Pyridin), 
[a]546115 =  —6,3® (in yerd. NaOH). Rotationsdispersion in A., Pyridin, W. u. NaOH 
(1, 2 u. 4 Aquivalente) s. Original. Brucinsalz, C51H50O12N8 +  2 H20 , Tafeln aus A.,
F. 205—206® (Zers.). (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 134. 357—71. 1931.) Og.

Gilbert T. Morgan und Francis Hereward Burstall, Die Dehydrierung von 
Pyridin durch wasserfreies Ferrichlorid. Bei der Darst. yon 2,2'-Dipyridyl nach H e in
u. R et te r  in Ansatzen yon 1—8 1 Py. u. bei Verwendung von Stahlautoklaven konnten 
Vff. neben der gewiinsehten Verb. ais Hauptprod. noch 20 andere Substanzen isolieren. 
Die Rk. ist an sich sehr kompliziert, da FeCl3 zum Teil zu Eisen reduziert wird, da 
weiter unter den angewendeten Bedingungen (340°, 50 Atm.) schon Crackprozesse 
auftreten mussen u. da endlich die Metalle des Autoklavenmaterials katalyt. wirken 
kónnen. Es wurden folgende Yerbb. gefunden: an Oascn H 2, N2, NH3, gesiitt. u. ungesatt. 
KW-stoffe (vor allem Athylen; ygl. Th ate , C. 1 9 3 1 .1. 1616), ein neutrales, N-haltiges, 
zwischen 90 u. 310° sd. Ol; an monocycl. Pyridinen; 3-Athylpyridin, etwas 2- u. 4-Athyl- 
pyridin, 3- u. 4-Mlthylpyridin, etwas 2,3- u. 3,4-Dimethylpyridin, 2-Isopropylpyridin
— wahrscheinlich aueh Diathylpyridine —, ferner 2-Aminopyridin (aus Pyridin u. NH3 
unter der Einw. von FeCl3 entstehend, an Dipyridylen u. Dipiperidylen: 2,2'-Dipyridyl,
3,4'-, 2,3'-, 2,4'- u. (in einem Vers.) aueh 3,3'-Dipyridyl (niemals dagegen 4,4'-Dipyridyl), 
2,2'- u. 3,4'-Dipiperidyl — ferner entstehen aueh (nicht isolierte) Alkylderiyy. des 
2,2'-Dipyridyls — ; an Tripyridylen 2,2',2"-Tripyridyl — das mit Ferrosalzen tief- 
purpurrote Koordinationsverbb. gibt — u. ein isomeres 2,2',x"-Tripyridyl. Aus dem 
hochstsd. Ol konnte eine bei 214° schm. Base isoliert werden, auBerdem yerblieb ein 
unl., 28% verbrennbare Substanz enthaltender Riiekstand. Von 8000 g in einem Vers.
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.verwendetem Pyridin konnen 7906 g wieder ausgewiesen werden. Zur Absclieidung 
der einzelnen Verbb. eigneten sich haufig die Chloromercurate: Chloromercurat des
4-Methylpyridins, Nądeln, F. 128—129° (Pikrat, F . 167°), des 3-Methylpyridins, F . 145 
bis 146° (Pikrat, F. 149°), des 2-Athylpyridins, C,H10NCl5Hg2, F. 103° (Chloroaurat. 
gelbe Tafeln, F. 120—121°), des 2-Methyl-6-athylpyridins ( ?), F. 120°, des 2-Isopropyl- 
pyridins, CsH12NCl5Hg2, F. 95—96° (Pikrat, F. 116—117°), des 3-Athylpyridins, 
C7H10NCl5Hg2, Prismen, F . 131—132° (Pikrat, F . 128°), des 2,3-Dimethylźpyridins, 
C7H10NCl5Hg2, F. 120—121°, des 3,4-Dimethylpyridim, C7H10NCl5Hg2, F. 164° (Chloro- 
platinat, F . 207°), des 4-Athylpyridim, C7H10NCI5Hg2, F. 150—151° (Chloroplatinat, 
F. 207—208°). — Pikrat eines Diatliylpyridins, C15H160-N4 (?). Aus der Fraktion 
190—210°. Gelbe Nadeln, F. 159—160°. — 3,4'-Dipyridyl, C10HSN4. Kp. 295—297°. 
F. 62° (aus PAe. Platten). Zinkstaub u. Eg. gibt eine tiefrote Farbrk., nicht eine blaue 
(Sm it h , C. 1924. I. 1932), die fiir 4.4'-Dipyridyl charakter, ist. — 2,2',2"-Tripyridyl, 
C15H n N3. Aus der Fraktion vom Kp.5 190—280° mit PAe. Aus PAe. Prismen, F . 88 
bis 89°. Pikrat, gelbe Nadeln aus A., F. 210°. — 2,2',x"-Tripyridyl, CI5H UN3. Aus 
PAe. undeutlich ausgebildete Krystalle, F . 84—85°. Pikrat, F. 206°. — Bis-2,2',2"- 
tripyridylferrobromidsesąuihydrat, C30H22N0Br2Fe; 1,5 H20 . Aus Ferrosulfat, Tri
pyridyl u. Na-Bromid. Aus W. purpurfarbene Prismen. Die farbende K raft ist ge- 
ring. — Das isomere Tripyridyl gibt m it Ferrosalz analoge Purpurfarbe. (Journ. chem. 
Soc., London 1932. 20—30. Januar. Teddington, Middlesex. Chem. Research 
Labor.) B er g m a n n .

B. W . Howk und S. M. M cElvain, Die Reaktion organischer Halogenide mit 
Piperidin. II. Einige a-_Bmm-fi-ketoester. (I. ygl. SEMB u. Mc E lv ain , C. 1931.1. 2479.) 
a-Brombenzoylessigester (I) gibt mit Pi. [ =  Piperidin] Benzoylessigester u. a,cc-Di- 
piperidinobenzoylessigester. Die Bldg. dieser Prodd. ist durch folgende Rkk. zu er- 
]vl&rGn *

CcH5 - CO ■ CHBr • C02C2H5 (I) +  C5H10N II — >- C0H; ■ CO • CH2 • CO,C2H 5 +  CsH 10NBr
I +  2 CSH 10N H — C5H10N H -H Br +  C6H6-CO-CH(NC5H10)-CO2C2H5 (II)

H  — >• C6H5-C(OH): C(NC5H10)-CO2C2H5 (na)
I la  + C 5H:oN B r— ^  C0H5-CBr(OH)-C(NC6Hlo)2-CO2C2H5 (IU) 

n i  +  C5H10NH — ->- C6H5 - CO • C(NC6H10)2 • C02C2H5 (IY) +  C5H10NH-HBr 
V C8H5 • CO • CBr(CH3) • C02C2H5 VI CcH5 • CO • CBr(C6H5) • C02C2H5 .

Die Konst. von IV ergibt sich aus dem Verh. bei der Hydrolyse, sowie aus der Bldg. 
aus Pi. u. a,a-Dibrombenzoylessigester. — a-Brom-a-benzoylpropionsaureester (V) liefert 
a-Benzoylpropionsaureester u. a-Bemoyl-a,/?-dipiperidinopropionsaureester. Der Rk.- 
Verlauf ist analog wie oben, nur hat man ais Zwischenprod. a-Benzoylacrylsaureester 
anzunehmen, an den sich 2 Mol Pi. anlagern. — VI wird durch Pi. teilweise in Benzoyl- 
phcnylessigester ubergefiihrt, der Rest wird unter Bldg. von Phenylessigester, Athyl- 
benzoat u. Phenylessigsaurepiperidid gespalten. — Die bei den yorliegenden Verss. 
bcobachtete bromierende Wrkg. der Ester I, V u. VI besitzt boi den Alkylbromiden keine 
Parallele; eine Abspaltung yon HBr ist bei dem tert. Halogenid VI nielit móglich. 
Vielleicht ist die Bromierungswrkg. dieses Esters auf eine Hypobrom itstruktur zuruck- 
zufuhren.

Y o r s u c l i e .  Cyandesoxybenzoin, aus Athylbenzoafc, Benzylcyanid u. NaOC2Hr> 
bei 220°. Krystalle aus A., F. 89—90°. Daraus durch Umsetzen m it absol. A. u. HC1 
bei 0° u. Kochen des Iminoatherhydrochlorids mit yerd. A. a-Phenylbenzoylessigsaure- 
athylester, F. 89—90° (aus A.). — Durch Bromierung der entsprechenden Ketoester 
in sd. CC14: a.-Brombenzoylessigester (I), Kp. 135—137°, D.2°20 1,4092, nn20 =  1,5470. 
a.,<x-Dibrcmibenzoylessigester, Kp.x 153—-154°, D.2°20 1,7 1 27, n D20 — 1,57 03. a -Brcm- 
benzoylpropionsaureester (V), Kp., 148—150°, D.2“20 1,3499, no20 =  1,53 40. a -Brom- 
phenylbenzoylessigester (VI), Kp., 189—190°, sehr unbestandig, nicht rein erhalten. — 
a,a-Dipiperidiiwbenzoylessigsauredthylester (IV), bei der Einw. yon Pi. in A. auf I  bei 
gewohnlicher Temp. oder auf a,cc-Dibrombenzoylessigester (50 Stdn. kochen). Gelbliche 
Krystalle aus PAe., F . 131—132°. Gibt beim Kochen m it 30°/oig. Alkali Benzoesaure. 
A. u. Piperidin, beim Behandeln mit HC1 in A. Pi.-Hydrochlorid u. Benzoylglyoxyl- 
sauredthylester, gelboranges Ol, Kp.4 128—130° (Monoxim. F. 123°), der m it sd. 15%ig. 
HC1 Benzoesaure u. C 02 liefert. — a,fi-Dipiperidino-a.-benzoylpropion£aureathylester, bei 
der Einw. von Pi. auf V. Gelbliche Krystalle aus A., F. 132—133°. Gibt bei der Hydro
lyse Pi. u. Benzoesaure. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 282—89. Jan . 1932. Madison 
[Wise.], Uniy.) OSTERTAG.
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Jakob Meisenheimer, Ewald Stratmann und Walter Theilacker, Zur Frage 
der Ezistenz uberzahliger Isomerien in der Stickstoffchemie. O. AsCHAN (Ztsehr. physikal. 
Chem. 46 [1903]. 293) will bei der Einw. von Trimethylenbromid auf Athylendipiperidin 
u. bei der von Athylenbromid auf Trimethylendipiperidin zwei verschiedene isomere 
Prodd. (Athylentrimethylendipiperidiniumbromide) (I) erhalten haben. Vff. zeigen, 
(laB die erstere Rk., die sehr glatt verliiuft, schnell reines Prod. liefert (aus verd. A. 
Zers.-Punkt 327—331°); das zugehorige Jodid ,aus W. farblose Nadeln, sclim. bei 300°, 
das aus Eg. schon krystallisierte Pikrat bei 249—250° (unter Zers.). Bei der an zweiter 
Stelle genannten Rk. erhalt man infolge der Langsamkeit der Umsetzung ein sehr 
unreines Prod. — Hauptverunreinigung ist Athylendipiperidiniumdibromid, das erst 
nach haufigem Umlosen rein wird, dann aber m it dem Prod. der ersten Rk. identiseh 
ist. Auch die Darst. von Athylenisopropylendipiperidiniumdibromid, CJ5H30N 2Br2 (U) 
auf den beiden moglichen Wegen fiihrt nur zu einem Prod., in W. 11., in A. unl. 
Nadeln, Zers.-Punkt 329—331°; die Umsetzung verlauft recht triige. Pikrat, C27HM0 14N8, 

t t  r ^ C H ,—C H ,. „ . C H ,  C H, .  \r ̂ C H ,—CH,-. p-rj
I  n aC < ę H j—CH2>  | < C H S—CH,—CH2>  , < C H j—CH*-^ 2

Br Br
I I  H C ^ CH2 — C H ,. N .C H ,—CH.j. ptt
n  " ^ ^ C H .-C H ^  i ^CH—-CH,-^ , ^CH.,—CR,-^ 2

Br Óh3 Br
I I I  H C ^ CH2 C H ,. >r ..C H ,—C6H4(m-)-CHa.  .C H ,—C H ,.
l i i  ^ < CH,_ C H 2> i? < CH2- C 8H4(p-)-C H ,> J?<-C H 2—C H , ^ * 1*

Br Br
CHa\

IV  I i \-v > 'C H (C H g)—CH5.  CH 
CH / ^  CH(CaH6)—CHj-^ 2

aus Eg. Zers.-Punkt 289—290°. — Bei der Einw. von p-Xylylenbromid auf m-Xylylen- 
dipiperidin entsteht nach ScHOLTZ (Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 485) ein anderes 
Prod. (HI) ais bei der yon m-Xylylenbromid auf p-Xylylendipiperidin. Vff. zeigen, 
daB nur das in geringerer Menge sich bildende, hoher schmelzende Bromid (,,/?-Bromid“ ) 
krystallin ist; das andere ist amorph. F ur ersteres wurde in sd. Mcthylalkohol das 
Mol.-Gew. 300, fiir letzteres 370 gefunden (ber. 536,3; Ionendissoziation ?). Ob in 
der /?-Verb. der von ScHOLTZ angenommene 13-Ring vorhanden ist, wurde nicht unter
sucht. Nachgearbeitet wurde hier nur der vom m-Xylylendipiperidin ausgehende 
Weg. Sein Pikrat, C30H34O14N8, schm. bei 190° (nicht 201°, H a l fpa a p , Ber. Dtsch. chem. 
Ces. 36 [1903]. 1677); es krystallisiert m it 1 Mol. Aceton. Das Bromid schm., aus 
Methanol umkrystallisiert, bei 246°; mit W. umkrystallisiert, zeigt es P. 251°; es ent- 
halt 3 HoO. Pikrat, Dunkelfarbung ab 220°, Verpuffung 270—280°. (Das „a-Pikrat“ 
ist amorph u. wird ab 170° schaumig.) — Di-m-Xylylendipiperidiniumbrornid, aus W., 
P. 236°. Pikrat, C38H40O14N8, P. 165—167° (Zers.). — Vff. klaren fcrner die N atur 
der beiden von M. ScHOLTZ (Ber. Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 2125) aus 2-Methyl- 
6-phenylpiperidin m it o-Xylylenbromid erhaltenen ąuatcrnaren Bromide (IV) auf: 
Sio sind nicht durch Stercomcrie am Stickstoff zu erklaren, sondern leiten sich von 
den beiden diastereomercn 2-Methyl-6-phenylpiperidinen ab, dereń Gemisch ScHOLTZ 
ais Ausgangsmaterial Terwendete. Fiir die Trennung der beiden — wie ublieh her- 
gestellten — 2-Methyl-6-phenylpiperidine gcben Vff. ein Verf. an, das die eine Form 
iiber ihr in Aceton wl. Chlorhydrat rein darzustellen gestattet: ICp.u  117,5—118°; 
Chlorhydrat, P . 225°. — „ fi-Form“ des o-Xylylen-(2-methyl-6-phenylpiperidinium)- 
bromids. Aus der reinen Basc (Chlorhydrat P. 225°) m it o-Xylylenbromid nach ScHOLTZ 
F. 226—227°. — V  - Athozy  - 2'- [2 - methyl • 6 - phenylpiperidino] - 1,2-dimethylbenzol, 
C22H 29ON ( ?) (V). Aus den Mutterlaugen des vorigen; aus A. F. 72°. — „ct-Form." 
des o-Xylylen-(2-melhyl-6-phenylpipcridinium)-broniids. Aus dem 2-Methyl-6-phenyl- 
piperidin, dessen Chlorhydrat in Aceton 11. ist (nicht rein dargestellt). F. 224-—225°. 
a- u. ^-Bromid gaben eine geringe Depression (222—223°), dio beiden Chloroplatinate 
schmeizen bei 236 bzw. 257° u. ihr Gemisch bei 234°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
418—24. 2/3. 1932. Tiibingen, Univ.) B er g m a n n .

Kenneth Ernest Cooper und Julius Berend Cohen, Die Darslellung von 
Ch.inolin-2-aldehyd und einigen seiner Derivate. Chinolin-2-aldehyd, aus Chinolin-2-acryl- 
saure in A. m it wss. KMn04-Lsg. Krystalle aus PAe., F. 67—69°. p-Oxyanil, Ci6Hj20N 2,
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gelbe Tafeln, F. 240—241°. p-Dimethylaminoanil, C18H 17N3, goldgelbo Nadeln aus 
Methanol, F . 148—150°. C18H 17N3 +  2 HC1, zerfliefilifch. p-DidthylaminoanU, C21H 23N3, 
gelbliehe Tafeln aus PAe., F. 44—46°. — 6-Aceiamino-2-[2'-chinolylstyryl]-chinolin- 
chlormethylat, C23H20ON3C1, aus G-Acetaminoeliinaldmchlormethylat u. Chinolin-2- 
aldehyd in Ggw. von etwas Pipcridin in sd. A. Goldgelbe Nadeln aus 70°/oig. A. Gibt 
beim Kochen m it HC1 die Aminoverb. C2IH18N3C1, rote Nadeln, F. 262° (Zers.). (Journ. 
ehem. Soc., London 1932. 723—24. Febr. Leeds, Medical School.) Ostertag .

Hanns John, Chinolinderinałe. XXXIV. Derirale der 2-Phenylchinolin-4'-carbon~ 
saure mul 2-Phenyl-4'-aminochinolin. (X X X III. vgl. C. 1932 .1. 76.) Bzgl. des 2-Phenyl- 
chinolin-4'-carbonsauremethylesters ygl. V. B ra u n  u .  B rau n S  (C. 1927. II. 829).

V e r  s u e h e. (Mitbearbeitet von Hermann Ottawa.) 2-Plmiylchinolin-4'-mrbun- 
saurechlorid, ^„H nO N C^, aus der freien Saure (ygl. C. 1931. I I . 2613) u. Thionylchlorid.
— Durch Umsetzung des Saureehlorids m it den entsprechenden Alkoholen, Aminen
usw. wurden dargestellt: Athylester, C18H150 2N, aus A. Nadeln, F. 87°. — ji-Chlor- 
athylestęr, Ci8H i40 2NC1, aus A. nadelfórmige Krystalle, F. 98°. — n-Propylester, 
Cl3H 170 2N, aus A. prismat. Krystalle, F . 72°. — Isopropylester, aus A. Nadeln, F. 75°. — 
Amid, C16H 12ON2, aus Chlorbenzol haarformige Krystalle, F. 234°; Sake. — Diathyl- 
amid, C20H2()ON2, aus A. Nadeln, F. 112°; Salze. — Athanolamid, C,sH160 2N2, aus 
Chlorbzl. Nadeln, F. 182°; Salze. — N,N'-Bis-(2-phenyhhinolin-4'-carbonsdure)-ham- 
stoff, C33H220 3N4, aus Eg. Nadeln, F. 233°; Salze. — Hydrazid, ClcH 13ON3, aus h. A. 
u. Bzl. Krystalle, F. iiber 300°. — Benzylidcn-(2-phenylchinolin-4'-carbonsaure)-hydrazid, 
C23H17ON3, aus dem yorigen u. Benzaldehyd, aus h. A. u. Bzl. Krystalle, F. iiber 300°. —
2-Phenyl:4'-aminochinolin, C,5H 12N2. aus obigem Amid (F. 234°) nach A. W. H o fm an n  
mittels Atzkali u. Brom (Ausbeute: fast 80% d. Th.) u. durch Decarboxylierung der
2-Phenyl-4'-aminochinolin-4-carbonsaure. Aus A. gelbe Prismen, F. 134°; Salze. 
(Journ. prakt. Chem. 133. 13—18. Jan . 1932.) PANGRITZ.

Harry J. Fisher und Treat B. Johnson, Untersucliungen iiber Pyrimidine. 
123. Die Umlagerung von 2,6-Diniethoxy-4-chlorpyrimidin und 2,4,6-Trimethoxypyrimi- 
din in  Gegenicart von Methyljodid. (122. vgl. C. 1931. II. 245.) 2,6-Dimethoxy-4-chlor- 
pyrimidin (I) wird durch CH3J  bei gewóhnlicher Temp. nicht yerandert; bei 100° 
erfolgt Umlagerung zu n ,  ohne daB ein Zwischenprod. isoliert werden kónnte. 2,4,6-Tri- 
CH.,O■ C—N- C-OCH3 II 0C-N(CHS)-CC1 OC.N(CH3)-C-OCH, OC-N(CH3)-C-.OCU,

I  N-CC1: CH CH3.N — CO—CH Ń:C(OCHa>CH I I I  CH3.N—C O -Ó H  IV 
methoxypyrimidin wird durch CH3J  bei gewóhnlicher Temp. langsam, beim Erhitzen 
rascher teils in das Zwischenprod. HI, teils in das Endprod. IV umgewandelt. — 2,6-Di- 
methoxy-4-chlorpyrimidin (I), aus Trichlorpyrimidin u. NaOCH3 bei gewóhnlicher Temp. 
Prismen, F. 76—77°. ■—• 2,4,G-Trimethoxypyrimidin, C7H10O3N2, aus Trichlorpyrimidin 
u. NaOCH3 bei 1-std. Kochen. Nadeln, F . 57°. — l,3-Dimethyl-4-chlomracil, C6H70 2N2C1 
(H), durch Erhitzen von I mit CH3J  auf 100°. Prismen aus A., F. 111°. Gibt beim 
Eindampfen m it konz. HC11,3-Dimethylbarbitursdure, C6H80 3N2, Nadeln aus A., F . 121 
bis 122°. — l,3-Dimelhyl-4-7}iethoxyuracil, C7H10O3N2 (IV), bei Einw. von CH3J  auf 
2,4,6-Trimethoxypyrimidin. Nadeln aus Bzl., F. 164—166°. Daneben 2-Oxy-3-melhyl-
4,G-dimełlioxypyrimidin, C7H100 3N2 (IH), Krystalle aus A., F. 95,5—97°, das beim 
Eindampfen m it konz. HC1 1 -Meihylbarbitursaure, C5H0O3N2 (Nadeln, F. 132°) liefert.
— 2-Amino-4,G-dimełhoxypyrimidin, CGH80 2N3, aus 2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin u.
NaOCH3. Prismen aus Lg., F. 95°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 727—33. Febr. 1932. 
New Haven [Conn.], Yale Uniy.) Ostertag .

Marston T. Bogert und David Davidson, Pyrhnidinazoderimle. Die Mitt. von 
J o h n so n , B a u d isc h  u .  H o ffm a n n  (C. 1932. I. 77) iiber Diazouracilanhydrid ver- 
anlaBt Vff. zu einer yorlaufigen Mitt. iiber eigene Arbeiten betr. Kupplung von Oxy- 
pyrimidinen m it Hydrazinen u. aromat. DiazoniiimsaIzen u. von Diazopyrimidinen m it 
aromat. Phenolen, Aminen u. Oxypyrimidinen, ferner Kondensation yon Hydrazino- 
pyrimidinen mit Oxypyrimidinen. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 831. Febr. 1932. 
New York, Columbia Uniy.) A. HOFFMANN.

Marcel Godchot und Max Mousseron, Uber einige neue Derivate des Piperazins. 
Dureh lśingeres Erhitzen yon o-Chlorcyclohexanon mit uberschiissigem Piperazin- 
hydrat auf 140° entsteht ein Gemisch von N-[Cydohexanon-(2')]-pipemzin (I) u.
l,4-Di-\cydohexantm-(2')]-piperazin (II). I kann mittels CS2 in Form des Dithiocarb- 
amats [F. 165° (Zers.)] isoliert u. aus diesem durch Kochen mit konz. KOH abgeschieden



1 9 3 2 . I . D . O r g a n i s c h e  C h e m i e . 2 1 8 3

p r i werden. Es bildet eine fast farblose, yiscose Fl.,
t  xr n / ' \ n r r  *n Kiilte erstarrend, F. gegen 4°. I I  wird aus

H2C| ‘ C lij I  HjC, .CHj seinem krystallisierten Hydrochlorid m it Alkali
H CL JCH O Cc Je n ., erhalten u. bildet Krystalle, F. 113—114°, zl.

_ _ ^ C H  ' n W. — I  u. I I  werden durch Na u. absol. A.
zu den sekundaren Alkoholen reduziert, welche 

auch aus o-Chlorcyclohexanol oder Cycloliexenoxyd u. Piperazinhydrat bei 140° 
erhaltlich sind (Konst.-Beweis). N-[Cyclohexanol-(2')\-piperazin, F. 67—68°; Pikrat. 
F. 220° (Zers.); Dithiocarbamat, F . 205° (Zers.). l,4-Di-[cyclohexanol-(2')\-piperazin, 
F. 205—206°; Pikrat, F . 215°. — Durch Hdyrieren von I  u. II  in Eg. m it P t entstehen 2 
mit den vorigen stereoisomere Alkohole. Isomeres N-[Cydohexaiiol-(2')]-piperazm, 
F. 105—106°; Pikrat, F . 150°; Dithiocarbamat, F. 155°. Isomeres l,4-Di-[cyclohexanol- 
(2')]-piperazin, F . 160—161°; Pikrat, F . 180°. — Die 4 Aminoalkohole wirken lokal- 
anasthesierend, u. zwar dio durch katalyt. Hydrierang erhaltenen anscheinend stiirker. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 194. 616—17. 15/2. 1932.) L indenbaum .

K. Kindler, Zum Aufbau des Chinins. Kurzer geschichtlicher Riickblick mit 
besonderer Wiirdigung der Synthese der Chinaalkaloide durch R a b e . (Chem.-Ztg. 
56. 165. 27/2. 1932. Hamburg.) HELLRIEGEL.

Heinrich Wieland, Fernando Calvet und Wendell W. Moyer, Zur Kennlnis 
der typischen Farbreaktionen in der Gruppe der Strychnos-Alkaloide. t)ber Strychnos- 
Alkaloide. VI. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 50—58. Jan . 1932. — C. 1932.
I. 947.) B u s c h .

Heinrich Wieland und Fernando Calvet, Die Methylierung der Vomicinsaure 
und iiber einige Derivate des Vomicins. X)ber Strychnos-Alkaloide V II. (Anales Soc. 
Espanola Fisica Quim. 30. 59—70. Jan . 1932. — C. 1932. I. 949.) B u sc h .

G. Schroeter, Chr. Seidler, M. Sulzbacher und Rich. Kanitz, iiber die spontane 
Polymerisation ton Cyanessigsaurechlorid, eine einfache Synthese des Alkaloids Ricinin. 
(Vgl. C. 1923. I. 534.) Die Konst. des durch spontane Polymerisation des Cyanacetyl- 
chlorids entstehenden Prod. I  wird durch Uberfuhrung iiber II u. IH  in IV bzw. iiber V 
in VI bcwiesen. Durch I  wird ein neuer, beąuemer, synthet. Weg in die Pyridinchemie 
u. zur Synthese des Alkaloids Ricinin  erschlossen. — Verb. I  yermag auch in Pyridon- 
form zu reagieren; die 1. c. genannten Formeln fiir Monomdhylathcr des Diozychlor- 
nicotinsaurenitrils, Dimethoxychlomicotinsaurenitril u. fiir Trimethoxynicotinsaurenitril 
sind dalier unzutreffend; eine CH,-Gruppe ist hier an N  gebunden, sie leiten sich von 
der Pyridonform ab u. entsprechen VII, X u. dem Methozyricinin (vgl. den Versuchsteil).
— Dio Struktur yon VII wurde durch Red. zur Ricininsdure (VIII) erwiesen, die auch 
g la tt aus dem Na-Salz des Syntheseprod. erhalten wurde. Auf Grund dieser Be- 
ziehungen wird die Nomenklatur der neuen Korpcrgruppe auf das Ricinin bezogen 
u. I  z. B. ais Chlornorricinin bezeichnet. Umwandlung von I  in Ricinin IX crfolgt uber X 
oder iiber I I  u. VIII. — Bei der Homologisierung sowohl der N-, ais der auch O-Methy- 
lierung konnten wesentliche Anderungen der physiolog. Wrkg. des Ricinins (sehr tox. 
fiir Kleintiere) bei den homologen Ricinen nicht festgestellt werden. — Die Bldg. von I 
aus Cyanacetylchlorid wird jetzt anders wie friiher (1. c.) durch primare Bldg. von 
Cyanketm  (XI) u. Malonimidclilorid (XII) erklart, die beide eine Additionssynthese 
zu X III eingehen, das sich dann zu I  enolisiert. — Die Chloride homologer a-Cyan- 
fettsauren XIV—XVII sind bis auf XV im Gegensatz zum Cyanacetylchlorid im Vakuum 
unzers. destillierbar; XIV u. XV polymerisiercn sich zu hohermolekularen Stoffen; 
XVI u. XVn sind lagerbestandiger; XVI erleidet vielleicht Umlagerung in ein labiles 
Imidchlorid XVIa. — Der Bruttogleichung fiir den Gesamtvorgang kann folgende Form 
gegeben werden: 3 NC-CH2-CO-Cl =  C6H3N20 2C1 (I) +  (CSH2N0C1), HC1. — Der ab- 
gespaltene HC1 wird von XII aufgenommen unter Bldg. yon Mahnimiddichlorid oder 
dessen Polymerisat XVin, das m it W. entpolymerisiert u. unter HCl-Abspaltung u. 
Umlagerung in Cyanessigsaure u. Malonsaure iibergefuhrt wird. — Die Bldg. d!es Rxcinivs 
in  den keimenden Pflanzen geht vielleieht auch iiber Cyanessigsaure. — Fiir XIX u.
XX wird die Pyridonformel aus folgendem Grunde bevorzugt: In  VII ist das Cl sehr 
leicht beweglich; die Chlorfestigkeit wird also durch Ubergang in die Pyridonform 
stark aufgeloekert; das Chlornorricin (I, ygl. auch XIII) wird in alkal. Lsg. nur die 
Pyridinform haben, das Cl-Atom daher aromat, fest gebunden sein, wahrend in nieht- 
alkal. Medien die Pyridonform m it locker gebundenem Cl reaktionsfahiger ist. — Die 
Ozyricininsaure (XXI) ist durch Neigung zur Farbstoffbldg. ausgezeichnet. Mit CH20  
u. m it Ameisensaure gibt sie Farbstoffe von sehr starker Fluorescenz. Beim Kochen
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m it HCOOH vereinigt die CH-Gruppe zwisehen 2 phenol. OH-Gruppen 2 Moll. von
XXI zu XX3Y, worauf unter W.-Abspaltung dio Fluoronringbldg. erfolgt (XXV). — 
Mit PC1S liefert I  das 2,4,6-Trichlornicotinsaurenitril, dessen 3 Cl-Atome verschieden 
beweglich sind. — Vff. sind der Meinung, daB Nicotinsaurenitrilabkommlingo aueh 
bei den Vitaminen eine Rolle spielen.

OH-C
N C -C j-f^ jC -H  
H O - c k ,  5IC-C1

X I CO:CH-C;N CO
N—CO X II I  Ń

X I I C 1 .4 - 4 h , 0 1 .4 —  4 h , ° < > X  XX: X  =  NC(H „
NH

X Y Ia (CH3)sC < ę |g 1) > N  XXI X =  OH

[C H s< g g 1!> N H ] x
X V III

X X II X =  SH 
X X III  X =  SeH

X-CH
C H ,• N j^  ^N -C H 3 C H ,.N ^ ,V ^ S ^ 7 S N r C H t XXV: X  =  OH

0:\ A  / k J :0 X X Y I:X  =  0 -A c
CN 0H  ĆN ĆN °  CN

V e r  s u c h e. CMomorricmin (I), aus Cyanacetylehlorid, P0C13 in A., Ent- 
femung von P0C13 u. A. unter 55° bei 15— 18 mm u. Stehenlassen bei o—8°. — Di- 
natriumsah, C0HN2O2ClNa2, 6 H 20 ; gibt m it HC1 reines Chlornorrioinin, aus den Mutter- 
laugen wird eine m it I  isomere Verb. C'0/ / 3O2Ar2C7, I I20  isoliert; aus W., E. 263° (Zers.); 
leiehter 1. in A. Aus der Urmutterlauge werden Cyanessigsaure u. Malonsaure isoliert. — 
Chlornorricinin, C0H3O2N2Cl, 2 H 20 ; Nadeln, aus W., yerliert das W. bei 90—100°. — 
C\H2ClN20 2Na, 5 H 20, verliert das W. bei 130°. — GeH30 2N 2Cl, NI13, Nadeln, aus A. — 

H„0), 3 II20, Prismen, aus W., verliert bei 130—140° 3 Moll. H 20 . — 
Gvf l iOiN iGl2 ■ Cu, 6 II20, griine Nadeln, verliert bei 130° das W. — C\II20 2N 2ClAg. — 
CeH 02N 2ClAg2. — Na-Cyanessigester gibt m it (CH3)2S 0 4 oder C2H5J  in Bzl. u. Ver- 
seifung m it k. NaOH: a-Ci/aiipropionsaure, K p.u  143—145°. — a.-Cyanisobuttersaure, 
F . 55—56°; K p.u  127°. — Diathylcyanessigsaure, F . 63°; Kp.14 145—146°. — Phenyl- 
y.-cyanessigsauremethyl- u. -dlhylester, K p.13 148—151° bzw. 157—158°, aus Benzyl- 
eyanid, Kohlensaureestcrn u. Na in A., geben beim Verscifen in der K alte Phmylcyan- 
e-ssigsdure, F . 92—92,5°. — Phenylcyanessigsaureamid, F. 147°. — a.-Cyanpropion- 
saurechlorid, CH3 • CH(CN) • CO • Cl (XXV), Kp.10 67—68°. — Phenylcyanessigsaurechlorid 
(XV). — a.-Gyanisobuttersaurechlorid (XVI), K p.13 58—58,5°. —• <x-Cyaiididthylesaigsdure- 
clilorid (XVII), K p.ls 81°. — Nonicinin  (2,4-Dioxy-3-nicotinsdurenitril), C6H4N20 2, H20  
(H), aus I  +  2-n. H 2S04 u. Zn-Staub bei Siedetemp., Nadeln, aus W., F. 307° (Zers.). —
2,4-Dioxy-3-7iicolinsaure (HI), aus I I  in konz. H 2S04 +  N aN 02 +  W .; aus W. oder
A., F . 182° (Zers.), erstarrt wieder u. schm. dann bei ca. 245°; isomer m it der 2,4-Dioxy- 
5-nicotinsaure; beide Sauren geben m it h. HC1 2,4-Dioxypyridin, C5Hs0 2N (IY), F . 265° 
(Zers.), aus W. — Pikrat, gelbe Nadeln, F. 157°. — Oxynorricin (2,4,6-Trioxynicotin- 
saurenitril), C6H 40 3N2 (V), aus I  +  10-n. KOH bei 150°, Uberfuhrung des iibersauren 
K-Salzes, C6H40 3N2, C6H30 3N2K, 4 H 20 , Prismen, aus W. +  konz. HC1, in das iiber- 
saure Ag-Salz, C12H .0 6N4Ag, 6 H20 , Prismen, aus W., u. Behandeln m it H ,S ; Nadeln, 
aus 2-n. HC1, ohne F .; titriert sich gegen Methylorange einbas., gegen Phenolphthalein
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zweibas. (unsohari). — Gibt in sd. konz. HC1 2,4,G-Trioxypyridin, C5H60 3N (VI); 
F. 218° (Zers.); Lsg. in A. +  FeCl3 tiefrote Farbung, wird beim Erwarmen grungelb. — 
Anilinonorricinin, C12H9N30 2 (XIX), aus I  in sd. Eg. +  Anilin; Nadeln, aus A., F . 265° 
(Zers.); titriert sieh nur in alkoh. Lsg. m it alkohol. Alkali soharf einbas., der Anilin- 
rest ist fest gebunden. Gibt ebenso wie I  m it Anilin bei 150—160° die Dianilinoverb., 
C18H 10O2N4 =  C0HN2O(NH-C0H6)2, H20 , die das W. bei 130° noch niebt yerliert; aus 
Anilin, F . 244,5°; gibt m it alkohol. NaOH im Rohr bei 170—180° 2 Moll. Anilin, 1 Mol. 
NH3 u . anseheinend 2,4,6-Trioxypyridin. — Piperidinonorricinin, CuHuOjNg (XX), aus
I - f  Piperidin bei Siedetemp.; Prismen, aus A., F. 280° (Zers.); titrieren sich auch in 
wss. Lsg. scharf einbas. — Chlorricininsaure, C7H 50 2N2C1 (VH), aus dem Dinatriumsalz 
von I  bei 0° m it (CH3)2S 04; titriert sich einbas. — Ricininsaure, C7H0O2N , (VHI), 
aus VII in sd. 2-n. H 2S 04 +  Zn-Staub; Nadeln, aus W., F. 293—294°. — C J lr,02N 2- 
Na, 3 H20, verliert bei 110° das W. — Norricinin gibt in 2-n. NaOH +  (CH3)2S04 
Ricininsaure. — Chlorricininsaures Na, aus VII in A. +  Na-Athylat, gibt in XyIol +  
(CH3)2S 04 bei 110—120° Chlorricinin, C7H40C1N2(0CH3) (X); Nadeln, aus Eg., F. 239 
bis 240°. — Ozyricinin, C8H80 3N2, aus X +  sd. 2-n. NaOH; Nadeln, aus A., F. 236 
bis 238° (Zers.); titriert sieh einbas. — Meihozyricinin, C,H4ON(OCH3)2, aus X  +  Na 
u. sd. CH3OH; Nadeln, aus Ameisensaurc, F. 270° (Zers.); unl. in Alkali; gibt beim 
Kochen Oxyricinitisaure. — Ricinin (IX), aus X m it sd. 2-n. H 2S04 +  Zn-Staub; 
F. 197—198° (korr. 199—201°); F. der HgCl2-Verb. 205—206°. E ntsteht auch aus 
rieininsaurem Na +  CH3Br im Rohr bei 100° oder m it (CH3)2S 04 in Xylol auf dem 
W.-Bade. — Die Ricininsaureather wurden aus rieininsaurem Na m it Athylbromid etc. 
im Rohr hergestellt: Ricininsdureathyldiher, F . 138—139°; HgCl2-Verb., F . 173— 174°.— 
Propylatlier, F . 123—124°; HgCl2-Verb., F. 129— 130°. — Isopropylather, F. 134—135°.
— Bulyldther, F. 112—113°; HgCl2-Verb. ebenso. — Amylather, F. 130— 131°. — 
Oxyricininsdure, C7H60 3N2 (XXI), aus VII m it sd. 14°/„ig. NaOH; aus W., F. 264° 
(Zers.) 11. in Laugen, Carbonaten u. Na-Aeetat; titriert sieh soharf zweibas.; Bldg. 
auch aus VH in sd. Eg. m it Ammoniumbiacetat; 1. in konz. NH3 farblos; beim Stehen 
oder Erwarmen werden die Lsgg. uber rotviolett tiefblau; daraus beim Verdunsten ein 
tiefblaues Pulyer, das beim Erwarmen die Farbę verliert, m it NH3 wieder annimmt. — 
Fluoricininsćiure, C]5H I0O6N4 (XXV), aus XXI mit techn. sd. Ameisensiiure; rote Nadeln, 
aus W. +  konz. HC1; farbt in verd., m it Na-Acetat yersetzte Lsg. wie auch ihre Acyl- 
verbb. Wolle u. Seide leuchtcnd orangerot oder orangegelb u. zeigt in wss. oder alkohol. 
Lsg. noch in Verd. 1: 2000000 grunc Fluorescenz. — &15/ / B0 6iV4Ara, 3 II,,0, dunkelrote 
Prismen, yerliert bei 110° das W. — G ^H gO ^iNa^, H„0, hellgelb; yerliert bei 110° 
das W. —- Die dunkelrote alkohol. Lsg. enthalt nach Abtrennung von XXV noch Formyl- 
fluoricininsaure, C16H 10O7N4, Bldg. auch aus XXV durch langeres Kochen m it Ameisen- 
saure; gelbe Nadeln, aus W. +  A. — C\6H!i0 7N iNa2, 3 II20, yerliert bei 105° das W. —1 
Acetylfluoricinimaure, C17H 120 7N4, 2 H 20  (XXVI), aus XXV m it Essigsaureanhydrid; 
rotgelbe Nadeln, aus W., F. 268—270° (Zers.). — Sulfhydrylricininsaure, C,H6N20 2S 
(XXH), aus VH in sd. 2-n. NaOH m it techn. Schwefelnatrium Nadeln, aus Sodalsg., 
F . 280° (Zers.); titriert sich scharf zweibas.; gibt m it Schwermetallen Ndd. — Gibt 
m it Chloressigsaure in sd. 2-n. NaOH Sulfhydrylricininessigsaure, C9H80 4N2S ; F . 250° 
(Zers.); zweibas. — C^H-O^N^SNa, 2 H f i ,  yerliert bei 105° das W. — Athylester, 
Nadeln, aus A., F. 195—196°; titriert sich einbas. — Selanhydrylricininsaure, C7H60 2N2Se 
(XXIII), aus "VII +  sd. 3-n. NaOH -f SeH2; gelbweiBe Nadeln, aus Bicarbonat; 1. in 
W. u. A., aber darin nicht lialtbar; zweibas.; m it Schwermetallen Ndd. — Selenhydryl- 
ricininessigsaure, C9H80 4N2Se, aus Selenhydrylricininsiiurc in 3-n. NaOH +  Chloressig
saure; Nadeln, aus W. oder A., zweibas. — Verb. XXIII gibt m it KM n04 in alkal. oder 
m it Perhydrol in Pyridinlsg. die Disdenricininsaure, C14H 10O4N4Se2. — 2,4,6-Trichlor- 
nicotinsaurenilril, C,,HN2C13, aus dem Dinatriumsalz von I  +  PC15 bei 120—130°; 
Blattchen, aus A., P . 112—113°; sublimiert im Vakuum in Nadeln. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 65. 432—45. 2/3. 1932. Berlin, Tierarztl. Hoehsch.) B usch .

K. Feist und W. Awe, Uber Berberrubin, Palmatrubin und ahnliche Verbindungen. 
(Zugleich IV. Mitt. iiber dieAlkaloide der Columhowurzel.) (III. ygl. C. 1925. II. 1175.) 
Aus Phenylberberiniumchlorid entsteht durch Erhitzen ein Rubin, I, in dem die O-Briicke 
trotz der eigenartigen Spannungen recht stabil zu sein scheint; Vff. ziehen aber fiir die 
Rubine auch die Auffassung ais Dipole gemaC H  in Erwagung. Vff. stellten ferner das 
Rubin des Jatrorrhizins dar, das bei der Red. ebenso wie das des Phenylberberins eine 
Tełrahydroterb. lieferte. — Aus dem alkoh. E xtrak t der Columbowurzel isolierten Vff. 
neben Palmatin ein nicht weiter charakterisiertes Isomeres des Jalrorrhizins, das durch
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Red. in eine Phenolbase ubergefiihrt werden konnte. — Aus Palmatin erhielten Vff. 
durch CANNIZZARROsche Rk. nach GADAMER (C. 1905. I I .  53) Dihydropalmatin u. 
das schon bekannte Oxypalmatin (HAWORTH u . Mitarbeiter, Ć . 1927. I. 2911) u .  
aus dem Athylierungsprod. des Berberrubins analog 2,3-Methylendioxy-10-methoxy- 
9-dłhoxy-7,8-dihydroprotoberberin u. 2,3-Methylendioxy-10-methoxy-9-dtlioxy-8-oxo-7,8-di- 
hydroprotoberberin, Ruboxyberberina.thyld.lher, III . Oxyberberin spaltet m it Eg. in Ggw. 
von wenig HCI leicht die Methylathergruppe an C9 ab u. liefert „ Ruboxyberberin“, IV, 
wie schon F a l t i s  (C. 1910. II- 888), S te in b r e c h e r  (Diss. Breslau 1908) u. P e r k in  
u. Mitarbeiter (C. 1925. II. 724) beobachtet hatten u. das Vff. aueh aus Oxyberberin 
durch Entmethylierung mittels CH3J  erhielten. Der Beweis der C9-Stellung der ab- 
gespaltenen Methylathergruppe wird dadurch erbracht, daB Ruboxyberberin (IV) 
bei der Athylierung, die analog der des konfiguratiy ahnlichen l-Oxyxantlions durch- 
gefuhrt wurde, 2,3-Dioxymethylen-10-7iiethoxy-9-athoxy-S-oxo-7,8-dihydroprotoberberin, 
113, lieferte, das Vff. aueh aus Berberrubin erhielten u. dessen Konst. S p a e th  u. 
BURGER (C. 1926. II. 1153) sichergestellt hatten. — Vff. konnten die 4-Methoxy- 
3-aihoxybenzol-],2-dicarbonsaure wie folgt synthetisieren: 3-Methoxy-2-athoxytoluoI, 
nach BRUCHHAUSEN (C. 1926. I. 2703) dargestellt, ergab m it Acetylchlorid nach 
F r ie d e l -C r a e t s  ein Gemisch isomerer Ketenie, das ein Oxim u. ein Semicarbazon 
lieferte. Osydation des Ketongemisches mit N aO J fiihrte zu einer Methoxyathoxy- 
toluylsaure, dereń weitere Oxydation mittels KM n04 ein Gemisch von Mono- u. Di- 
carbonsauren lieferte, das aueh aus dcm Ketongemisch direkt durch Oxydation mittels 
KM n04 erhalten wurde u. aus dcm 4-Methoxy-3-(ithoxybenzol-l,2-dicarbmsaure. neben 
Metlioxyathoxymethylbenzoylameisensaure u. einer nicht niiher untersuchten Sćiure vom 
F. 246° isoliert werden konnte.

V e r  s u e li e. Jodid einer neuen Phenolbase-. C20H20NO4J, neben Palmatinjodid 
bei der Aufarbeitung von Extrakten der Columbowurzel, liefert bei der Red. eine 
tertiare Phenolbase, F . 135—137°. — Palmatinrhodanid, C22H22N20 4S, braune Prismen, 
aus A., gelbe Nadeln aus W., F . 210° (Zers.). — Palmalinperchlorat, C21H22N 08C1, 
braune Prismen aus A., gelbe Nadeln aus W., F . 262° (Zers.). — Pahi\atrubin,2,3,10-Tri- 
methoxy-9-oxyproioberberin, C20H 19NO4, aus Palmatinehlorid durch Erhitzen fur sich 
oder in Petroleum auf 190°. Rote Krystalle aus Methanol, F . uber 300°; Hydrocidorid, 
C20H20NO4Cl, aus der Lsg. yorst. Verb. beim Eindunsten mit HCI. Uydrojodid, aus der 
Ijsg. des Hydrochlorids durch Fallen m it K J , gelbe Nadeln aus wss. A., F . 224—228°. — 
Palmatinjodid, C21H22N 0 4J , aus Palmatrubin durch Erwarmen m it CH3J  im Ein- 
sehluCrohr. Krystalle aus wss. H 2SO:). F . 239—240° (Zers.). — 2,3,10-Trimełhozy-
9-oxy-7,8,13,14-telrahydroprotoberberin, C2oHo3N 04, aus Palmatrubin in yerd. H»S04 
durch Red. mittels Zn u. Eg. Nadehi aus Methanol, F . 150°; oxydiert sich leicht zum 
Ausgangsprod. zuriick. — 2,3,10-Trimetlioxy-9-dthoxyprotoberberiniumjodid, C22H21N 04J,

Athyliertes Berberrubin
i  Cannizzaro-Rk.

Berberinbisulfat

CH,

3
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aus Pahnatrubin durcli Behandlung mit CH3J  oder mit Diiithylsulfat u. Umsetzung 
des Athosulfats m it K J. Gelbbraune Nadeln aus wss. A., F. 227—230°. — 2,3,10-Tri- 
viethoxy-9-dlhoxy-7,8,13,14-tetrahydroprotoberberin, C22H2J0 4N, aus vorst. Verb., die 
mittels AgN03 ins N itrat ubergefiihrt wird, das mittels verd. H 2S 04, Eg. u. Zn redu- 
ziert wird; Bliittchen aus Methanol, F . 116°. — Jatrorrhizrubin, Ci9Hn N 04, aus Jatror- 
rhizinchlorid durch Erhitzen auf 190° im C 02-Strom. — 3,9-Dioxy-2,10-dimethoxy- 
7,S,13,14-tetrahydroprotoberberin, C]9H210.,N, aus vorst. Vcrb. durch Bed. in tiblicher 
Weise. Nadeln aus A., F. 164°. — 8-Phenyldihydroberberin, aus Berberinbisulfat u. 
Phenylmagnesiumbromidlsg.; Prismen aus Bzl. u. A., F . 196°. — 8-Phenylberberin- 
chlorid, C20H22NO4Cl, aus vorst. Verb., in verd. Essigsaure gel., durch Oxydation mittels 
Mercuriacetat, Filtrieren, Ansauern mit HC1 u. H2S-Einleiten. Gelbe Nadeln, Zers. 
gegen 270°. Jodid, C20H 22NO4J, aus vorst. Verb. in W. dureh Fallen m it K J. Braune 
Tafelchen aus H 2S 03-haltigem W. F. 276° (Zers.). — S-Phmyltetrahydroberberin. 
C26H25N 04, aus vorst. Chlorid durch Red. in iiblicher Weise. Prismen aus A., F . 222°. —
8-Phenylberberrubin, C25H i0NO4, aus Phenylberberinchlorid durch Erhitzen auf 250° 
im C02-Strom. Trcnnung des Rubins von unvcrandertem Ausgangsmaterialschwierig. — 
S-Phcnyltetrahydrobcrberrubin, C25H2:1N 0 4, aus dem Prod. der vorst. Rk. durch Red. 
in iiblicher Weise. Rótliche Nadeln aus A., F. 173°. — Oxypalmatin, C21H 21N 05, aus 
Palmatinchlorid u. 50%ig. NaOH. Nd. m it verd. H 2S 04 auswaschen; Krystalle aus A., 
F . 183°. — Dihydropalmatin, C21H 23N 04, aus der schwefolsauren Lsg. von vorst. Rk. 
Gelbe Prismen aus Chlf., F . 181°; oxydiert sich rasch an der Luft. — Analog die Darst. 
von Oxy- u. Dihydroberberin u. von 2,3-Methylendioxy-9-athoxy-10-metkoxy-8-oxo- 
7,8-dihydroprotoberberin, C21H I90 5N, F. 169° (aus A.) u. 2,3-Methylendioxy-9-athoxy-
10-melhoxy-7,S-dihydroproloberberin, Prismen aus A., F . 151—153°. — 2,3-Methylen- 
dioxy-9-oxy-10-mełhoxy-8-oxo-7,S-dihydroprotoberberin, lłuboxyberberin, C19H150 5N (IV), 
aus Oxyberberin durch Erhitzen in Eg. unter Zusatz von wenig 36%ig. HC1, Nadeln 
aus A. u. Bzl., F . 248°. — 2,3-Mdhylmdioxy-9-acetoxy-10-meth.oxy-8-oxo-7,8-dihydro- 
protoberberin, aus vorst. Verb. u. Essigsaureanhydrid unter Zusatz eines Tropfens 
H 2S04, F. 242°. — 2,3-Methylendioxy-9-athoxy-10-methoxij-8-oxo-7,8-dihydroprotoberberin, 
C21H190 5N (III), aus Ruboxyberbcrin (IV) u. Diathylsulfat; rótlich-weifie Nadeln,
F. 170°. — 3-Nitro-2-oxytoluol, C7H?0 3N, aus o-Kresol in Eg. u. H N 03-Eg. unter 
guter Kiihlung. Kp. 76°. — 3-Nitro-2-dthoxyloluol, C9H u 0 3N, aus vorst. Verb. 
durch Verreiben m it 50%ig. KOH, Trocknen u., in Toluol aufgeschlammt, m it D iathyl
sulfat versetzen. Braunes Ol. — 3-Amino-2-athoxytoluol, C9H 13NO, aus vorst. 
Verb. durch Red. mittels Sn u. HC1; HydrocMorid, rotlich-wciCe Nadeln, F . 189°. — 
3-Oxy-2-ałhoxytoluol, C9H120 2, aus vorst. Amin durch Diazotieren u. Verkochen 
des Diazoniumsalzes. — 3-Meihoxy-2-dllioxyloluol, C10H 14O2, aus vorst. Verb. in 
10%ig. KOH u. Dimethylsulfat. K p.20 98— 103°. — Methoxyalhoxymelhylacetophenon, 
C12H10O3, aus vorst. Verb. u. Acctylchlorid in CS2 durch Zusatz von A1C13. Kp.2„ 170 
bis 180°; Oxim, C12H i,0 3N, Krystalle, F . 123°; Semicarbazon, C]3H 190 3N3, Prismen 
aus A. u. Bzl., schm. bei 149°, erstarrt bei weiterem Erhitzen, dann F . 231°. — Methoxy- 
atlioxytoluyUaure, Cn H 1 4 0 4 , aus vorst. Keton durch Suspendieren in 5%ig. NaOH u. 
Versetzen m it pulverisiertem J . Nadeln aus 3%ig. Essigsaure, F. 115°. — 4-Mełhoxy-
3-ćithoxybenzol-l,2-dicarbonsaure, Cu H i20,,, aus vorst. Verb. in 5%ig. KOH u. KMn04;
F. 176° unter Bldg. des Anhydrids, Cn H10O5, F. 105°. Neben dieser Saure wurden 
zwei nicht weiter untersuchte Sauren, F . 246 u. F . 183°, erhalten. Die gleichen drei 
Prodd. wurden bei der unmittelbaren Oxydation des Ketons m it KM n04 in 10%ig. KOH 
erhalten, wobei ais Zwischenprod. eine Ketosaure (?) vom F. 130° (unscharf) isoliert 
wurde. (Arch. Pliarmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 269. 660—78. Dez. 1931. 
Góttingen, Univ.) A. HOFFMANN.

Alfredo C. Santos, Uber die Alkaloide von Pliaeanlhus ebracteolalus (Presl) Merrill. 
I I . Zur Kenntnis des Phdanthins. (I. vgl. C. 1932. I. 395.) Der oxydative Abbau der 
Melhinbase A  ergab ein Sauregemisch, aus welchem die von Spa th  u. PlKL (C. 1929.
II. 2201) u. von v. B r u c h h a u se n  u . Sch u lt ze  (C. 1930. I. 388) aus Oxyacanthin, 
sowie vom Vf. (Dissert., Munster 1929) aus Berbamin erhaltene Saure I  isoliert werden 
konnte. I  entsteht auch durch direkte Oxydation des Phdanthins. F iir das Methin A 
folgt jetzt Formel II (Oxydation im Sinne der punktierten Linie) u. fiir Phaanthin selbst 
Formel IH mit der geanderten Summenformel C3;H390 6N2. Formel HI ist der des Oxy- 
aeanthins u. Berbamins śihnlich (vgl. v. B r u c h h a u se n  u. Ge r ic k e , C. 1 9 3 1 .1- 2761).

V e r s u c h e .  Methinbase A, C39H420 6N2 (n). — 2-Methoxydiphenylatlier-5,4' - 
dicarbonsaure, Cl5H12Oc (I). 1. Yorige in Aceton m it KMn04 oxydiert (yerlauft sehr
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iangsam), M n02-Schlamm m it W. ausgekocht, m it HC1 gefallt. 2. Phaanthin mit KM n04 
n verd. H2S 04 bei 0° oxydiert, Rohsauren alkal. nachoxydiert. Aus Eg., P. 313° 

(korr.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 472—74. 2/3. 1932. Manila, Univ.) L in d e n b a u m .
Kurt Bonstedt, Uber die Verschiedenheit ton aUo-rx-Ergostanol und y-Siloslaiiol. 

Im naturlichen „Sitosterin“ findet sich neben einem Dihydrositosterin das einfach 
ungesatt. y-Sitosterin — allerdings nicht in so groBen Mengen, wie es’fiir die Soja- 
bohne Sa n d q u is t  u . B en g t sso n  (C. 1931. I I .  2743) behauptet haben (ygl. C. 1928.
II . 673). P t in Eg. katalysiert die Aufnahme yon 2 H  unter Bldg. von y-Sitostanol, 
das in seinen physikal. Eigg. u. der seiner Ester u. zugehórigen Ketone u. (durch Ring- 
sprcngung entstehenden) Dicarbonsauren, sowie denen des Grund-KW-stoffs y-Sito- 
stans dem allo-a-Ergostanol u. seinen Deriyy. uberraschend ahnlich ist. Wio schon 
R e in d e l  (C. 1928. I. 1777) vermutet lmt (ygl. noch R y g h , C. 1930. I. 840; H e il - 
b r o n  u. Se x t o n , C. 1929. I I . 432; Sp r in g , C. 1931. I. 1928), sind y-Sitostanol u. 
ailo-a-Ergostanol jedoch nicht ident. Vf. beweist das an Hand der Feststellung, daB 
Cholestanol mit allo-a-Ergostanol Mischkrystalle bildet, m it y-Sitostanol (1 :1 )  jedoch 
eine Depression von fast 10° gibt. Das Schmelzdiagramm allo-a-Ergostan-Cholestan ist 
dem yon y-Sitostan-Cholestan ahnlich, doch ist die GroBe der Depression yerschieden. 
Noch groBer ist der Unterschied, wenn ais dritte Komponentę Stigmastan yerwendet 
wird. (Ztsehr. physiol. Chem. 205. 137—40.19/2. 1932. Gottingen, Univ.) B er g m a n n .

Harry Sobotka und Jos Kahn, Uber Acetessigestęr-Choleinsaure. Acetessigester 
bildet m it Desoxycholsaure eine Choleinsaure im Verhaltnis 1: 3, die bei 154° schm. 
Sie enthalt, wie nach der modifizierten K. H. MEYERschen Methode (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 44 [1911]. 2718) naohgewiesen wurde, ganz oder fast ganz reine Enolform. 
Ili alkoh. Lsg. waren nach 44 Stdn. nur noch 15,7 u. 17,0% Enol nachzuweisen, was 
immer noch mehr ist ais in der Lsg. des Acetessigesters allein (11%). Es tr i t t  jedenfalls 
Dissoziation der Choleinsaure ein — was m it der unyeroffentlichten Beobachtung 
ubereinstimmt, daB Stearinsaure- u. Sebacinsaurecholeinsaure in A. vóllig dissoziiert 
sind (BARGER-SlGNERsche Methode der Mol.-Gew.-Best.). DaB trotz der Dissoziation 
das Gleichgewicht nach der Enolseite yersehoben ist, kann durch die Annahmen 
erklart werden, daB ein geringer Teil undissoziiert bleibt oder daB die Desoxyeholsaure 
den enolisierenden EinfluB des Losungsm. yerandert. Letzteres durfte zutreffen, da 
auch Cholsaure u. Dehydrocholsiiure den Enolgeh. auf 16% erhóht — was keineswegs 
auf eine unspezif. H'-Wrkg. zuruckgefiihrt werden kann (Parallelyers. m it Essigsaure). 
Es wurdo weiter festgestellt, daB die Geschwindigkeit der Ketisierung bei — 10° in 
einer Lsg. von enolreichem Acetessigester u. yon der Choleinsaure gleich ist; bei 0° 
ketisiert sich die letztere Lsg. schneller. Es wird bewiesen, daB dio Gallensauren dio 
Ketisierung spezif. katalysieren. Im  Gegensatz zu K. H. Me y e r  betragt ubrigens 
dio algebraische Summo der Konstanten der Ketisierung u. Enolisierung auch in 
absol. A. nicht 0,08—0,09 (bei 0°), sondern nur 0,0103 — was móglieherweise auf 
katalyt. Einflusse zuriickzufiihren ist. — Die hóchsten Enolwerte wurden erst 30 Sek. 
n a c h  dem Auflosen der Choleinsaure in A. erreicht, yorher waren die Werte 5— 10% 
niedriger — was offenbar so zu erklaren ist, daB die Choleinsaure zuerst dissoziieren 
muB, bevor das Enol in ihr titrierbar ist. Die Dissoziation ist yiel geschwinder ais 
die Tautomerisation. Die feste Choleinsaure addiert in tJbereinstimmung dam it kein



1 9 3 2 . I .  D. Organische  Ch e m ie . 2 1 8 9

Brom, u. auch Schmelzen (5 Min. 100—170°) bewirkt keine merklicheTautomerisation.— 
Vff. yermuten, daB die Affinitat der Desoxycholsaure zum Enolacetessigester sich bei 
allen /J-Ketosiiurcn wiederfindet u. fur den /S-Abbau der Fettsauren yon Bedeutung ist. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 227— 32. 3/?. 1932. New York, Mount Sinai Hosp.) B er g .

Yasuhiko Asahina und Juntaro Asano, Untersuchungen iiber Flechtensloffe. 
X. Uber Olivetors(iure (I.). (IX. ygl. C. 1932. I. 1671.) Vff. haben aus der Fleehte 
Alectoria diyergens Nyl. eine Saure yon F. 151° u. der Zus. C26H320 8 isoliert, welche 
nach F., Zus. u. Farbrkk. offenbar mit der von ZoPF (LlEBIGs Ann. 313. 341) in ver- 
schiedenen Flechten aufgefundenen Olivetorsaure (C27H30O8, F. 146—-147°) ident. ist. 
Die ZoPFschen Analysenzahlen stimmen iibrigens besser auf C2(JH320 8. — Die Saure 
wird durch sd. H • C02H oder durch Erhitzen m it CH30 H  unter Druck in C02 u. 2 Verbb. 
CnHjjOa u. Cł4H 1(J0 4 gespalten. Cu H 10O2, Olwełol genannt, ist dem Orein ahnlich, 
liefert, in alkal. Lsg. m it KM n04 oxydiert, n-Capronsaure u. besitzt die Konst. I, wie 
durch Synthese nach dem Verf. von K oller u. K rakatjer (C. 1930. I. 391) bewiesen 
wurde. — Verb. C14H 160 4, OlireUmid genannt, ist in Dicarbonat unl., aber in Lauge 
11., liefert in der Kalischmelze Orcin u. n-Capronsaure u. bildet einen Dimethylather, 
welcher Br in Eg. rasch entfarbt, aber gegen KM n04 in Aceton recht bestiindig ist. 
Wahrend Oliyetonid u. sein Dimethylather m it NH2OH nicht reagieren, erhalt man 
aus dem Dimethylather m it alkoh. Lauge eine Saure, welche ein Oxim bildet. Oliyetonid 
ist demnach ais Enollacton einer Ketonsaure C14H]80 5, Olivełonsaure genannt, auf- 
zufassen. Durch Oxydation des Olivetoniddimethylathers in alkal. Lsg. ( =  Dimethyl- 
iitherolwetonsaure) m it KM n04 wurden n-Capronsiiurc u. 3,5-Dimethoxyphthalsaure 
erhalten. Aus diesen Befunden ergeben sich fiir Oliyetonid u. Oliyetonsaure die Formeln II 
u. III. — Oliyetorsaure wird durch Semicarbazid quantitatiy  in Olivełomauresemi- 
carbazonanhydrid (IY) u. Olwetolcarbonsaure gespalten. Diese besitzt Formel Y, da sie, 
wie Orsellinsaure, yiolettblaue FeCl3-Rk. gibt, wahrend dio synthet. dargestellte Saure 
YI, wie p-Orsellinsaure, rein blaue FeCl3-Rk. zeigt. Durch ubersehiissiges Diazomethan 
wird Oliyetorsaure in den Dimethylather yon II u. die yollig methylierte Saure Y 
gespalten. In  der Oliyetorsaure sind somit dio beiden Komponenten, HI u. Y, viel 
schwacher yerbunden ais in den bisher bekannten Depsiden, u. die CO-Gruppe von III  
ist noch nicht yorhanden. Daher nehmen Vff. an, daB sich III  im Olivetorsauremol. 
in der Lactolform befindet (ygl. dazu Qud r a t-I-Kh u d a , C. 1932. I. 222 u. friiher), 
welche sich in freiem Zustand sofort zu II (Isocumarinderiy.) dehydratisiert, u. stellen 
fiir Oliyetorsaure Formel YIT auf.

HO.r^M i-CHa-CO-C,H
O

h o - L  J - o h  ó h  c o

•CSHU
JN-NH-CO-NH„

H O - ^
CH2

VII'o
COC03II

Y e r s u c h e .  Olwelorsdure, C26H320 8 ( VL1). Thalli obiger Flechte m it k. A. 
extrahiert, A.-Riickstand m it k. Bzl. gewaschen, aus A. umgel. Aus Bzl. Nadeln, 
F . 151°, 11. in Dicarbonat. In  A. m it FeCl3 purpuryiolett, mit Chlorkalk blutrot. Mit 
Barytwasser in 10—15 Min. citronengelb, dann spangriin. Mit sd. KOH u. Chlf. blut- 
rote Lsg., auf Zusatz yon W. grunlich fluorescierend. — Spaltung: 1. In  95°/0ig. H ; C02H 
5 Stdn. gekocht, m it \V. yerd. Nd. war II; aus dem F iltra t m it Dicarbonat u. A. I. — 
2. Mit CH3OH im Rohr 3 Stdn. auf 150—200° erhitzt. Ausbeuten schlechter. — 
Olivełol, Cn Hl60 2 (I), aus W. Prismen m it 1 H20 , F. 40—41°, im Exsiccator wasser- 
frei, glasig, F. gegen 50°, etwas kratzend schmeckend. Ih  A. m it FeCl3 keine Farbung, 
m it Chlorkalk yerganglich rot. Mit NH4OH u. H20 2 rot, mit Vanillin-HCl tief rot, 
m it KOH u. Chlf. wio YH. — Synthese von I : Caproylessigester u. Acetondiearbon-
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silureester unter Kiihlen m it Na versetzt, erwarmt, schlieBlich 10 Min. auf 140—150°, 
sodann m it festem KOH u. wenig W. auf 250° erhitzt, in Na2S 03-Lsg. aufgenommen, 
mit C02 gesiltt. u. ausgeathert. — Oliretonid, C14H10O4 (H), aus Bzl. Nadeln, F. 110°. 
In  A. m it FeCl3 purpurviolett, m it Chlorkalk blutrot. In  NH4OH m it C0H5-N2-C1 
orangerot. Mit h. KOH u. Chlf. rote, nicht fluorescierende Lsg. — Dimelhylather, 
C18H 20O4. Mit CH2N2 in A. (3 Tage). Aus A. Nadeln, F. 94°. — Dimethylatheroliveton- 
sawre, C16H220 6 (nach HI). Vorigen in A. m it KOH 10 Min. erhitzt, yerdampft, in W. 
gel., m it Saure gefallt. Aus verd. A. Nadeln, F. 93°. Wird durch h. H -C 02H oder 
Acetanhydrid zu yorigem anhydrisiert. Oxim, C16H 230 5N, aus verd. A. Nadeln, F . 120°.
— 3,5-Dimethoxyphthalsdure, C10H i0O6, aus W. Prismen. Durch Sublimieren das 
Anhydrid, F. 149°. — Olivetonsauresemicarbazonanhydrid, C15H 190 4N3 (IV). VII, Semi- 
carbazidhydrochlorid u. Na-Acetat in A. u. etwas W. gel., iiber Nacht stchcn gelassen. 
Nadeln, F. 266°. In  A. m it Spur FeCl3 violett, m it mehr blau. — Olivetolcarbonsaure, 
C12H160 4 (V). Mutterlauge von IV m it W. verd., m it Dicarbonat alkalisiert, F iltra t 
angcsauert u. ausgeathert. Aus Bzl. sternfórmige Krystalle, F. 143°. In  A. m it Chlor
kalk kirschrot. Durch Erhitzen Bldg. von I. — 3,5-Dioxy-l-n-amytt>enzol-4-carbcm- 
sdure, C12H 10O4 (VI). I m it K H C03 im C02-gefiillten Rohr 5 Stdn. auf 130° erhitzt, 
in W. gel., m it A. gewaschen, m it Saure gefallt. Aus verd. A. Nadeln, F . 127°. Mit 
Chlorkalk keine Farbung. — Dimethyldlherolivetolcarbonsauremethylester, C15H 220i. 
VII in Aceton u. Spur CH3OH m it ath. CH2N2 5 Tage stehen gelassen, yerdampft, 
Sirup m it PAe. gewaschen (Riickstand =  Dimethylather yon H), Lsg. yerdampft. 
Ol, K p.s 175°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 475—82. 2/3. 1932. Tokyo, Univ.) Lb.

J. R. Katz, J. C. Derksen und W. F. Bon, Notiz iiber den Unterschied der 
Rónlgenspcklra von Gdalinesol und Gelatinegel. (Vgl. C. 1931. II. 2744.) Das Gelatinesol 
gibt dicht oberhalb der Gelatinierungstemp. (55°) im Rontgenspektrum das typ. Bild 
iler amorphen Gelatine-Modifikation, nach der Gelatinierung (20°) sind dagegen im 
Róntgenbild Interferenzringe deutlich erkennbar. Durch Erwarmen u. Abkuhlen 
liiBt sich diese Anderung im Rontgenspektrum beliebig oft reproduzieren. (Rec. Trav. 
chim. Pays-Bas 50. 1138. 15/12. 1931.) Oh le .

E. Biochemie.
Balduin Lucke und Morton Mc Cutcheon, Die lebendeZelle ais osmotisches System  

und ilire Permeabilitdt fiir Wasser. Ausfuhrliches, zusammenfassendes Cbersichts- 
referat. (Physiol. Rev. 12. 68—139. Jan. 1932.) K r e b s .

Mona Spiegel-Adolf, Zur physikalischen Chemie der Lipoide. I . QueUung und 
spezifische Anionenwirkung. Durch quantitativ meBbare in-Vitro-Quellungsverss. an 
IApoiden u. Lipoideiiceipgemischen wollte Vf. zur Klarung der Frage uber die abnormen 
Quellungszustande des Gehirns u. der Membrankolloide, sowie ihrer therapeut. Beein- 
flussung beitragen. — Verwendet wurden verschiedene nach K ee ser  (C. 1925. I. 
1167) dargcstellte l° /0ig- Lecithinsole von der Leitfahigkeit 1—2 X 10“ 2 rez. O. u. dereń 
Kombinationen m it Serumalbumin- u. Pseudoglóbulinlsgg. Die Eiweifilsgg. wurden 
durch (NH4)2S 04-Fraktionierung aus Pferdeserum erhalten. — Die Quellung wurde 
durch Viscositatsverminderung nach Zusatz verschiedener Neutralsalze m it der 
OSTWALDschen App. gemessen. Bromide bewirken in Lecitliinsolen u. Lecithineiweiflsolen 
im Gegensatz zu reinen EiweiBlsgg. deutliche Viscositatsverminderung, die die ent- 
sprechende Wrkg. der Chloride, unzers. Jodide u. Rhodanide aueh des d-weinsauren K  
u. des K2B40 7 iibertrifft. Es handelt sich hierbei also nicht allein um Neutralsalzwrkg., 
(leren Intensitat durch die HoFMEISTERsche Reilie bestimmt wird. Die Halogensalz- 
wrkg. wird vom Vf. nicht ais spezif. Ionenwrkg. von Br, sondern durch leichtere Oxy- 
dierbarkeit der Halogenkomponente zu den Elementen mitbegriindet. Elementares Br 
konnte von den Fettsauren des Lecithins addiert werden. Schliisse iiber Vorgange im 
Zentralnervensystem u. iiber die therapeut. Behandlung yon Krampfzustanden lassen 
sich noch nicht ziehen. (Klin. Wchschr. 11. 185—86. 30/1. 1932. Philadelphia, U. S. A., 
Temple-Univ.) We in d l in g .

J. L. St. John, Die Temperatur, bei der das nicht gebundene Wasser in einem 
Biokolloid volhtandig ausfriert. Es wird der Anteil des im Eierklar gebundenen W. 
durch Ausfrieren ermittelt. Dio Best. der Menge des ausgefrorenen W. erfolgte nach 
RUBNER, indem die beim Auftauen freiwerdende Warmemenge gemessen wurde. Es 
ergab sich auf diese Weise, daB bei —5° 20%, bei —10° 65%, bei —12° 75% ausfriert. 
Bei noch tieferen Tempp. erhóht sich diese Menge nicht mehr. (Journ. Amer. chem.
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Soc. 53. 4014—19. Xov. 1931. Washington, State College, Agricultural Experiment 
Station.) G. V. Sc h u lz .

Hans SchmalfuB, Vererbungslheoretisclie Belracldungen, nebst enłwicklungs- 
chemischen Untersucliungen uber Vorkommcn ton Melanogen, insonderlieit ton o-Dioxy- 
benzolstoff, im  Organismenreich. II. Mitt. von Hans SchmalfuB und Helene Barth- 
meyer. (Mitbearbeitet von Wilhelma Hinsch.) (I. vgl. C. 1930. H . 2537.) In  die 
Reihe: Nalirungsstoffe (bzw. Plasmastoffe) •——>- Stoffe m it reaktionstiiclitigen Molekul- 
teilen — y  stoffliehe Trager der wahrnehmbaren Eigg. greift irgendwo, gleichsam 
von der Seito herkommend Erbstoff bildend ein. Die Fermentreaktion auf Melanogen 
wird bis zu Fliissigkeitsmengen von 0,0016 g herab ausgebaut. Zwischen Farbę von 
Hautskelettteilen von Kafern u. Geh. an o-Dioxybenzolstoff besteht keine direkte 
Beziehung, doch sind weiBe Stellen im Gegensatz zu braunen u. scbwarzen bei Tene- 
brioniden frei von o-Dioxybenzolstoff. Fiir alle Insekten gilt die Regel, daB um so mehr
o-Dioxybenzolstoff yorhanden ist, je harter (dicker, elast.) ein Hautskelett ist. Is t im 
hartesten Teil keiner yorhanden, so erst recht nicht in den weicheren Teilen. Der Stoff 
wird gemeinsam m it dem Chitin gebildet, doch ist sein Vork. nicht an Chitin geknupft. 
Nichtinselrten unter Arthropoden haben keinen o-Dioxybenzolstoff. Unter den Insekten- 
arten fiihren ihn 81%. Stammesgeschichtlich altc Ordnungen von Insekten (Orthoptera, 
Odonata, Panorpatae) enthalten ebenfalls o-Dioxybenzolstoff. Nichtinsekten fehlt 
die Erbanlage zur Bldg. von iiberschussigem o-Dioxybenzolstoff, nicht aber die zur 
Bldg. von iiberschussigem Melanogen, die bei Insekten ebenfalls Allgemeingut ist. 
(Ztschr. induktive Abstammungs- u. Vererbungslehre 58. 332—71. 1931. Hamburg, 
Univ. Sep.) LlNSER.

E[. Enzym chem ie.
B. Helferich, R. G ootzund G. Sparmberg, Uber Emul&in. V. (IV. ygl. C. 1931.

II. 862.) Vier Emulsinpraparate (eines aus Aprikosen, drei aus SiiBmandeln in ver- 
schiedener Reinheitsstufe) wurden bezuglich ihrer Wrkg. auf /J-Glucoside u. /?-Galaktoside 
untersucht. Es wurden vier /J-Glucoside, die des Methanols, der Glucose (Cellobiose), 
des Phenols u. des Saligenins (Salicin) m it den strukturell vollig entsprechenden vier 
/i-Galaktosiden (ais Disaecharid wurde also Lactose verwandt) yerglichen. Die Wrkg. 
jedes der vier Fermentpraparate auf jedes der aclit Substrate wurde nach der Methode 
der aquivalenten Substratlsgg. gemessen, wie dies von WEIDENHAGEN (C. 1929. II. 
2687) fiir die Best. des /3-Glucosidasewertes m it Salicin ais Substrat beschrieben wurde. 
Der Vergleich der so gefundenen Wertigkeiten von jedem einzelnen Ferm cntpraparat 
fur die Glucoside unter sich u. fiir die Galaktoside unter sich ergab ein ziemlich kon- 
stantes Verhaltnis. Auch der Vergleich der vier einzelnen Paare Glucosid-Galaktosid 
ergab ein ziemlich konstantes Wertigkeitsverhaltnis. Aus den Unt-erss. geht eine sehr 
groBe Parallelitiit der /?-Glucosidase u. der /9-Galaktosidasewrkg. der vier Emulsin
praparate hervor. Vff. haltcn die Annahme fiir berechtigt, d a B  b e i d e  W r k g g .  
a u f  e i n  u. d a s s e l b e  F e r m e n t  z u r i i e k z u f i i h r e n  s i n d ,  so daB 
eine Konfigurationsanderung am Kohlenstoffatom 4 dem ais /5-Glucosidase bezeichneten 
Ferment des Emulsins gegeniiber nur von geringer Bedeutung ware. (Ztschr. pbysiol. 
Chem. 205. 201—12. 19/2. 1932. Leipzig, Chem. Inst. d. Univ.) W e id e n h a g e n .

B. Helferich und H. Appel, Uber Emulsin. VI. (V. vgl. vorst. Ref.) Die Arbeit 
bringt eine Reihe von unerwarteten Spaltungen des Emulsins. Die schon friiher nach- 
gewiesene Spaltung des a-Athyl-l-arabinosids wurde wiederholt u. bestatigt. Daruber 
hinaus war aueh eine Spaltung des /3-Athyl-l-arabinosids nachweisbar. Ebenso konnten 
/?-Methyl-d-xylosid, sowie /?-Plienol-d-xylosid, dieses sogar recht rasch gespalten werden. 
Vff. weisen hier auf den starken Anstieg der Spaltung des Glykosids bei Anderung des 
Aglykons von Methanol in Phenol hin, eine Erscheinung, die noch bei weiteren Ferment- 
spaltungen Bedeutung erlangen wird. So wurde auch eine erhebliche Spaltbarkeit des 
Phenol-/?-d-glucosid-6-bromhydrins nachgewiesen, wahrend friiher die Spaltung des ent
sprechenden Methylderiv. nicht erreicht werden konnte. Ais weitere Fermentwrkgg. 
des Emulsins werden die Spaltung des a-Methyl-d-mannosids von H e r is s e y  (C. 1921. 
I. 840), sowie die Spaltbarkeit der Trehalose von W e id e n h a g e n  (C. 1929. I. 2312) 
erwahnt. Ais Erklarung fiir die beobachteten Spaltungen wird unter mehreren An- 
nahmen diejenige alswahrscheinlichste diskutiert, daB e i n  u. d a s s e l b e F e r m e n t  
des Emulsins fur alle Wrkgg. verantwortlich ist. Bei dieser Hypothese wurde der kon- 
stitutionelle u. stereochem. Bau des Zuckeranteils eines Glykosids erheblich an Be
deutung fiir die Spezifitat der Fermente yerlieren. Diese Annahme erfśihrt eine Ein-
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schriinkung in einer Nachschrift bei der Korrektur, wonach a-Galaktosidase u. /J-Galakto- 
sidase voneinander getrennt werden konnten. Die Iden titat von /7-Glucosidase u. 
/3-Galaktosidase wird dadureh andererseits noek wahrscheinlicher. (Ztsehr. physiol. 
Chem. 205. 231—47. 4/3. 1932. Leipzig, Chem. Inst. d. Univ.) W e id e n h a g e n .

Emst Auhagen, Co-Carboxylase, ein neues Co-Enzym der alkoholischen Garung. 
Wenn man Troekenunterhefe m it einer gut gepufferten Phosphatlsg. yon pn =  7,8 
auswaseht, so yerlauft im allgemeinen wesentlieh sehneller ais die Enzymzcrstorung 
eine andere R k .; es wird das gesamte Co-Enzymsystem ausgewasehen. Das Garyermogen 
wird erst durch Zusatz yon Hefekochsaft wicderliergestellt. Es gelingt aber nicht, den 
Kochsaft durch gereinigte Co-Zymase -f  Mg +  Hexosediphosphat -f  anorgan. Pliosphat 
zu ersetzen. Daraus wird die Beteiligung eines weiteren Co-Enzyms der alkohol. Garung 
hergeleitet. Das Enzym, das friiher (C. 1931. II. 3618) ais Co-Zymasc I I  bezeichnet 
wurde, soli je tzt C o - C a r b o x y l a s e  hciCen. Ais Einheit des neuen Enzyms wird 
diejenige Menge definiert, die bei Anwesenheit aller anderen Aktivatoren in optimaler 
Konz. imstande ist, innerhalb der Grenzen 25—50% der maximal móglichen Aktivierung 
die maximale Gargeschwindigkeit um 1 ccm/Stde. zu steigern. (Vers.-Bedingung 30°, 
Atiozymase aus 0,2 g Trockenliefe in 2 ccm.) Unter A t i o z y m a s e  soli die von allen 
Aktiyatoren freie Hefe yerstanden werden. Der neue Aktiyator ist ziemlich gut aus dem 
dialysierten Kochsaft durch neutrales Pb-Acetat beim naturlichen pn von 5,8—6,0 
fallbar. Nach Zers. des Nd. durch H 2S erhalt man eine Lsg. von Co-Carboxylase, die 
frei ist von Co-Zymase u. Mg. Eine weitere Reinigung kann erreicht werden durch 
Fallung dieser Lsg. m it Ba-Acetat bei neutraler Rk. Aus dem Gemenge der Ba-Salze 
laBt sich eine Fraktion herausarbeiten, die ca. 11-mai wirksamer ist ais das Kochsaft- 
diatysat. Aus den Eigg. folgt, daB es sich wahrseheinlich um eine organ. Substanz 
handelt, die Phosphorsaure entha.lt. Der Aktivator ist yon sich aus aber noch nicht 
imstande, nach Zusatz der anderen Aktiyatoren die Garkraft der Atiozymase wieder - 
herzustellen. Die C02-Entw. blcibt yollstandig aus, wenn nicht fiir die Anwesenheit 
yon kleinen Mengen Acetaldehyd Sorge getragen wird. Eine befricdigende Erklarung 
fur die Rolle des Acetaldehyds laBt sich nicht geben, doch diirfte am wahrscheinlichsten 
sein, daB er sich ais Wasserstoffacceptor in den ersten Reaktionsstadien betatigt. — 
Es hat sich wciter gezeigt, daB Atiozymase nicht mehr imstande ist, Brenztraubensaure 
zu decarboxylieren. Sie laBt sich jedoch reaktiyieren, z. B. durch Zusatz von gereinigter 
Co-Carboxylaselsg., so daB es sich bei dem neuen Aktiyator wohl lediglich um das Co- 
Enzym der Carboxylase handelt. Dafiir spricht auch, daB es nicht gelungen ist, die 
Co-Carboxylase im frischen Muskel nachzuweisen, obwohl Hefe- u. Muskęlkochsaft 
sich sonst gegenseitig yertreten konnen. Die Verschiedenheit kann sich daher nur auf 
einen Teil der Reaktionsfolge beziehen, der yon der Glykolyse yerschicden ist, eben die 
Decarboxylierung der Brenztraubensaure. Die Co-Carboxylase konnte sich dem Nach- 
weis bisher solange entziehen, weil bei den meisten Garverss. nur unreine Co-Zymase 
yerwendet wurde, die immer auch die Co-Carboxylase enthielt. (Ztsehr. physiol. Chem. 
204. 149—67. 13/1. 1932. Stockholm, Biochem. Inst. d. Univ.) WEIDENHAGEN.

Ragnar Nilsson und Hans von Euler, Co-Zymase und Adenosintriphosphal. Das 
Ergebnis der Unters. laBt sich dahin zusammenfassen, daB die Co-zymaseahnliche Wrkg. 
der Adenosintriphosphorsiiure bei yerschiedenen Praparaten so unregelmaBig auftritt, 
daB die yor allem von L o h m a n n  (C. 1932. I. 828) yertretene Ansicht, reine Adenosin- 
triphosphorsaure yermóge die Vergarung der Glucose zu aktivieren, n i c h t  aufrecht 
erhalten werden kann. Bei einem Praparat yon L oh m an n  konnte nach entsprechender 
Reinigung eine garungsaktivierende Wrkg. uberhaupt nicht mehr festgestellt werden. 
(Ztsehr. physiol. Chem. 204. 204—10. 13/1. 1932. Stockholm, Biochem. Inst. d. 
Univ.) W e id e n h a g e n .

Karl Myrback und H. v. Euler, Uber die chemische Natur der Co-Zymase. Die 
schon friiher gemachte Annahme, daB die akt. Substanz der Co-Zymase ein Adenin- 
nucleotid (C. 1931. II. 861) ist, konnte weiter erhartet werden. Die Best. des Molekular- 
gewichtes durch Aktiyitatsmessungen ist bei hoch gereinigten u. yerhaltnismaBig in- 
stabilen Co-Zymaselsgg. nur schatzungswcise móglich, so daB der friiher gefundene 
W ert von 480 ais ungenau angesehen werden muB. Die Best. der Trockensubstanz in 
den einzelnen Schicliten bei der Diffusionsmethode ergab haufig nur 300—370, was 
m it dem Molekulargewicht der Adenylsiiure von rund 370 gut ubereinstimmt. Die 
Verss. zeigen jedenfalls sicher, daB das Molekulargewicht der Co-Zymase nicht weit 
von 400 liegen kann, was also sehr wohl m it der Annahme yereinbar ist, daB die Co- 
Zymase ein Mononucleotid vom Typus der Adenylsiiure ist. Desaminierungsyerss.
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ergaben in relativ guter Ausbeute Inosinsaure, die ais Ba-Salz isoliert wurde. Da die 
Inosinsaure sonst boi der Desaminierung der tier. Adenylsiiure entsteht, ist dam it ein 
naher Zusammenhang zwisehen Co-Zymase u. Muskeladenylsaure siohergestollt. Da 
letztere aber kcine Co-Zymasewrkg. besitzt, wird angenommen, daB sich die Co-Zymase 
von der Muskeladenylsaure in  einer solchen Weise unterscheidet, daB sie sich leicht 
unter Inaktm erung in diese umwandelt. SchlieBlich wurde die opt. A ktivitat des 
Inosinsiiuresalzcs m it —18,3° fiir die gelbe Hg-Linie festgestellt. (Ztschr. physiol. 
Chem. 203. 143—53. 8/12. 1931. Stockholm, Biochom. Inst. d. Univ.) W e id .

Hans v. Euler, Dagmar Burstróm und Harry Hellstrom, Enlwicklungschemisclie 
Studien an Gerstenmutanten. (Vgl. C. 1931. I. 1122.) In  friiheren Verss. wurde fest
gestellt, daB die Laubblatter chlorophylln. Gerstenmutanten mehr ais doppelt soviel 
Katalase entliielten, ais die chlorophylldefekten. Die jetzigen Verss. zeigen, daB dieses 
Katalaseverhaltnis bei den Cotyledonen noch nicht besteht, sondern daB hier im Gegen- 
teil die chlorophylln. Pflanzen niedrigere Katalasewerte zeigen, ais die chlorophyll
defekten. — Das Cotyledon enthalt bereits Xanthophyll. — Die Cotyledonen enthalten 
nicht unerhebliche Mengen an Co-Zymaso u. Z-Faktoren, wahrend in den Sclialen 
gemalzter Kórner nur wenig Co-Zymase enthalten ist. (Svensk Kem. Tidskr. 44. 23 
bis 28. Jan. 1932. Stockholm, Uniy.) W lLLSTA ED T.

Otto Warburg und Walter Christian, Ober Aktiuierung der liobisonschen Hexose- 
Mono-Phosphorsaure in roten Blulzellen und die Gewinnung aktivierender Fermenłlósungen. 
Zytolisiert man rote Blutzellen m it W., so findet man nach Abzentrif ugieren der Stromata 
in der Lsg. keine Stoffwechselerschcinungcn nach Zusatz von Glucoso u. Methiiraoglobin 
oder Methylenblau, wohl aber nach Zusatz von Hexosemonophosphorsaure. Ver- 
esterung dor Glucose m it Phosphat bewirkt, daB sie in dem fl. Inhalt der roten Blut
zellen von Methiimoglobin oder Methylenblau oxydiert wird, wobei C02 u. Acetaldehyd 
ais Endprodd. auftreten. Das wirksame Prinzip im Zellinhalt, das dio Hexosemono- 
phosphorsiiure angreifbar macht (aktiviert), liiBt sich in 2 Teile zcrlegcn, eine liitze- 
unempfindliche u. eine hitzeempfindliche Substanz, die Coferment u. Ferment genannt 
werden. Ausfiihrliche Beschreibung der Methoden, m it donen Ferment u. Coferment 
von Blutzellen u. Hamoglobin abgetrennt werden konnen. Beide konnen, ohne an 
Wirksamkeit zu yerlieren, getrocknet werden. (Biochem. Ztschr. 242. 20G—27. 17/11.
1931. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Zellphysiologie.) K r e b s .

Friedrich Chrometzka, Antitrypsin. III . Mitt. Weitere Untersucliungen iiber die 
Natur des Antitrypsins. (II. vgl. C. 1930. II. 2143.) Vf. bringt woitere Erórterungen 
gegen die Antifermenttheorie des Antitrypsins u. fiir die physiko-chcm. Theorie, die 
je tzt auch U t k in -L ju b o w zo w  (C. 1930. II. 1092) vertritt. Nach dieser Auffassung 
ist das Antitrypsin kein Stoff, sondern eine Eig. bestimmter Stoffe — EiweiBkórper — 
im Serum odor Zellplasma; ein bestimmter physikal.-chem. Zustand dieser EiweiB- 
kórper blockiert die Wrkg. des Trypsins, u. vorleiht dem Blut u. den Geweben die Schutz- 
wrkg., die vom Vf. ais „absol. Trypsinresistenz" bezeichnet wird. Noch nicht ent- 
sohieden ist, ob das Serumalbumin oder das Serumglobulin der Haupttrager des anti- 
trypt. Prinzips ist. Zur Unters. dieser Frage wurde dio gleichzeitige quantitative Best. 
der Serumteilfraktionen u. des antitrypt. Titers yorgenommen. Bei den yerschiedensten 
Krankheitsbildern ergab sich, daB Erhóhung der Globulinfraktion schlechthin — aber 
auch vielloicht das Auftreten spezif. Globulinę — eine Erhóhung des antitrypt. Titers 
bewirkt. Damit ist e i n  Faktor, der die Hóhe des antitrypt. Faktors im Serum be
stimmt, erfaBt worden. — Behandelt man das Serum m it Alkali u. Saure unter naeh- 
heriger Neutralisation, so wird das Albumin in Albuminat umgewandelt, was Verlust 
des antitrypt. Titers u. Erstarren des Serums zur Folgę hat. Ebenso kommt es beim 
„Inaktiyieren“ des Serums durch halbstiindiges Erwiirmen auf 56° zur Albuminatbldg. 
(Die Angabe yon Mo l l , Beitr. chem. Physiol. u. Pathol. 6 [1906], daB hierbei eine Bldg. 
von Globulin aus Albumin stattfinden soli, wird abgelehnt.) — Germanin (Bayer 205) 
gehfc eine chem. Bindung mit den EiweiBkórpern, wahrscheinlich m it dem Globulin, ein. 
Beim Erwiirmen des Serum-Germaningemisches auf 56° findet man Beschleunigung der 
(Juellungsdenaturierung, yerstarkte Albuminatbldg. u. dam it rascho Zerstórung des 
Antitrypsins. (Ztschr. ges. exp. Medizin 80. 395—407. 1932.) H e s s e .

Friedrich Chrometzka, Antitrypsin. IV. Mitt. Ober liormonale und pharmako- 
logische Beeinflussung des Albumin-Globulinquotienten und des anlitryptischen Titers im 
Serum des Menschen. (III. ygl. yorst. Bef.) Parenterale Zufuhr von Thyroxin( 1), 
Prdphyson[2), Hypophysin (3), Insulin (i), Adrenalin (5), Atropin (6) bzw. Pilocarpin (7)
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andert den Albumin-Globulinąuotłenten u. den antitrypt. Titer. (1) u. (2) erniedrigen 
den Albumin-Globulinąuotienten u. erhohen den antitrypt. T iter; (3) u. (4) erhohen 
den Quotienten u. senken den antitrypt. Titer. Die dureh (5), (6) bzw. (7) bewirkten 
Anderungen sind nieht eindeutig; sie hangen von dem jeweiligen Albumin-Globulin
ąuotienten ab. — Vf. schlieBt, daB der antitrypt. Titer neurohormonal reguliert wird, 
wahrseheinlich iiber das ebenso gesteuerte Albumin-Globulingleichgewicht. (Ztschr. 
ges. exp. Medizin 90. 408—19. 1932.) H e s s f ,.

Friedrich Chrometzka, Anłitrypsin. V. Mitt. Klinisclie Erfahrungen iiber den 
antilryplischen Titer im Serum des Menschen. (IV. vgl. vorst. Ref.) Das auf antitrypt. 
Rk. untersuehte Krankenmaterial muB in Tumortrager u. Nichttumortrager unter- 
schieden werden. Ais „n. antitrypt. T iter“ gesunder Menschen wird angesehen, wenn
0,5 ccm Serum unter den im Original angegebenen Bedingungen dio Trypsinwrkg. um 
GO—62% hemmen (0,25 ccm Serum um 40—42%, 0,1 ccm Serum um 15—18%). Jedoch 
wird betont, daB ein n. antitrypt. Titer nieht etwa bedeutet, daB der Trager dieses 
Serums gesuud ist. Vf. g ibt eino Anzalil von Unterabteilungen fiir dio wiehtigsten 
Krankheitsgruppen u. die antitrypt. Eigg. (siehe Original). — Von 216 bosartigen 
Tumorcn zeigtefi 85,6% einen erholiten, 9,2% einen n. u. 5,2% einen erniedrigten Titer; 
7 gutartige Tumoren (Myome usw.) wiesen einen n. Titer auf. Mit Hilfe der Anti- 
trypsinrk. lasscn sich Differenzierungen ermitteln, z. B. zwisehen Tumor u. luet. Ver- 
anderungen an Aorta oder in  der Leber, zwisehen Tuberkulose im inakt. Stadium u. 
malignen Driiscn- u. Lungentumoren, usw. (Ztschr. ges. exp. Medizin 80. 420-—38. 
1932.) H e s s e .

Friedrich Chrometzka, Anłitrypsin. VI. Mitt. Ist die Antilrypsinreaklion eine 
Kacheziereaktion ? (V. vgl. vorst. Ref.) Da dio Hóhe des antitrypt. Titers in keiner 
linearen Beziehung zu der Ausdehnung des Tumors steht, taucht erneut dio Frago auf, 
ob es sich bei der Antitrypsinrk. um eine Kacliexierk. (Bkiicger, Klin. Wohschr. 22  
[1908]. 29. 51), oder um eine Abwehrrk. des Organismus handelt. Vf. tr i t t  der Auf- 
fassung von Brieg er  boi, wonach es sich also sozusagen um eino Erlahmungsrk. handelt. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 80. 439—43. 1932. Kiel, Medizin. Klinik.) H e s s e .

E j . P flanzen ch em ie.
Kituji Nishida und Hideo Hashima, Chemische Untersuchungen iiber das Gluko- 

mannan aus „Konjak“. I II . Mitt. Acetylierung des Glucomannans. IV. Mitt. Acetolyse 
des Glucomannans. V. Mitt. Methylierung des Glucomannans. Der Inhalt dieser Mit- 
teilungen wurde bereits C. 1931. I. 295 referiert. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 7.
3—5. 5—9. 65—68. 1931.) Oh l e .

Sutezo Oguri und Masa-aki Nara, Chemische Untersuchungen iiber Bambus. IV. 
Untersuchung von Bambuscellulose. (III. vgl. C. 1931. II . 2169.) Vff. vergleichen aus 
Bambus nach CROSS u .  B e v a n  gewonnene Cellulose m it solcher aus Seidenpapier. 
Sie finden in der Bambuscellulose 8,35% Pentosane gegen 1,58 des Seidenpapiers, die 
Cu-Zahl ist 1,19 gegen 0,25, dio Asche in beiden Fallen rund 0,1%. (Journ. Soc. cliem. 
Ind., Japan [Suppl.] 34. 328 B—29 B. Sept. 1931.) F r i e d e m a n n .

Paul Haas und Thomas George Hill, Bas A u f tret en i on seclmuertigen Alkoholen 
in Meeresalgen. Dulcit. (Biochemical Journ. 25. 1470—71. 1931. — C. 1932. I. 
1104.) Ch . Schm idt.

E 3. P flan zen p h ysio log ie . B akterio log ie .
Johannes Richter, Die mineralischen Bestandteile der Pflanze. Besprechung des 

Mineralstoffwechsels der Pflanzen u. der Bedeutung der einzelnen Mineralien fur das 
Leben der Pflanzen. (Pharmaz. Zentralhalle 72. 737—45.19/11. 1931. Groitzsch.) H ert.

K. Scharrer, Aufgaben und Forschungsergebnisse der modernen Agrikulturchemie 
auf dem Gebiete der Emahrung der hoheren Kultur pflanzen. Zusammenfassende Darst. 
iiber die Chlorophyllunterss. W illstatters, Funktion der einzelnen Pflanzenniihr- 
stoffe, Bodenunterss. u. pn-Bestst., u. iiber don BodenbildungsprozeB (Ernahrung 
d. Pflanze 28. 6— 11. 25— 29.15/1.1932. Miinchcn, Techn. Hochseh. Habilitation.) Sc h u .

R. P. H. Belval, Die Entstehung der Starkę in den Beserveorganen der Pflanzen. 
Die Pflanzensafte aus Blattflache, Blattsoheide, Stengel, reifer u. unreifer Frueht 
werden auf ihr Drehungsvermógen vor u. nach der Inversion, sowie auf Rohrzucker, 
reduzierende Zucker, Starkę u. andere Polyosen untersucht. Ruckschliisse auf die 
Umwandlung u. die Art des W eitertransportes der Assimilationsprodd. bis zu den 
Reserreorganen. Dio Unterss. wurden durchgefiihrt an Cerealien, Bananen, Lycoris
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sąuamigera Max. u. Lycoris radiata K unth. (Buli. Soc. Encour. Ind. Nationale 130. 
605—28. Okt. 1931. Schanghai, Univ. L’Aurorc.) W. Sc h u l t z e .

E 4. T lerchem ie.
Hans SchmalfuB und Heinrich Schaake, Diacetyl, Melhylacetylcarbinol und 

2,3-Dioxybutan in tnenschlichem Hani. Vff. identifizieren dio frtiher (C. 1930. I I . 258) 
von ilmen im Harn aufgefundencn bciden Ycrbb. ais Diacelyl u. Methylacełylcarbinol. 
Daneben beobachten sie das Vork. von 2,3-Dioxybutan. Zur Trennung der Verbl). 
wird die verschiedene Fliichtigkeit m it W.-Dampf benutzt. Die quantitativc Best. 
crfolgt durch Fiillung ais Nickoldiacetyldioxim, beim Mothylacetylcarbinol u. 2,3- 
Dioxybutan nach vorheriger Oxydation zu Diacetyl mittels PeCl3. Die Empfindliehkeit 
des Verf. ist 0,15 mg Diacetyl oder 0,3 mg Mothylacetylcarbinol in 1,5 1 Harn. Dio 
Mengcn der drei Verbb. im Harn wechseln. In  den bisherigen Vorss. war eine Abhangig- 
keit ihres Yorkommens von der Ernahrungsart nicht nachzuweisen. (Ztschr. physiol. 
Chem. 200. 169—72. 1931. Hamburg, Univ., Chem. Staatsinst.) WlLLSTAEDT.

Martin Silberberg und Kurt Voit, Untersuchungen iiber das Vorkommen von 
Tliymonucleinsaure in ausgepflanzten und embryonalen Geweben. (Virchow’s Arch. 
patliol. Anat. Physiol. 283. 186—89. 4/1. 1932. Breslau, Pathol. Inst. d. Univ.) O rr.

Charles Achartl und Maurice Piettre, Uber einige physikalische und chemische 
Eigenschaften der in der Gelenkfliissigkeit enthalłenen Mucine. (Compt. rond. Aead. 
Sciences 194. 221—24. 18/1. 1932.) Op p e n h e im e r .

E 5. T ierphyslologie.
Sam Rosenfeld und E. P. Durrant, Ober die Wirkung von Ovarsubstanzen auf 

den isolierlen Rattenuterus. Eine Reihe von Sexualhormonpraparaten des Handcls 
wurde am isolierten Rattenuterus gepruft. Aus Ovarien gewonnene E strak te  hatten 
stets eine hemmende Wrkg., gleiehgiiltig ob sie aus ganzen Orarien oder differenzierten 
Teilen des Ovars stammten. (Amor. Journ. Physiol. 99. 552—54. 1/2. 1932. Ohio State 
Univ., Dep. of Pharmacol. a. Physiol.) W a d e h n .

Paul Noether, Jod im Kolloid der Rinderhypophyse. Der J-Geli. des Kolloids 
der Rindcrhypophyso wurde zu 1,34 mg-°/0 bestimmt. (Klin. Wchschr. 11. 462—63. 
12/3. 1932. Frciburg, Univ., Pharmakol. Inst.) WADEHN.

Paul Roboz, Die Wirkung des Tonepliins auf die Diurese und Hydramie in der 
Narkose. (Vgl. C. 1931. I. 2492.) Paraldehydnarkoso ruft beim Kaninchen eine Zu- 
nahme des Hamoglobingeh. im peripher. Blut n. eine Diureseforderung heryor. Tonephin 
liebt beide Wrkgg. des Paraldehyds auf. Die Niercntatigkeit wird durch Paraldehyd 
u. Tonephin antagonist. beeinfluBt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 163. 534—40. 
21/12. 1931. Heidelberg, Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

H. P. Kuttner, Exsiccose neuroendokrinen Ursprungs und dereń Beeinflussung 
durch Tonephin. Die Exsiccose neuroendokrinen Ursprungs kann thorapout. durch die 
Hypophysenliinterlappenfraktion Tonephin auBerst giinstig beeinfluBt werden. (Dtsch. 
med. Wchsehr. 58. 407—08. 11/3. 1932. Uchtspringe-Altmark, Landesheilanstalt.) Fk.

Bruce Webster, J. J. Pfiffner und W. W. Swingle, Die Wirkung des Neben- 
nierenrindenhormons auf den Gassloffwechsel der Katze. Nach Entfernung beider Neben- 
nieren sank der Gasstoffwechsol bei Katzen bis zu 50%. Dio Zufiihrung des Neben- 
nieronrindenhormons brachte den Stoffwechsel in 24—48 Stdn. zur Norm zuriick. 
Diese Steigerung des Stoffwechsels tr i t t  auch dann ein, wenn der Katze die Schilddriiso 
entfernt worden war. — Der Stoffwechsel thyreoidectomierter Katzen m it erhaltenen 
Nebennieren wird durch das Hormon um 15—30% gestcigort. Bei n. Tiorcn hat das 
Hormon keinen EinfluB. (Amer. Journ. Physiol. 99. 710—19. 1/2. 1932. Columbia 
Univ., Coli. of Physiac. a. Surg.; Princeton Univ., Biol. Lab.) W a d e h n .

J. M. Robson, Die Reaktion von isolierten Muskelstreifen des Magens gegeniiber 
der wehenerregenden und der pressorisclien Fraktion des Hypophysenhinterlappeneztraktes. 
(Quarterly Journ. exp. Physiol. 21. 265—73. 20/11. 1931. Edinburgh, Univ., Inst. 
of Amin. Genetics.) W a d e h n .

Gertrud Koehler, Behandlung endokriner Feltsucht mit einer Kombination von 
Schilddriisensubslanz mit Kalium und Phosphorsdure (Lipoaktivator). Die kombinierte 
Behandlung m it Lipoaktivator u. Schilddrusonpraparat (ZipoJyam-HENNING) ist 
wesentlich wirkungsvoller ais die Behandlung m it einem der Wirkstoffe allein. (Med. 
Klinik 28. 335—36. 4/3. 1932. Berlin, Krankenhaus am Urban, I. Innere Abt.) W a d .

143*
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A. Schittenhelm und B. Eisler, Thyroxin-Prolanbeliandlung der Feltsuchl friih- 
zeitig amenorrhoisclier Frauen. Die Thyroxin-Prolanbehandlung hatte bei amenorrhoiseh- 
fettsiichtigen Frauen sowolil gegeniiber der Fettleibigkeit wie der Wiederkelir der Menses 
sehr guten Erfolg. (Klin. Wchschr. 11. 446—47. 12/3. 1932. Kiel, Med. Univ. 
Klin.) Wa d e h n .

Bela Klein, Uber die hohe Wirlcsamkeit 'peroral rerabreichlen Thyromnnatriums bei 
normalen und hypothyreotischen Individuen. Die haufig geringere Wirksanikeit peroral 
gegebenen Thyroxins gegeniiber parenteral gegebenem ist durch die schlechtere Re- 
sorption bedingt. Trinktabletten SciIEEING, die das Dinatriumsalz des Thyroxins ent- 
lialten, sind prakt. ebenso wirksam wie Thyroxin bei parenteraler Applikation. (Ztsehr. 
klin. Med. 119. 477—91. 22/1. 1932. Breslau, Stadt. WENZEL-HAUCKE-Krankenli., 
Innere Abt.) W ad eh n .

C. W. Lueders und M. E. Watson, Die Wirkung der Insulintlierapie auf die 
Pankrmsenzyme, bei Unlerernahrung. Zunahme der auBeren Pankreassekretion (Lipase, 
Trypsin) u. der GW/ewsekretion wird ais Ursache des Erfolgs von Insulin bei Magerkeit 
angesehen. (Ann. Internal Medicine 49. 330—42. Febr. 1932. Philadelphia, Pennsyl- 
vania Hosp.) Oppe n h e im e r .

Otto Panek, Zur Therapie der Erosio portionis uteri mil dem Pankreasenzym- 
prdparat Wundstreupulier „Dr. JRóhm". Ausgezeichnete Erfolge m it dem Pankreas- 
enzympraparat „Dr. Rohm“ bei Uteruserosionen. (Med. Klin. 28. 336—37. 4/3. 1932.

Albrecht Bethe, Vernachlassigte Hormone. Eine klare Definition fur hormonale 
Substanzen ist bisher nicht aufgestellt wordcn. Die Gleichsetzung von „Hormon" 
mit „Prod. der inneren Sekretion" ist irrtiimlieh. Ais Hormone sind zu definieren: 
solche im Stoffwechsel eines Organismus gebildete Substanzen, welche fiir den Bestand 
des Individuums oder der A rt wichtige Reizwrkgg. im  jiroduzierenden Organismus selbsl 
oder an anderen Lebewesen heryorzurufen imstande sind. Zu unterscheiden sind dann 
weiter 2 Hauptklasscn: Die Endohormone, die im produzierenden Organismus selbst 
zur Wirksamkeit gelangen u. Eklohormone, die nach auBen abgegeben auf andere Lebe- 
wesen einen fiir den Produzenten oder die Art niitzliehen EinfluB ausiiben. Bisher sind 
die den Ektohormonen zuzurechnenden Stoffe meist nicht ais Hormon bezeiclinet 
worden. Unter den Ektohormonen sind weiter zu unterscheiden Stoffe, die auf Indi- 
yiducn der gleichen Art wirken (Homoiohormonc) u. solche Stoffe, dereń Wrkg. sich 
auf Indm duen einer anderen Art erstreckt (Alhioliormone). Unter die Reizmittel, die 
zu den Ektohormonen zu rechnen sind, zalilt Vf. besonders die zahlreichen Duftstoffe, 
dic im Leben des Tieres eine vielgestaltige Rolle spielen; z. B. gehóren zu den Homoio- 
hormonen jene Substanzen, die den Brunstgerueh oder den Nestgeruch heryorrufen, 
zu den Alloiohormonen jene Substanzen, die giftigen Pflanzen einen abschreckenden 
Geruch verleihen. (Naturwiss. 20. 177—81. 11/3. 1932. Frankfurt a. M.) W a d e h n .

H. Kraut, E. K. Frey, E. Bauer und F. Schultz, Zur Kenntnis des KaUikreins. 
VII. Mitt. (VI. ygl. C. 1930. II. 3799.) Die Reinigung des KaUikreins ist auf verschiedene 
Weise auf einen Iieinheitsgrad yon 0,1 mg Trockensubstanz auf 1 Kallikreineinheit 
(K. E.) gebracht worden. Die Methoden gehen von einem Praparat aus, das durch 
die bereits friiher yerwandte Uranylacetatfiillung m it folgender Benzocsaureadsorption 
gcwonnen worden ist. Bei der Uranylacetatfallung laBt sieh 1/4 des Urans einsparen, 
wenn der Harn yor der Fallung m it 10% an A. versetzt ist. Zur Elution wird 1 g Di- 
ammonphosphat in 10%ig. Lsg. auf 1 g Uranylacetat yerwandt; nach einigen Stunden 
Riihren wird filtriert, das uberschiissige Phosphat m it Magnesiamixtur entfernt u. 
dann 36—48 Stdn. dialysicrt. Reinheitsgrad 2 mg pro 1 K. E. 3 1 dialysierte Elution 
(3000 K. E.) werden unter starkem Riihren m it 30 g Benzoesaure in 100 cem A. yersetzt, 
nach %  Stde. wird zentrifugiert, der Nd. in 500 ccm A. aufgeschlammt, die Suspension 
in 11 A. gegossen, zentrifugiert u. der Nd. m it A. +  A. gewaselien. Es bleibt ein dunkel- 
braunes Pulyer, das 60—70% des angewandten KaUikreins enthśilt. Reinheitsgrad bis
0,3 mg pro 1 K. E. Ais weitere Reinigungsmafinahme werden Adsorptionen an Kohle, 
Bleiphosphat u. Aluminiumhydroxyd beschrieben, die zu Praparaten m it 0,1 mg/ 1 K.E. 
fiihren konnen. Die Kohle kann nur zur Voradsorption benutzt werden, da das an Kohle 
adsorbierte Kallikrein nicht mehr zu eluicren ist. Die Bedingungen wechseln m it der 
A rt der yerwendeten Kohle. Yorteilliaft ist die Zugabe von 50% des Vol. an A. zur 
Kallikreinlsg., der dann die Kohle in yiel W. verteilt zugesetzt wird. — Die Bleiphosphat- 
fallung erfolgt z. B. derart, daB zu 14000 K. E. mit 0,6 mg/K. E. in  2000 ccm Lsg. 
erst 8,8 g Diammonphosphat u. danach tropfenweise 38 g Bleiacetat in 200 ceni hinzu-

Wien, I. Uniy.-Frauen-Klin.) Wa d e h n .
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gesetzt werden. Die Elution erfolgt m it Na-Bicarbonatlsg. Auffallend ist, daB bei der 
Elution nicht selten Ausbeuten iiber 100 bis zu 195% crhalten wurden; dies zeigt, daB 
Kallikrein vorher in unwirksamer Form vorhandcn war. Diese A ktm erung diirfte mit 
dem im Serum nachgewiesenen Inaktivator des KaUikreins nichts zu tun  haben. — 
Die Adsorption m it Aluminiumhydroxyd geschieht am besten in bicarbonathaltiger Lsg. 
m it PolyaIuminiumhydroxyd A  oder m it gealtertem Aluminiumhydrosyd Cy. Es werden 
so Begleitstoffe des Hormons entfernt, zugleich steigt die Zahl der Kallikreineinheiten 
in der zuruckbleibenden Lsg. Es erfolgt also durch Entfernung eines Hemmungskorpers 
eine Aktivitatssteigerung iihnlich wie bei der Bleiacetatadsorption. — Das Ziel der 
Isolierung des Kallikreins ist noch weit entfernt. Es lassen sich aber aus den Eigg. 
der unter sich verschiedenen Priiparate m it hohem Wirkungsgrad wenigstens negatire 
Aussagen ermoglichen. Nach der Benzoesaureadsorption waren in einem Kallikrein- 
praparat, das 11400 Einheiten enthielt, nur Spuren von Adenin u. kein Guanin nach- 
zuweisen. Durch Elution aus Bleiphosphat erhaltene stark wirksamc Priiparate geben 
auch nach der Hydrolyse keine FlCHLING-Rcduktion. — Dic phosplioriirmsten Priiparate 
enthielten nur noch 0,53%o P, das ist 0,06 y  auf 1 K. E. oder 0,6 y  Nucleinsaure auf
1 K. E. Von den bekannten Nucleinsa-uren ist das 10000-fache dieser Menge notwendig, 
um die entsprechende Wrkg. auf den Kreislauf des Hundes auszuiiben. Es ist kein 
Anhalt dafur gegeben, daB das Kallikrein zur Nucleinsauregruppe gehort. — Steta 
positiv ist die PAULYsche Diazork. auf Imidazole; es besteht aber keine Parallelitat 
zwischen Kallikreingeh. u. Starkę der Rk. Es wurden sehr akt. Priiparate erhalten, 
in denen M illo n -  oder die Ninhydrin- oder Biuretrkk. ganz negativ waren. — Es ist 
noch nicht moglich, das Kallikrein in  eine bekannte Klasse von organ. Verbb. ein- 
zureihen. (Ztschr. physiol. Chem. 205. 99—114. 19/2. 1932. Dortmund-Miinster, Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Arbeitsphysiol.; Dusseldorf, Med. Akad., Chirurg. Klin.) W adehn .

A.-C. Marie, Citronensaure und Cholesteringehalt des Blutes. Eine einzige Dose 
Citronensiiure senkt den Cholesteringeh. des Blutes (Kaninehen). (Compt. rend. Soc. 
Biol. 109- 13—14. 1932. Paris, Inst. de Pasteur.) Oppe n h e im e r .

Hermann Zondek und Artur Bier, Brom. im  Blute bei manisch-depresHvem 
Irresein. Bei manisch-depressiyem Irresein lag der Bromspiegel des Blutes 40—60% 
unterkalb der Norm von ca. 1 mg-%. Der Liquor cerebrospinalis war im Gegensatz 
zu dem des Gesunden ról lig frei von Br. (Biochem. Ztschr. 241. 491—92. 30/10. 1931. 
Berlin, I. innere Abt. d. Stadt. Krankenhauses am Urban.) KoBEL.

I.-I. Nitzescu und N. Munteanu, Wirkung des Ephedrins auf die Milchsaure des 
Blutes. Injiziert man einem Hund Ephedrin Merck, so tr i t t  wie bei der Injcktion von 
Adrenalin Vermehrung des Milchsauregeh. ebenso wie erhohter Zuekergeh. auf, nur 
sind die injizierten Dosen Ephedrin 100-mal groBcr; beim Kaninehen ist die Wrkg. 
weniger ausgepriigt, die Schwankungen des Zuekergeh. bewegen sich hśiufig innerhalb 
der Norm. Der erhóhte Milchsauregeh. entsteht durch vermehrte Bldg. der Milchsaure 
im Muskel, wie vergleichcndo Bestst. von arteriellem u. venosem Blut an Hunden 
zeigen. — Die Wrkgg. des Ephetonins sind ahnlieh, aber imsicher u. weniger aus- 
gesprochen. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 1173—75. 1931. Cluj, Inst. de physiol. de la 
Faeulte de Med.) Ch. Schm idt.

Leon Binet und Rene Fabre, Chinin und Milzblut. (Vgl. C. 1930. I. 2267.) 
Hunden, die vor 2 Tagen 0,8 g Chininehlorhydrat erhalten hatten wurde Blut aus der 
Milz u. aus der Carotis entnommen u. der Geh. an Chinin spektrophotograph. nach der 
von Ogier  modifizierten Methode von Sta ss-Otto bestimmt. Man findet im Milz
blut die doppelte Menge wie im arteriellen Blut, entsprechend der Menge roter Blut- 
koi'perchen, die das Chinin enthalten. Das Blutplasma war chininfrei. (Compt. rend. 
Soe. Biol. 106. 1116— 18. 1931.) Ch. Schm idt.

Leon Binet, E. Aubel und M. Marquis, Einflup der Lunge auf im  Blut enthaltene 
fluchtigeFettsauren. Bei Perfusion der isolierten Lunge m it Citratblut nimmt die Menge 
zugesetzter Atmisensdure, Essigsdure, Propionsdure oder Butlersdure ab. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 109.2—4.1932. Paris, Fac. dc med. Labor. de physiol.) Oppe n h eim er .

Kurt Walther Schultze, Die Bedeutung der Schwermetalle fiir die Aniimiebehand- 
lung. Wiihrend Fe die Hamoglobin- u. die Erythrocytenbldg. in gleicher Weise be- 
einfluBt, iiben die dem Fe nahestehenden Elemente Co, Ni u. Cu bei jungen Ratten 
einen fermentativen Reiz auf die Erythrocytopoese aus, ohne gleichzeitig bei fehlendem 
Fe die Hiimoglobinsynthese beeinflussen zu konnen. Der katalyt. Effekt der ver- 
sehiedenen Metalle beruht darauf, daB sie einen formativen Reiz auf das rote Knochen- 
mark ausiłben. Die Wrkg. der Lebertherapie bei der Anamiebehandlung ist wahr-
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scheinlich zum grófiten Teil eine Cu-Wrkg. (Klin. Wchsclir. 11. 497—99. 19/3. 1932. 
Kónigsberg i. Pr., Univ.-Kinderklinik.) F r a n k .

Isidor Greenwald, Das Verhdltnis der Konzenlration des Calciums zu der des Eiweif! 
und des anorganischen Phosphors im Serum. Diskussion verschiedener Gleielmngen fiir 
die im Titel genannten Beziehungen an Hand von Analysenangaben der Literatur. 
(Journ. biol. Chemistry 93. 551—61. Okt. 1931. New York, Univ. u. Bellovue Hospital 
Mcd. College, Dep. of Chem.) PANTKE.

Pius Miłller, Spektrochemische Analyse der Serumfarbsloffe. Vf. untersuehte 
mensoliliche Blutseren, dereń Farbę durch die 3 Farbtrager: das Hdmoglóbin, die Gruppe 
der Lipochrome u. das Bilirubin verursaclit wird u. zwischen hellem Gelbgriin u. tiefem 
Goldgelb wechselt. Das Absorptionsbild der hiimolysefreien Seren m it n. Bilirubingeh., 
doch Yerschicdenen Farbnuancen, ist im wesentlichen gleich: Eine totale Estinktion 
im Blau u. Violett bei 500—510 m /i in dickeron Schichten, die in dunneren Schichten 
zu drci einzelnen Banden aufgelóst wird. Die im iiuBerstcn Violett liegende Bandę 
schwankt bei Yerschiedenen Seren in Abhangigkeit m it der Gelbfarbung der Seren 
u. konnte ais das Spektrum des H a m o g l o b i n s  resp. O x y h a m o g l o b i n s  
nachgewiesen werden. — Allo Normalseren zcigten trotz sorgfaltigstor Blutentnahme 
die violette Hamóglobinbande. — Die drei Absorptionsbanden bei 490, 460 u. 425 m /<, 
die den L i p o c h r o m e n  angehóren, sind etwas verschoben nach Extraktion der 
Lipochrome m it Petrolather u. CS2. Im Petrolather: 474, 446 u. 420 m / i ; im CS2: 
602, 472 u. 435 m fi. Vergleichsaufnahmen von bekannten Lipochromen des Eigelbs 
u. der Karotten ergaben vollige Obereinstimmung bei den Lipochromen des Eigelbs 
u. denen des Serums, aber Abweichung gegenuber denen der Karotten. — Der 3. Blut- 
farbstoff: Das B i l i r u b i n  hat nach HEILINGER, M u l le r  u . E n g e l  eine breite 
Absorptionsbande m it dem Maximum 450 m/( , welche die drei Absorptions- 
streifen der Lipochromo iiberdeckt. — Seren von Kranken m it Stauungsikterus, 
hiimolyt. Ikterus u. pernizioser Anamie zeigen die Bilirubinbande u. den Violett- 
streifen des Hamoglobins. — Bei einer Kranken m it BlERMERscher Anamie 
wurde ausnalnnsweise bei 406 m /t eine Bando gefunden, die auf Porphyrin zuriick- 
zufiihren ist. Vf. glaubt, daB die gelbe Farbę des Serums durch Hamoglobingeh. ver- 
ursacht wird, was durch colorimetr. Vergleichsunterss. gestiitzt wurde. (Klin. Wchsclir.
11. 189—92. 30/1. 1932. Heidelberg, Medizin. Klinik.) We in d l in G.

A. Roche, Uber die phijsikalisch-chemischen Eigerischajlen der durch Essigsaure 
faUbaren Fraktion der Globulinę des Serums und des Plasmas. Entgegen yerschiedenen 
Literaturangaben kann Vf. in den Globulinen des Serums u. Plasmas Mucoproteid 
naehweisen. Ais isoelektrischcn Punkt nach der Fallung m it Essigsaure findet sie fiir 
Globulinę 5,8—6,0. Bei der Zugabe von Essigsaure zu verd. Serum t r i t t  ein Nd. auf, 
der fiir den von SORENSEN im Serum angenommenen kolloidalen Komplex spricht. 
(Buli. Soc. Chim. biol. 13. 962—70. Sept./Okt. 1931. Strafiburg, Fąc. de 
Med.) Ch. Sch m idt.

Ó. Fischer, Zur Frage der chemischen Natur der Wassermannantigene. Vf. konnte 
zeigen, daB das sog. Wassennannantigen m it den bekannten Lipoiden nicht ident. ist. 
(Klin. Wchschr. 11. 512. 19/3. 1932. Breslau, Univ.) Fr a n k .

Shusuke Horiguchi, Studien uber die Ausscheidung von Neutralschwefel und Oxy- 
proteinsaure im  TJrin unter yerschiedenen Bedingungen. (Vgl. C, 1932. I. 1933.) Bei 
gesunden Menschen zeigen die Mengen des im Urin ausgeschiedenen Neutral-S (I) u. 
Oxyproteinsaure-S (II) bei gleicher Ernahrung nur geringe individuelle Unterschiede. 
Sowohl die absol. Mengen von I  u. I I  ais auch das Verhaltnis I I : I  sind wesentlich 
groBer nach Einnahme von Tyreodin. Eine Erhohung von I u. I I  findet auBerdem 
s ta tt bei eiweiBreicher Ernahrung oder bei intensiver Muskelarbeit. (Journ. Bio- 
chemistry 14. 265—78. Nov. 1931. Tolcyo Imp. Univ., Biochem. Inst.) K o bel .

Kishun Ro, Uber den AUantoingehalt des Harns von Neugeborenen wid Schicangeren 
und des Amnionswassers. In  den angefiihrten Fil. konnte kein AUanłoin nachgewiesen 
werden. (Journ. Biochemistry 14. 413—17. Jan. 1932. Fukuoka, Kaiserl. Kyushu- 
Univ.) H e s s e .

A. P. Thomson, R. J. Gittins und Garfield Thomas, Synthalin bei der Be
handlung von Diabeles. Auch bei Behandlung m it ausreichend groBen Synthalin-T)osen 
iiber langere Zeit wurden tox. Erscheinungen nur in ganz wenigen Fiillen be- 
obachtet. Der Blutzucker fiel nach Synthalin bei leichtem u. miiBig starkem Diabetes 
ab. Synłhalin-B  hatte gegenuber Synthalin keine Vorziige. (Brit. mcd. Journ. 1932.
I. 322—25. 20/2. 1932. Birmingham, General Hosp., Diabetic Clin.) Wa d e h n .
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Israel Holmgren, Animalische oder legetabilische Nahrung 1 Iii eingehendcn 
Ausfiihrungen wird aufgczeigt, daB vegetar. Ernahrung bei den meisten inncren Krank- 
heiten von Nutzen u. bei einer grofien Anzalil davon kontraindiziert ist, ferner daB 
starkes Eleisehessen m it Sicherkeit ais schadlich bezeichnet werden muB u. m it der Ent- 
stehung von Arterio- u. Kardiosklerose in Zusammenbang steht. (Ztsehr. Ernahrung
2. G5—79. Marz 1932. Stockholm, Karolin. Inst.) Schw aibold .

Katharine H. Coward, Vilaminprdparate. Auf dom Gebiete der konz. Yitamin- 
zubereitungen sind neben guten aueh vollig wertlose Pr&parate in den Handel gekommen.
— Die Frage der tjberdosierung u. einige Neucrungen bzgl. Verarbeitung u. Anwendung 
werden gestreift. (Pharmae. Journ. and Pharmaeist 127. 360—61. 31/10. 1931.) H e r t .

Muhiddin Ali, Der Vitamingehalt getrockncter Feigen und Datteln. Unterss. auf 
Vitamin A an R atten (Heil- u. Schutzverss.), auf Vitamine Bx u. B2 an Ratton u. Tauben 
(Schutzverss.), auf Vitamin O an Meersehweinehen (Schutzverss.), auf Vitamin D an 
R atten (Schutzverss.). Es wurden importierte, in  iiblicher Weise getrooknete Fruchte 
untersucht. Eine einseitige Ernahrung nur m it diesen Friichten ist mit sofortiger 
Gewichtsabnahme vorbunden, u. kann nicht lango fortgesetzt werden. Getrocknete 
Datteln entbalten nur wenig Vitamin B, kein A, C u. D. Getrocknete Feigen sind vor- 
baltnismaBig reich an Vitamin A, enthalten Vitamin B in maBigen Mengen, auBerst 
wenig C u. vielleicht Spuren von Vitamin D. (Arch. Hygiene 107. 219—33. Dez./Jan. 
1932. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) SCHWAIBOLD.

R. G. Turner und E. R. Loew, Uber die Wirkung von Vitaminentzug beim Affen  
(Macacus Ithesus). Entzug von Vitam inA yerursachte bei 1—4-jahrigen Affen kcinc 
besondere Anfalligkeit gegen Infektionen der oberen Atmungswege. XerophthaImie 
ist nur schwer herrorzurufen, u. eigentliche Veranderungen der Gewebe des oberen 
Verdauungstraktes wurden nieht beobachtet. Infektionen der Atmungswege scheinen 
meist durch Veranderungen in dereń Zellstruktur verursacht zu sein. (Journ. N utrit. 5. 
29—34. Jan. 1932. Detroit, College Med. u. Surgery.) Schw aibold .

A. Ranson, Experimentelle Uniersuchungen iiber den Einflup der parathyreoidealen 
Jieiztherapie in  Verbindung mit Vitamin D auf die Entwicklung des Skeletls und auf das 
Wachslum des Organismus. Versuchsanordnung: 4 Gruppen von Kaninchen erhielten 
in je einer Gruppe: 1. gewóhnliches Futter, 2. ebenso u. eine Zulage von 4 g Tricalciuni- 
phosphat innerhalb derVers.-Zeit (50 Tage), 3. wie 2. u. eine Zulage von 2 mg bestraliltem 
Ergosterin in der Vers.-Zeit, 4. wie 3. u. eine Zulage von 0,03 g Pulver von Rinder- 
parathyreoidea. Bestst. des Knochengewickts u. des Kalk- u. Phosphatgeh., Waclistums- 
geschwindigkeit u. bistolog. Unterss. der Wachstumsknorpel. Die gemeinsame Ver- 
abreichung von Parathyreoidea u. bestrahltem Ergosterin begiinstigte die Assimilation 
von Ca u. besehleunigte das Wachstum der Knochen u. des Gesamtorganismus, ohne daB 
anormalo Verkalkungen von Organen auftraten. Vf. fiihrt aus, daB die Verss. zeigen, 
daB die Ca-Assimilation in einem engen Zusammenhang mit dem Gesamtwachstum 
steht, u. letzteres daher durch dio kombinierte Vcrabreichung von bestrahltem Ergo
sterin u. Parathyreoidea entscheidend beeinfluBt werden kann. (Buli. Acad. Med. [3] 
107. 280—83. 23/2. 1932.) Schw aibold .

Midzuho Sumi, Uber den Ergosteringehalt verschiedener eflbarer Pilze. (Vgl. C. 1931. 
I. 1773.) Der Ergosteringeh. von Cortindlus shiitake ist fiir yerschiedene Teile des 
Pilzkórpers yersehieden u. steigt m it dem Wachstum des letzteren. Bei verschiedenen 
eBbaren Pilzen wurde der Ergosteringeh. zu 0,1—0,4°/o in der Trockensubstanz gefunden. 
(Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 17. Nr. 342—45. Buli. Inst. physical chem. 
Res. [Abstracts], Tokyo 11. 17. Jan. 1932.) .. Lin d e n b a u m .

J. B. Duguid, Margorie M. Duggan und J. Gough, Uber die Gifticirkung von 
bestrahltem Ergosterin. I I . In  Verss. an R atten wurde festgestellt, daB bestrahltes Ergo
sterin in hóheren Dosen (10 mg taglich =  5000—10 000 Vitamin-D-Einheiten) bei Tieren 
mit vitaminfreier Futterung u. hoher Ca-Zufuhr giftiger wirkt ais bei n. Futterung, 
Letzteres ist ais der wesentlichere Faktor anzusehen. Die Giftwrkg. wurde an den Ver- 
kalkungen der Arterien u. Nieren festgestellt. Bei letzteren sind zwei Arten von Ver- 
kalkung zu unterscheiden, von denen nur eine (Verkalkung der kleinen Nierenarterien) 
fiir die Wrkg. des bestrahlten Ergosterins charakterist. ist. (Journ. Pathol. Bacteriol. 35. 
209—18. Marz 1932.) Schwaibold*

E. Remy, Uber die Bestdndigkeit des Antiskorbutins (Vitam inC) und seine Be- 
ziehun-gen zum nalurlichen Kupfergehalt in Konserven. Alle untersuchten, aus einer 
Fabrik bezogenen Konserven (jungę Bohnen, Erbsen, Spinat [gehacktj, Spinat [in 
Blattern], Aprikosen, Erdbeeren) enthielten nach den Verss. an Meersehweinehen den
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antiskorbut. Faktor (Vitamin C). Reich daran war Spinat, bei den ubrigen muBtc 
Herabsetzung des urspriinglichen Vitamingoh. festgestellt werden, die jcdoch nicht 
quantitativ angegeben werden kann in Ermangelung der frischen Prodd. Aprikoscn 
hatten einen kaum nennenswerten Geh. Die Bestandigkeit des Faktors ist abhangig 
von Art u. Temp. der Konservierung, Luftzutritt u. ein ph  =  <7 ,00  ist zu vormeiden. 
Die Best. des Reduktionswertes der Konserven gegenuber 2,6-Dichlorphenolindophenol- 
Isg. (nach TlLLMANNS) ergab Werte, die mit den Ergebnissen der biolog. Verss. einiger- 
maBen parallel gingen. Mit Hilfe der BEZSSONOFFschen Rk. konnte nur bei Kon- 
serven m it hóherem Vitamingeli. eine positive Violettfiirbung festgestellt werden (auch 
Stórungen durch Eigenfarbungcn der Extrakte). Vitamin-C-Gch. u. Gewichtszu- bzw. 
-abnahme gingen nicht parallel. Eingehende chem. Unterss. der Konserven. Danach 
scheint der Geh. derselben an Kupfer umgekehrt proportional demjenigen an Vitamin C 
zu sein. (Arch. Hygiene 107. 139—54. Dez./Jan. 1932.) Sc h w a ib o l d .

Adelaide Spohn und Amy Hunter, Das anliskorbutische Vita?nin in im Hausluill 
konsermerten Karotten. Rohe K arotten wurden in Verss. an Meerschweinchen ver- 
glichen m it solchen, dio konserviert worden waren, indem die Karotten unter Zusatz 
von wenig Weinessig fur 90 Blin. im sd. Wasserbad oder indom sie im Dampfdruck- 
topf fiir 40 Min. bei 10 Pfund Druck m it oder ohne Weinessigzusatz erliitzt wurden. 
15— 20 g rohe Karotten taglich schiitzten die Tiere vor Skorbut, 50 g der behandelten 
Karotten schiitzten nicht. Der Vitamin C-Geh. war also durch jede der angegebenen 
Arten der Konservierung prakt. zerstort worden. (Journ. agricult. Res. 43. 1101—08. 
15/12. 1931. Cornell Univ., New York State Coli. Home Econom.) SCHWAIBOLD.

Adelaide Spohn, Das anliskorbutische Yitamin im  Saft von im Hauslw.lt konser- 
'cicrten Tomaten. (Vgl. yorst. Ref.) Die Versuchstiere (Meerschweinchen) wurden durch 
Zulage von 3,5 ccm Saft von rohen Tornaten zu C-freiem F uttcr vor Skorbut geschiitzt.
4 ccm Saft yon Tomaten, dio 20 Min. in einem Glas im sd. Wasserbad erliitzt worden 
waren (Temp. in der Mitte des Glases 95°), schiitzten dio Tiere nicht. Der Vitamin C- 
Geh. wurde demnaeh durch dic angegebene Behandlung weitgehend zerstdrt. (Journ. 
agricult. Res. 43. 1109—13. 15/12. 1931.) Schw aibold .

H. Wendt, Die Zusammensetzung des Dunndarminhalles normaler Hunde nach
Fetlmaldzeit. (Biochem. Ztschr. 245. 80—84. 12/2. 1932. Breslau, Univ., Medizin. 
Klinik.) S imon.

W. Rieder und H. Never, Der Kalksloffwechsel des isólierten iiberlebenden Knochens 
bei vcnoser Durchblutung. (Klin. Wchschr. 11. 501—02. 19/3. 1932. Hamburg, 
Univ.) Fr a n k .

Otto Rosenthal, Versuclie iiber die Aktirierung der anaeroben Gdrung von Leber- 
gewebe durch Brenztraubensaure, Acetaldeliyd und Methylenblau. (Untersucliungen iiber 
Milchsauregarwig von Warmbliitergcwebcn. V.) (IV. vgl. C. 1931. I I . 74.) Die A kti
rierung der anaeroben Garung von Lebergewebe durch Brenztraubensdurezusatz nach 
Me n d e l , Baucii u. Strelitz (C. 1931. I. 1476) wird m it der Extragiirung nach 
nachtraglichem Ersticken des Gcwebes verglichen. Es żeigt sich, daB das Zustande- 
kommen des Brenztraubensaurceffektes u. der Extragarung offenbar yom Vorhanden- 
sein eines gleichen Faktors im Lebergewebe abhśingt, so daB der vermutete Giirungs- 
aktivator u. die Kotosaure nicht ident. sein konnen. Der mógliche Zusammenhang 
beider Aktivierungsvorgange wird erortert. Ferner wird gezeigt, daB auch durch 
Acetaldehyd- u. Metliylenblauzuga.be eine Garungsaktivierung von ahnlichem AusmaB 
wie durch Brenztraubensiiurezusatz zu erzielen ist. Die Unterseliicde in der Akti- 
vierung durch die drei Substanzen werden besprochen. (Biochem. Ztschr. 244. 133—56. 
12/1. 1932. Berlin, Charite, Chem. Lab. d. Univ.-Inst. f. Krebsforschung.) KOBEL.

I. Daniel und M. Popesco-Buzeu, Uber die hypoglykdmische Wirlcung des Schicefels.
Schicefelhaltige Mineralwasser, (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 106—07. 1931. Hydro- 
therap. Station in Olanesti Rum.) Op pe n h e im e r .

H. Weese, Selradin, ein neues, sprilzbares Calciumpraparat. Pharmakolog. Prufung 
Yoń Selvadin (I. G. Fa r b e n ), einer neutralen Lsg. des Ca-Brenzcatechindisulfosauren 
Ca-Na. Es konnte im Tiervers. ohne lokale Reizerscheinungen injiziert werden, erwies 
sich ais auBerordentlich ungiftig, die spezif. Wrkg. setzte augenblicklich ein. Unter 
dem EinfluB von Selvadin reichert der Organismus Ca an. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 
408—09. 11/3. 1932. Elberfeld.) Fr a n k .

R. Seyderhelm, Klinische Beobachtungen uber das Selradin ein injizierbares Galcium- 
•praparat. Klin. Bericht. Selvadin, intravenos bzw. intramuskular zugefiihrt, wird ais 
wirksames Ca-Priiparat, das keine unerwunschten Nebenwrkgg. zeigt, empfohlen.
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(Dtsch. med. Wchsclir. 58. 409—11. 11/3. 1932. Frankfurt a. M., Hospit. z. Heiligen 
Geist.) Fr a n k .

P. Gerard und R. Cordier, Ober den Mechanismus der Enlslehung der Uran- 
nephrlłis bei der Krote. (Compt. rond. Soc. Biol. 109. 59—60. 1932. Briissel, Med. 
Fak. histol. Lab.) Oppe n h e im e r .

Argyl J. Beams, Die Wirlcung der Nitrite auf Schmerzcn und die Motilitat des 
Magendarmkanals. I. Klinisclie Untersuchung. Amylnilrit, Nitroglycerin, N aN 02 
beseitigen auch Spasmen des Darmkanals. (Ann. Internal Mcdicinc 49. 270—75. 
Febr. 1932. Cleveland, Western Res. Univ. Dep. of Med., Lakesidc Hosp.) Op p e n ii.

Argyl J. Beams und O. W. Barlow, Die Wirkung der Nitrite auf die Motilitat 
des Magen-Darmkanals. II. Ezperimentelle Studie. (Vgl. vorst. Ref.) Der Wirkungs- 
mechanismus liefi sich m it Sicherheit nieht erkennon. Jedenfalls zeigte sich in den 
Róntgenbildern, daB die Nitrile EinfluB auf Tonus u. rhythm. Bowegungcn des Darms 
liaben, der sek. (iiber Gefafiwrkg.) oder prim. (Muskelwrkg.) bedingt sein kann. Amyl- 
acetat, NaCl haben die bei N itritzufuhr beobaehtete Wrkg. nieht. (Ann. Internal 
Mcdiciue 49. 276—81. Febr. 1932.) O ppenheim er.

D. Simici, M. Popescu und A. Craifaleanu, Vergleich der Wirkung von peroral 
oder intrarenos zugefiihrter Olucose des Handels auf den Glykogengelialt der Leber, des 
Herzens und der Muskeln. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 112— 15. 1931. Bukarest, Med. 
Fak. biochem. Lab.) OPPENHEIMER.

H. P. Gilding, H. Gordon Reeves und E. T. Renbom, Die Wirkung von Dioxy- 
aceton auf den glatten Muskel und den Herzmuskd des Saugers. Der Zusatz yon 0,01% Di- 
oąyacdon zur RlNGER-Lsg. fiihrt beim Herzmuskel, beim Darm u. Uterus (IĆaninchen 
u. Meerschweinchen) zu Vergiftungserscheinungen. Dioxyaceton durftc daher eine 
besondere Rollo im Kohlehydratstoffwechsel dieser Muskeln nieht- spielen. Wenn 
es aus Glucose gebildet werden sollte, so durftc dies nur in minimaler Quantitat ge- 
schehon u. diese sofort wegoxydiert werden. ( Quarterly Journ. exp. Physiol. 21. 
299—304. 20/11. 1931.) W a d e h n .

Luis Floriani, Pharmakodynamische Untersuchung des Berberinsulfats. Berberin- 
sulfat ist wenig giftig. Bei der Injektion in Hunde bewirkt es: Vermindcrung der 
Diurese, Steigerung des Blutzuckers, Verminderung der noutrophilen u. eosinophilen 
Leukocyten, Vermehrung des Lymphocyten u. Monocyten, geringe artericlle Hypo- 
tension, peripher. Vasokonstriktion u. Erhohung der Freąuenz u. der Intensitat der 
Atcmbewegungen. (Anales Farmacia Bioąuimiea 2. 205—14. 31/12. 1931.) WlLLST.

Luis Floriani, Pharmakodynamische Untersuchung des Aspidospermicinchlorhydrals. 
Aspidospermicinehlorhydrat bewirkt bei der Injektion: Diurese, leiohte Verminderung 
der roten Blutkorperchen, artericlle Hypotension, peripher. Vasokonstriktion, Ver- 
gróBerung dor Freąuenz u. Intensitat der Atcmbewegungen. Die todlieho Dosis (intra- 
venos) ist 0,0928 g pro kg (beim Kaninehen). — Die Rk. von BRANDES gibt bei Aspido- 
spermiein eine gelbe Farbung. — Gibt man zu 2 ccm einer l% ig. Lsg. von Aspido
spermicinchlorhydrat 1 Tropfen wss. H J  u. 5 ccm Chlf., sckiittelt u. fiigt 7 ccm dest. W. 
zu u. sehuttelt noehmals, so setzt sich beim Stehen die Clilf.-Sehicht gelb ab, wahrend 
die farblose wss. Schicht griin fluoresciert. (Anales Farmacia Bioąuimiea 2. 215—19. 
31/12. 1931.) WlLLSTAEDT.

Erwin Stransky, Zur Frage des Coffeinismus. tlbersieht iiber schadigende Wrkgg. 
Wrkgg. des Kaffeegenusses. Es erschcint nieht unberechtigt, von Coffeinismus u. von 
Coffeinsiichtigkcit, dio allerdings selten in extremcr Form von Siichtigkeit auftrcten, 
zu sprechen. (Wien. med. Wchschr. 82. 395—98. 19/3. 1932. Wien.) F ra n k .

Ludwig Riess, Ober ein neues regdabilisches Sedalivum (Passiflorin). Klin. Bericht. 
(Wien. med. Wchschr. 82. 288—90. 27/2. 1932. Wien, Arbeiter-Krankenvcrsicherungs- 
anstalt.) F ra n k .

R. Gerschman und A. D. Marenzi, Wirkung der Andsthetica auf den Kalium- 
(jdialt^ des Plastnas. Vorl. Mitt. Vff. stellen fest, daB bei der Narkose von Hunden 
der K-Geh. des Serums bzw. Plasmas eine Verminderung um 20—50% erfahrt. Eine 
niihere Unters. wird in Aussicht gestellt. (Anales Farmacia Bioąuimiea 2. 191. 31/12.
1931. Buenos-Aires, Mediz. Fak.) ' W il l s t a e d t .

W. Beck, Zusammenfassende Obersicht. Ober neuere Arzneimittel: Analgdica und 
Antirheumatica. (Therapie d. Gegenwart 73. 120—25. Marz 1932. Berlin.) F r a n k .

A. Burkardt, Zur neueren Rheumatlierapie: Kombinalionstherapie von Schwefel 
und Jod. (Mitach, med. Wchschr. 79. 417—20. 11/3. 1932. Berlin, Friedr. Wilhelms- 
Hospital.) F r a n k .
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Hans Lówenbach, Halogenessigsaure und Ehklrokardiogramm. Samtliche elektr. 
AuBerungen der Herztatigkcit sind von der Milchsilurcbldg. unabhangig. Es gelang 
dcshalb nicht, m it Hilfe einor chom. Methode zu einer Analyse der elektr. Erscheinungen 
am Herzen zu kommen. (Klin. Wclischr. 10. 2299—2301. 12/12. 1931. Frciburg i. B., 
Univ.) F r a n k .

Max Wintemitz, Der Einflu/3 der Digilalisdroge auf den Kammerkomplex des 
insuffizienten menschlichen Ilerzens. (Ztschr. klin. Med. 119. 632—55. 24. Febr. 1932. 
Prag, I. med. Klin., Dtsch. Univ.) Oppe n h e im e r .

Leo Kreis, Therapeulische Versuche mit dem Cholinprdparal Kathesin bei Hyper- 
lonie. Ais blutdrucksenkendes Mittcl bewahrto sich das Cholinpraparat Kathesin 
(IIe isl e r ). (Wien. med. Wchschr. 82. 288. 27/2. 1932. Graz, Krankenli. d. Barmherz. 
Briider.) _ F r a n k .

A. L. Schmid, Pituigan bei der Aborlusbthandlung. Pituigan bewahrto sich bei 
der konservativen Behandlung von Fehlgeburten, es ist dem engl. Pituitrin  in seiner 
Wrkg. gleichzusetzen. (Therapie d. Gegcnwart 73. 143—44. Marz 1932. Wien, Wilhel- 
minen-Śpital.) F r a n k .

William Goldring und Herbert Chasis, Thiocyauatbehandlung des Hochdrucks.
I. Beóbachtungen iiber toxische Wirkungen. Sowohl bei Na- wie K- Jihodanal sind 
haufig tox. Nebenwrkgg. aufgetreten, die zu Zweifeln an der ZweckmaBigkeit der Therapie 
berechtigen, da man empfindlicho u. unempfindliche Personen a priori nicht erkennen 
kann. (Ann. Internal Medicine 49. 321—29. Febr. 1932. New York, Univ. Dcp. of 
Med. Bellevue Hosp.) Oppe n h e im e r .

G. E. C. Burger und B. H. Stockmann, Uber Urobilinurie ais Folgę der Ein- 
atmung ton organischen Loswngsmitteln in geringer Konzentration. Die cliron. Inhalation 
von organ. Lósungsmm. in geringer Konz. kann einen deutlichen EinfluB auf die Funktion 
der Leber ausuben. Beobachtet wurde diese Erscheinung bei Lackspritzern. Vff. ver- 
wendeten zum Nachweis des Urobilins eine colorimetr. Modifikation der Methode von 
Sch lesing er . Hinweis auf die Notwendigkeit prophylakt. MaBnahmen, arztlicher 
Eintrittsunterss. u. Uberwachung von Lackspritzern. (Ztrbl. Gewerbehygiene Unfall- 
verhiit. 19. 29—32. Febr. 1932. Eindhoven, N. V. P h il ip s  Gloeilampenfabrieken.) Fk.

F. Kmietowicz, Pharmakodynamisclie Wirkung von durch den Magen-Darmkanal 
eingefuhrten Schwefelwasserstoff. H 2S wird vom Hundedarm gut resorbiert. Die Wrkgg. 
groBer Dosen sind analog den Wrkgg. bei der Inhalation. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 
126—28. 1931. Lemberg, Univ. pharmakol. Inst.) Oppe n h e im e r .

Giinther Gottwald, Ein Fali von Bariumvergiftung. Vergiftung durch Ba  bei 
einem 32 Jahre alten Schiffer, der mehrere Tage hintereinander in  Sacken yerpackten 
Baryt umgeladen hatte, wobei starkę Staubentw. stattfand. Das BaC03 war in Staub- 
form in den Magen gelangt, wo es in  BaCl2 umgewandelt wurde. Symptome: Starkes 
Erbrechen, Durchfall. Ausgang in Heilung; das gesundc Herz war nicht schadlich be- 
einfluBt worden. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 373—74. 4/3. 1932. Dresden-Blasewitz, 
Waldpark-Krankenanst.) F r a n k .

Ludwig Veilclienblau, Zur Behandlung der Silicose. Klin. Bericht. Bei leichteren 
F&llen von Staublungenerkrankungen bewahrto sich intravenose Zufuhr von Natrium  
kakodylicum, in  schweren Fallen erzielte Vf. gute Erfolge m it Injektionen von Inlrocid, 
einer J-Ce-Verb. (Miinch. med. Wchschr. 79. 269—70. 12/2. 1932. Arnstein, Ufr.) Fk.

Willy H. Crohn, Lebensrettende Wirkungen durch hohe Ooramindosen bei Ver- 
giftungen. Bericht iiber 4 schwere Vergiftungen durch Phanodorm, Luminal, Morphin 
u. Veronal, die nach intravenóser Zufuhr von Coramin schnell geheilt wurden. Coramin 
kann ferner zur Erweckung im Pernoctondauerschlaf verwendet werden. (Med. Klinik 
28. 118—19. 22/1. 1932. Berlin, R ud o lf  ViRCHOW-Krankenh.) F r a n k .

Raymond E. Gardner imd Roscoe R. Hyde, Formalinbehandlung eines trans- 
planlablen Battencarcinoms. Injektion von l°/0ig- Formalinlsg. in den Tumor kann 
transplantable Mausecarcinome zur Ruckbildung bringen, doch hinterbleibt keine 
lm m unitat gegen Reimplantation. (Amer. Journ. Hygiene 15. 509—12. Marz 1932. 
Baltimore, J ohns H o pk in s Univ.) K r e b s .

Ernst A. H. Friedheim, Der Einflu/3 von Pyocyanin auf die Atmung von normalen 
Geweben und Tumoren. Pyocyanin steigert den 0 2-Verbrauch von Bac. pyocyaneus 
bis auf das 24-fache. Auch die Atmung von tier. Geweben, besonders von Tumoren 
wird in  Ggw. von Glucose durch Pyocyanin gesteigert, wahrend gleichzeitig die Milch- 
saurebldg. herabgesetzt wird. (Naturwiss. 20. 171—72. 4/3. 1932. New York, R ocke- 
FELLER-Inst. f. med. Forsch.) K r e b s .
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Anton Kropatsch, Vorląufiger Bericht iiber Versuclie mit der Abjininmlbenbeliand- 
lung. Dio Zus. der Abjinin-salbe ist nicht bokannt. Vf. berichtet iiber dam it erzielto 
Erlolge bei Behandlung von Hauttuberkuloso u. Hautcarcinomen. (Wien. med. Wchschr. 
82. 222—24. 13/2. 1932. Wien, Lungenhcilstatte.) F r a n k .

Folraer Dam og Richard Ege, Vore yigtigste fndcmidlers naeringsindhold. Oversigt over 
fodermidlernes indhold af kaloriegivendo naeringsstoffer og vitaminer med forklarendo 
tekst. Soro: Syegard 1932. (18 S.) 0.60.

Handbuch der Emahrung und des StoEEweclisels der landwirtschaftlichen Nutztieie ais Grund- 
Jagen der Fiitterungslehre. Hrsg. von Ernst Mangold. Bd. 4. Berlin: J. Springer 
1932. 4°.

4. Energiehaushalt. Besondero Einfliissc auf Ern&hrg. u. Stoffwechsel. Bearb. 
von Paula Hertwig. (XVII, 930 S.) M. 94.—; Lw. M. 97.00.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Weimar und Keller, Seitzfilter fiir den Gebrauch in der Apotheke. Ver8chiedene 

Modelle u. ihre Anwendung ais Klarungs- u. Entkeimungsfilter werden beschrieben. 
(Pharmaz. Presse 37. Wiss.-Prakt.-Heft 10—11. Jan . 1932.) P. H. Schultz .

— , Korlc: Vom Wald zur Apotheke. Herkunft u. Verarbeitung des Flaachenkorks. 
(Chemist and Druggist 115. 18—21. 4/7. 1931.) P. H. Schultz.

Fred. W. Freise, Uber einige uńbekannte Medizinalpflanzen Brasiliens. Bc- 
schreibung der Pflanzen, Zus. der Pflanzenteilc u. der aus ihnen gewonnenen Prodd. 
(Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 72. 36—38. 22/1. 1932. Rio de Janeiro.) P. H. Schultz.

W. Peyer und H. Htinerbein, Uber Temoe Lawak. Pharmakognost. u. ehem. 
Unterss. von Rhizoma Cureumae Jayanicae des Holland. Arzneibuches werden bc- 
schrieben. Vcrgleiche ergeben, daB, entgegen anderen Literaturangaben, ais Stamm- 
pflanze nur Curcuma domestiea Val. in Frage kommt. Angaben iiber Indication u. 
Dosierung. (Apoth.-Ztg. 47. 112—15. 27/1. 1932. Halle.) P. H. Schultz.

H. W ill, Uber Drogenverfdlschungen. 1. Alte, unansehnliehe Pfeffcrminze, m it 
Menthollsg. aufgefrischt. 2. Baldrian-AhiaW, der beim Schnitt m it der Wind- u. 
Sichtmaschine abgeschleudert wird. 3. Semen Strophanti, zwei Arten yon haarigen 
Samen m it Filziiberzug, die von echter Ware durch die Rk. m it 80°/oig. H 2S 04 unter- 
schieden werden konnten. (Apoth.-Ztg. 46. 1422. 4/11. 1931. Berlin, Hageda 
A.-G.) H er te r .

W. Peyer und H . Hiinerbein, Uber Juniperus pkoenicea, eine Verfalschung von 
Juniperus sabina. Wahrend die Zweigspitzen von Juniperus Sabina mindestens 4%  
iith. Ol enthalten haben die yon Juniperus Phoenicea unter 0,5% u. sind therapeut. 
wertlos. Beschreibung der morpholog. u. anatom. Unterschiede. (Pharmaz. Ztg. 76. 
1284—85. 4/11.1931. Halle a. d. S.) H er te r .

Franz Berger, Verfalschungen von Lignum Juniperi. Ais Verfalschungcn von 
Wacholderholz wurden die Holzer der Eberesche Sorbus aucuparia u. der Fichte Picea 

excelsa aufgefunden. Die mkr. Unterscheidung wird beschrieben. (Pharmaz. Monats- 
hefte 12. 242—44. Noy. 1931. Wien.) H er ter .

Fredegar Gosch, Ein Beitrag zur Darstellung des Jcunsłlichen Kirschlorbeerwassers. 
Bei 25° sind im Kirschlorbeerwasser 25% der gesamten HON  frei. Das Gleichgewicht 
stellt sich schneller ein, wrenn man von Benzaldeliydcyanhydrin ausgeht ais bei Ver- 
wendung yon Benzaldehyd u. HCN. Deshalb u. wegen der Gefahrlichkeit des Arbeitens 
mit freier HCN ist die Darst. aus Benzaldeliydcyanhydrin yorzuziehen. Der im
D.A.B. VI yorgescliriebene Zusatz von A. kann fortfallen. (Pharmaz. Monatshefte 12. 
239—42. Nov. 1931. Graz, Uniy.) H e r t e r .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Geheimmittel. Panlocain(C. 1931.1. 1946). 
Rezeptformeln fur Urologie, Oto-, Rhino-, Laryngologie, Ophthalmologie usw. (Apoth. 
Ztg. 46. 1551. 2/12. 1931.) H arm s.

F. Zernik, Neue Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitaten im dritten Viertel- 
jahr 1931. Uraneuzen-Praparate (ygl. auch C. 1931. II. 1316): Uraneuxen-Hepar 
gegen Leberleiden: radioakt. Tabletten m it Atropin, Cholesterin, Extr. Valerianae, 
Extr. Lactuc. viros., Menthol), Uraneuxen-Antineuralgikum (schwach radioakt. Ta- 
bletten m it Extr. Valerianae, Aconitin, Trigemin), Uraneuxen-Sedativ (radioakt. 
Tabletten m it Lobelin, Scopolamin u. Bromural) u. Uraneuzen-Anłikałarrhalikum 
(radioakt. Tabletten m it Codeinphosphat, Extr. Ipecac., Anasthesin u. Menthol). — 
Medimenł „Linimentum medici" (Kr e w e l -Le u f f e n  A.-G., Eitorf, Sieg): 1,1 g „Jod-
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terpol" (durcli Einw. von J  auf Terpentinol, Rosmarinol u. Campher erhaltene ,,Vcrb.“ );
0.1 g Dijodpropylthiocarbamid; 0,1 g Veratrin. sulf., ad 100 g Liniment. ammoniat.-
chloroformiat. W irkt schmorzstillend durch Erzeugung ortlicher Hyperamie. — Scopo- 
Somnacelin (Dr . R. u . D r . O. W etl , Frankfurt a. M.): Ampullen m it 4 ccm Somnacetin 
solubtte (=  insgesamt 3%ig. Lsg. von diathylbarbitursaurem Na, Antipyrin u. Codein- 
phosphat) u. 1 mg Scopolamin. Intramuskular bei Erregungszustandcn, namentlich 
in der Irrenheilkunde. •—- Syntaverin (CnEM. F a b r . E. Me r c k , Darmstadt): neucr 
Namo fiir Eupaverin (C. 1930. II. 3812). — Eustaleina (Vertrieb: Engelapothekc, 
Lcipzig): Fl. 1 cnthalt Acid. sclerotinicum (Mutterkornpraparat), Hyoscin hydrobrom., 
Amygdalin u. Veratrin; Fl. 2 cnthalt Hyoscin. hydrobromic., Aqua Laurocerasi, Aconit 
u. organ, gcbundencs As. Bei Paralysis agitans u. postencephalit. Parkinsonismus. — 
Recresal-J od-Tabletten (Ch e m . W e r k e  VORM. H. U. E. Al b e r t , Biebricli) enthalten 
neben Recresal (NaH2P 0 4) noch je 0,2 g N aJ. — Kationorm (N o r d m a rk -W e r k e  
G-M.B. H.,Hamburg): NaCl-Ersatzpriiparat ausK, Ca u.Mg in isoionenMengen,vorzugs- 
wcise an Milch- u. Ćitroncnsaure gebundcn, daneben klcine Mengen von Carbonatcn 
u. Phosphaten. Kationorm-Ampullen zu 5 u. 10 ccm enthalten in je 10 ccm 15,6 mg K ; 
15,8 mg Ca u. 9,7 mg Mg ais Glycerophosphatc, Bromidc u. Chloride. — Curlasal 
(Cur ta  U. Co . G .M .B .H ., Berlin-Neukolln): NaCl-Ersatzpriiparat, hauptsachlich aus 
Natr. formicic., neben etwas M g-Citrat u. Ca-Formiat. H at die Salzkraft des NaCl 
u. i3t koch- u. backbestiindig. — Pro Hepar (Ifa h  G .M .B .H ., Hamburg): eiweiB- u. 
lipoidfreies Leberextrakt zur intramuskulśiren Injektion. 2 ccm entsprechen etwa 
350 g frischcr Lcber. — Propylen: hier irrtiimlich s ta tt Prosplen. (Siiddtsch. 
Apoth.-Ztg. 71. 696—98, 8/12. 1931.) H arm s .

G. Gatti und R. Cajola, Die liiechstoffe in der Schónheilshygiene. (Vgl. C. 1932.
1. 1013.) Hcrst. von Gesichtskosmetika, Vorschriften. (Riv. Ital. Essenzc Profumi 14.
18—21. 15/1. 1932.) E l l m e r .

Josef Augustin, Sckaumbader und andere aufSerliche Entfettungsmitiel. K ritik u.
Vorschriften. (Dtsch. Parfiimerieztg. 18. 24—26. 25/1. 1932.) E l l m e r .

H. Schwarz, Der AchselschweifS. Vorseliriften zur Beseitigung. (Dtsch. Par-
fiimerieztg. 17. 457—58. 25/10. 1931.) E l l m e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Reinigung ton llorrnonexlraklen. Bei dem 
Verf. des H auptpat. kann man den CH3OH ganz oder teilweise durch andere m it W. 
mischbare organ. Fil. ersetzen, in denen die Hormone 1. sind, wie A., Aceton, Dioxan. 
S ta tt des PAe. kann man auch Bzn., Cyclohexan, Dekalin, Menthan usw. verwenden. 
(E. P. 362 019 T o m  11/9. 1930, Auszug veróff. 24/12. 1931. D. Prior. 27/9. 1929. 
Zus. zu E. P. 343779; C. 1931. I. 3146.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A. G., Berlin (Erfinder: Ernst Pieper, Berlin-Tempelhof, 
und Walter Wolffenstein, Berlin), Herstellung eines zur Gonokoklcentoxingeivinnung 
geeignelen Nahrlodem, 1. dad. gek., daB man die Mengenverhaltnisse so wiihlt, daB 
auf etwa 1,5 Teile Placenta etwa 1 Teil wss. Extrakt erhalten wrird. — dad. gek., daB 
man die zur Verwendung kommenden Placenlen in einem beliebigen t)berschuB von W., 
zweckmaBig am RiickfluB, auskocht u. die so erhaltene Lsg., am besten im Vakuum, 
auf dio in Anspruch 1 angegebene Konz. bringt-. — 3. dad. gek., daB man etwa 500 g 
zerkleincrte Płacenia (entsprechend etwa einer Płacenia) m it 1 1 W. unter RiickfluB 
auskocht u. die nach Entfernung der Placenta anfallende Lsg. erneut zum Auskochen 
einer zweiten Placenta benutzt u. den Vorgang in analogcr Weise ein drittes Mai wieder- 
holt. — 4. dad. gek., daB man den erhaltenen Rohextrakt durch Zusatz von 0,1% NaOl 
auf den erforderlichen osmot. Druck bringt. — 5. dad. gek., daB man in den erhaltenen 
Lsgg. die p H auf 7,2 stellt. (D. R. P. 545 287 KI. 30 h vom 27/5. 1931, ausg. 27/2. 
1932.) Sc h u t z .

Jean Marie Georget, Frankreicli, Schónheits- und Hautrunzeln beseitigendes Mitlel. 
Das Mittel besteht aus Na.,Si03 in Pulverform oder in Lsg. (F. P. 717 559 vom 23/5.
1931, ausg. 11/1. 1932.) " S c h u tz .

Frederic Maeder, Adelaide und Brian Moir Wilson Sims, Westbourne Park, 
Austr., Mittel zur Herstelhmg ton Haarwellen und Locken. Das Mittel besteht aus einer 
Lsg. von Keratin, gegebenenfalls unter Zusatz von N H fiH .  (E. P. 360 900 vom 
12/8. 1930, ausg. 10/12. 1931.) Sc h u t z .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Desinfeklionsverfahren, be- 
stchend in der Verwcndung von D eriw . des Diphenyloxyds, welche eine Hvdroxylgruppe 
enthalten, wie O H • C0H4• O■ CGH., OH• C6H ,■ O ■ C7H 7, OH• CcH ,• O • CaH4 O • C0H5 u. dgl.
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Die baktericidc K raft diesel' Vcrbb. ist starker ais die des Plienols. (Schwz.P. 148 291 
vom 29/3. 1930, ausg. 1/10. 1931.) K u h l in g .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges. (Erfinder: Hans Priewe), Berlin, Desinfektions- 
millel, bestehend in der Doppelverb. von Harnstoff u. m-Kresol allein oder in Mischung 
m it anderen geeigneten Stoffen. — Beim Gebrauch nimm t die Doppelverb. allmahlieh 
W. auf u. bildet eine Emulsion von m-Kresol in gesatt. Harnstofflsg. (D. R. P. 544 678 
KI. 30 i vom 4/2. 1928, ausg. 20/2. 1932.) K u h l in g .

Aktieselskabet ,,V0lund“ , Kopenkagen, Sterilisalion. In  geschlossenen Be- 
lialtern laBt man trocknen W.-frcicn Acetaldehyd auf das 7.u desinfizierende Objekt 
einwirken. (Dan. P. 40 761 vom 28/2. 1928, ausg. 9/9. 1929.) D r e w s .

Parker, White and Heyl, Inc., V. St. A., Sterilisationsmittel fiir Melallgpgen- 
stande. Das Mittel besteht aus einer Lsg., welche nicht mehr ais 15% W., CH20 , ein 
organ. Lósungsm., vorzugsweise A., eine geringe Menge Alkalinitrit, besonders K N 02 
u. eine noch geringere Menge NaOH enthiilt, z. B. eine Mischung von 8 ccm Formalin, 
92 ccm denaturiertem A., 0,1 g K N 02 u. 0,02 g NaOH. Die Lsg. greift die Metall- 
gegenstande nicht an. (F. P. 716 381 vom 30/4. 1931, ausg. 19/12. 1931. A. Prior. 
2/5. 1930.) K u h l in g .

G. Takacs, Budapest, Herstellung von slerilen Kunslmassen bzw. Gebrauchs- 
gegenstanden daraus, dad. gek., daB man 70 Gewichtsteile fl. oder puiverfórmige Kunst- 
massen m it ł/2—30 Gewichtsteilen Jod mischt u. liieraus die verschiedensten Gegcn- 
stande hcrstellt. (Ung. P. 103 300 vom 26/2. 1930, ausg. 1/9. 1931.) G. K o n ic .

Johannes Zeissler, Deutschland, Sierilisieren von Darmfaden. Ref. nach E. P. 
360 796 vgl. C. 1932. I. 1268. Nachzutragen ist: Bei dcm beschriebenen Verf. werden 
anhaftende Muskelteile u. andere Verunreinigungen zerstórt, welche die Dehnbarkeit 
u. das Aufblahen der Darmfaden bewirken u. bisher durch eine besondere mechan. Bc- 
handlung entfernt werden muBten. Das Verf. ist deshalb auch zur Herst. von Saiten 
von Streichinstrumcnten, Flechtwerk von Tennisschlagern u. dgl. geeignet. (F. P.
714 001 vom 28/3. 1931, ausg. 6/11. 1931. D. Priorr. 4/4. 1930, 5/3. 1931.) K u h l in g .

G. Analyse. Laboratorium.
L. M. Kebrich, Ein einfaches Verfahren in der Glasblasetechnik. Es wird eine 

einfache Methode beschrieben, ein Glasrohr m it einer durclildchcrten Kugel am Endc 
zu blasen. (Chemist-Analyst 20. Nr. 6. 23. Nov. 1931. Brooklyn, N. J.) E d e n s .

— , Der Teharmepzylinder. Auf einen 100 ccm-McBzylinder von n. Weite kann 
durch Schliff ein Erganzungszylinder aufgesetzt werden, der oberhalb der 200 cem- 
Marke erweitert ist; der gesamteZylinder enthiilt 500 ccm (Lieferung: Dr. T h . RuEMELE, 
Frankfurt-Hóchst). (Chem.-Ztg. 56. 188. 5/3. 1932.) 1!. K. Mu l l e r .

E. Wedekind, Uber neue Magnesiageratschaften fiir die qv.alitative chemische Analyse.
Die von der St e a t it -Ma g n e sia  A.-G., Berlin-Pankow, liergestellten MgO-Stabchon 
cignen sich gut zur Beobachtung von Flammenfarbungen, zur Herst. von Perlen u. 
Sclimelzen u. von As-, Sb- u. Se-Beschlagen. (Chem.-Ztg. 56. 107. 6/2. 1932. Hann.-
Sriinden, Forstl. Hochsch., Chem. Inst.) R. K. MULLER.

Wm. F. Roeser, Die Gasdurchlassigk-eit ton Pyroineterschutzróhren bei hoher 
Temperatur. Nach einer kurzeń Beschreibung der Verunreinigung yon Thermoele- 
menten infolge gasdurchlassiger Schutzrohren werden die Ergebnisso von Messungen 
der Luftdurchliissigkeit verschiedener Schutzrohren angegeben. 36 verschiedene 
Porzellanrohren, 2 Rohren aus Quarzglas, eine aus Pyrex, 2 aus Alundum  u. 15 aus 
Mełallen wurden bei Tempp. untersuclit, denen sie ohne merkliche Deformation noch 
widerstehen. Die besten Ergebnisso wurden m it Rohren aus hochfeuerfestcm Porzellan 
u. aus ealorisiertem Scbmiedeeiscn erhalten. — In  hoclifeuerfesten Porzellanrohren 
lieB sich bei 1400° mit Hilfe einer einfachen Laboratoriumsąuecksilberpumpe ein 
Vakuum von weniger ais 0,001 mm Hg aufrechterhaltcn. (Bureau Standards Journ. Res. 
7. 485—94. Sept. 1931. Washington.) Sk a l ik s .

D. E. Frear, Eine einfache Methode, Thermoelemente fiir das Laboratorium zu 
eichen. Es wird eine einfache Methode beschrieben, Thermoelemente in einem Ofen 
zu eichen, dessen Tempp. so niedrig liegen, daB die Verwendung von Segerkegeln nicht 
móglich ist. AuBer dem Thermoelement werden 2 Drahte m it hohem F. in den Ofen 
gebracht, die auBerlialb des Ofens m it einem Trockenelement u. einer Gluhbirne ver- 
bunden sind, wahrend der StromschluB innnerhalb des Ofens jeweils durch einen Metall- 
streifen geschieht, dessen F. genau bekannt ist (z. B. Sn, Pb, Zn oder Al). Beim Er-
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reichen des F. des Metałlstreifens wird der Strom unterbrochen, die Gluhbirne er- 
liseht u. die Ablesung des MilIivoltmcters fiir das Thermoelement kann vorgenommen 
werden. (Chemist-Analyst 20. Nr. 6. 16—17. Nov. 1931. Kingston, R. J ., R. J. Agri- 
cultural E xp. Station.) E d e n s .

E. Lowenstein, Ein neuer Lufltrockner fiir Analysenwaagen. Die Nachteile der 
bishcr verwendeten Trockenmittel werden vermieden durch Yerwendung yon S i02-Gel 
in perforierten GefaBen (Hersteller: Sa r t o r iu S-We r k e  A .-G , GSttingen). Das Gel 
nimmt etwa 23°/0 seines Eigengewiclits an W . auf. (Chem.-Ztg. 56. 127. 13/2.
1932.) R, K. Mu l l e r .

Erwin Lehrer, Eine magnetische Kolbenpumpe fiir Gasfórderung und Gasumlauf. 
(Chem. Fabrik 5. 33—34. 3/2. 1932. Ludwigshafen.) R. K. Mu l l e r .

A. Bauer, Bedeutung des Alizarins fiir  mikroskopische Technik. Vf. zeigt, daB 
alkoh. Alizarinlsg. es ermoglicht, mkr. kleinste Formbestandteile saurer u. alkal. Rk. 
deutlieh zu unterscheiden. Es werden Beispiele aus der Botanik u. aus der anorgan. 
Chemie mitgeteilt. (Ztsehr. wiss. Mikroskopie 48. 358—60. Nov. 1931. Lindhardt- 
Naunhof.) DusiŃfi.

Ralph F. Nickerson, Eine einfache Yorrichtung, um Schwefelwassersloffgas von 
konslanłem Druck zu erzeugen. Bei den bisherigen Methoden zur Herst. von H 2S-Gas 
werden groBe Sauremengen yerschwendet, auBerdem weehselt der Druek des Gases 
stark je nach dem Gasverbrauch. Es wird eine Anordnung beschrieben, die ein Gas 
annahernd konstąnten Druckes liefert u. die auBerdem sehr billig in der Herst. u. ein- 
faeh in der Handhabung ist. Die Apparatur kann aueh zur Herst. von C02- oder H2- 
Gas vcrwendet werden. (Chemist-Analyst 20. Nr. 6. 18—20. Nov. 1931. Amherst, 
Mass., Mass. Agri. College.) E d e n s .

— , Ein wichtiges „Gerat“ in der Kolloidchemie. Beschreibung des „ T r a v is- 
Dispersers.“ (Laboratory 5. 6— 8. 1932.) R. K. Mu l l e r .

L. V. Foster, Grenzen und Anwendbarkeit von Ullramikroskopen fiir das Studium  
kolloider Systeme. Es werden kurz Konstruktion u. LeistungsfiLhigkeit der Cardioid- u. 
Spalt-UUramikroskope besprochen. (Physical Rev. [2] 37. 1715. 1931. B a u sch  & 
L om b Opt ic a l  Co .) ' Co iin .

Ralph W. G. Wyckoff und Adrian L. Ter Louw, Ultravioletlmikropholographie 
lebender Zellen. Die Autorcn geben eine Methode an, Mikrophotographien bei maximaler 
Vergr3Berung m it Belichtungen von 1/25 bis 1/E Sekunde zu erzielen. Da die hierbei an- 
gewandte Lichtdosis noch nicht fiir Zellen schadlich ist, kann man auf diese Weise das- 
selbe Objekt melirmals hintereinander photographieren, was fiir die Beobaehtung yon 
Zellyorgiingen, wie z. B. die Mitose, nutzbar gemacht wird. (Science 74. 664—65. 
25/12. 1931.) G. V. Sc h u l z .

Hans Linser, Liclitabsorptionsmessungen an natiirlichen und Gebraudmcussern. 
Die Lichtabsorption des W. kann durch Best. des annahernden Absorptionsspektrums 
in Schichtdicken von 30—40 cm m it dem ZEISSschen Stufenphotometer charakterisiert 
werden; hieraus werden die Extinktionskoeff. fiir bestimmte Wellenlangenbereiche 
fiir dio Scliiehtdicke 1 u. die der Sichttiefe der SECCIIIschen Scheibe entsprechende, 
von subjektiyon Beobachtungsfehlern freie Tiefe bereehnet, in  die die Lichtstrahlen 
der betreffenden Wellenlangen bis zu einer Sehwachung auf 0,l°/o eindringen. (Osterr. 
botan. Ztsehr. 81. 31—46. 1932.1. G. F a r b e n in d u s t r ie  Akt.-Ges., Oppau.) Man  z.

George L. Clark, Róntgenslrahlen ais Forschungsioerkzeug in  Chemie und Technik. 
K rit. Oberblick uber die neuesten Fortschrittc in der Anwendung yon Róntgenstrahlen. 
(Ind. engin. Chem. 24. 182—90. Febr. 1932. Urbana, 111., Univ.) R. K. Mu l l e r .

M. Ishibashi, Uber den bei der rontgenspeklroskopischen Analyse auftretenden 
Kathodenslrahleneffekt. Nach den bisherigen Unterss. yerliiuft der Kathodenstrahlen- 
effekt (Anderung der Zus. des auf die Kathode aufgotragenen Gemisches unter der 
Wrkg. dor Kathodenstrahlen) sehr rasch u. kami nicht zeitlich yerfolgt werden. — 
Vf. fand bei der Unters. des Ti-Geh. yon Fe-Meteoriten mit B aS04 ais Verglcichs- 
substanz, daB die Linienintensitat Ti K  a.x: Ba L  ax eine leicht yerfolgbare zeitliche 
Anderung erleidet, daB mithin das im Gemisch vorhandene Ba die Oberflaclio des 
Gemisches sukzessive yerliiBt. Das erwahnte Intensitatsyerhaltnis, das nach einer 
Belichtungszeit von 155 Min. 1,20 betragt, steigt nach 328 Min. auf 2,00. Wenn das 
Gemisch m it Fe20 3 yerd. wird, steigt das Intensitatsyerhaltnis obenfalls. — Bei den 
friiheren Bestst. des Ti-Geh. von Meteoriten (ygl. C. 1931. I. 249) hat Vf. dio zoitliclie 
Anderung des Intensitatsyerhaltnisses nicht beriicksicktigt. Die korrigierten Werte
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sind in einer Tabelle mitgeteilt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 202. 372—74. 24/12. 1931. 
Freiburg i. Br., Inst. f. physikal. Chemio d. Univ.) SKALIKS.

Martin Winkler, Eine neue Formel zur Ausiuertung colorimetrischer Messungen. 
Die Lichtabsorption k  im Losungsm. („scheinbarer Farbstoffgeh.“ ) ist bei der Aus- 
wertung colorimetr. Messungen zu berucksielitigen. An Stelle der BEERschen Formel 
Cj■ d1 =  c2■ th (c Konzz., d Schichtdicken) ergibt sich die Formel:

(Ci +  k)-dY =  (c2 +  k)-d% .
Die GróBo k ist in jedem Falle besonders durch Vergleich zweier Lsgg. mit bekanntem, 
aber verschiedenem Farbstoffgch. zu bestimmen. Die nach der neuen Formel erhaltenen 
Konzz. zeigen bessere Ubereinstimmung mit den theoret. W erten ais sie nach der 
BEERschen Formel erhalten wird. (Chcm.-Ztg. 56. 86—87. 30/1. 1932. Halle, Uniy., 
Chem. Inst.) R. K. Mu l l e r .

F. von Bruchhausen, Uber vereinfachle potentiometrische Mełhoden. Die Ver-
weńdung der Chinhydronelektrode ais Umschlagselektrode mit bestimmlem Potential. 
Nach allgcmeincn Ausfiihrungen iiber die elektrometr. Titration wird dio Best. yon 
Br', CNŚ', Pb", Cl', Z n ", Oxalat, F e"  u. A s '"  unter Verwendung der Chinhydron- 
eleklrode in FI. von bestimmtem pn genau beschrieben. (Apoth.-Ztg. 46. 1130—32. 
9/11. 1931. Wiirzburg.) H e r t e r .

E. Denina, Versuchsapparate fiir das Laboratorium. III . Einfache Briicken- 
anordnung fiir Widerstandsmessungen an Elektrolyten und fu r  konduktometrische 
Titrationen. — Ein Differentialverfahren konduktomctrischer Titration. (II. ygl. C. 1932.
I. 553.) Zur Verminderung der Polarisationswrkg. bei Leitfahigkeitsmessungen sohlagt 
Vf. vor, nicht gegen einen metali. Widerstand, sondern gegen eine elektrolyt. Zellc, 
z. B. mit KCl-Lsg. von bekannter Leitfahigkeit, zu yergleichen. Bei konduktometr. 
Titration dient ais Yergleichslsg. zweckmaBig die zu titrierende Lsg. in gróBerer Menge 
oder eine andere sich in der Leitfiiliigkeit nicht andernde Lsg., dereń Leitfahigkeit 
zwisehen den bei der Titration erreichten Anfangs- u. Endwerten liegt u. beim Vers. 
unyerandert bleibt. Bei gleichzeitiger Titration der MeB- u. der Vergleichslsg. laBt 
sich der Nullpunkt sehr scharf erkennen, so daB diese Differentialmcthode besonders 
geeignet ist fiir solche Fiille, in denen die einfache Titration keine sicheren Werte 
liefort. (Industria cliimica 6. 1378—80. Dez. 1931. Turin, Ing.-Sehule, Lab. f. Elektro
chemie.) R. K. Mu l l e r .

G. CalcagniundM. Sturnajolo, Untersucliungzur Auffindung eineracidimetrischen
Grundsubstanz. Ais brauchbare Bezugssubstanzen fiir die Acidimetrie an Stello der Soda 
werden gefunden: K 2COs, Li2C03, durch Fallung crhaltenes CaCOa u. BaCOs, die Oxalate 
von Na, K, Ca u. Sr, MgO u. CaO (durch Gluhen von Mg(N03)2 bzw. CaC03), femer 
metali. Na, K  u. Mg. Yon Na u. K  werden frisch abgeschnittene Stiickc in ein Gemisoh 
von Petroleum u. Amylalkohol (3— 6: 1) gcbracht, mehrmals m it Petroleum gewasehen, 
rasch abgetupft u. im Tiegel gewogen. Mg wird ais Band nach Polieren m it Selimirgel- 
papier u. Abwischen m it Filtrierpapier verwendet. (Annali Chim. appl. 22. 16—24.
Jan. 1932. Genua, Techn. Inst., Chem. Lab.) R. K. Mu l l e r .

Józef Dubois, Calorimetrische Methode zur Bestimmung von Atliylen, Propylen
und Butylen in Oasgemischen. Die Methode erfordert ein „Dmo?!.“ -Gascalorimeter, 
eine BuNTE-Biirette u. eine IlEMPEL-Pipette fiir rauchende H 2S 04. Sie beruht auf 
der calorimetr. Verbrennung der Gasproben u. Absorption der Athylenhomologen durch 
87%ig. H2SO.j. Im Calorimeter wird die Verbrennungswarme C\ Cal des Gases bestimmt. 
Die ungesatt. KW-stoffe werden durch rauchende (20%ig.) H 2S 0 4 entfernt (a %  C2H 4 +  
C;,Ha -f  C4Hg; Riickstand =  b°/0). Das Riickstandsgas ergibt die Verbrennungswarme 
6" Cal; 0 2 ist die Verbrennungswarme der ungesatt. KW-stoffe =  a C'2/100 +  b- 
G 'jm  =  C\; C2 = l / a  (100 C\ — b C'). Aus einer neuen Probe wird C3H„ +  C4H8 
mit 87%ig- H 2S 04 entfernt (d); C2H4 =  (a — d) % :

Y  (Propylen) +  Z  (Butylen) — d; X  (C2H4) — a — d;
C2H4 =  X - 100/100 — [100 — (X  +  Y  +  Z)] % ;

CjH, =  Y - 100/100 [100 — (Z  +  Y  +  Z)] %  usw.
(Przemyśl Chemiczny 15. 390—94. 1931.) S c h o n f e l d .

K lem ente und  anorgan ische V erbindungen.
C. J. van Nieuwenburg, Systematische qualitative Analyse mit E ilfe vieler neuer 

Tiipfelrealctionen. (Chem. Weekbl. 29. 114—19. 20/2. 1932. — C. 1931. II. 
1029.) K u n o  W o l f .
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Piętro Falciola, Organische Produkle und spezifische Beaklionen in  der analylischen 
Chemie. Vf. g ibt eine cingehondo Darst. der Anwendung von organ. Reagenzien u. 
Tiipfelrkk. in der analyt. Chemio u. zahlt dio einzelnen Rkk. auf fiir die Ionen von 
Ag, Pb, Hg, Bi, As, Sb, Sn, Cu, Cd, Fe, Al, Cr, Ni, Co. Mn, Zn, Ba, Sr, Ca, Mg, Na, 
K, NH1, Tl, Au, P t, Pd, Ir, Rh, Ru, Mo, U, Se, To, W, V, Be, Ti, Zr, Ta, Ce, Th, Y, 
Eb, Ga, In, Nb, Li, Rb, Cs, ferner fiir die Anionen S 04", S20 3", S", Fe(CN)6"" , PO.,'", 
Cl', Br', J ',  C03", F ', B 03'" , S i03", CN', SCN', NO,', N 03'. Ausfuhrliches Literatur- 
yerzeichnis. (Industria chimica 6. 1111—15.1251—-56. 1356—66. Doz. 1931.) R. K. Mu.

A. Schejnkman, Ammoniumacetat ais Lomngsmittel und seine Bedeulung in  der 
qualitativen Analyse kleiner Mengen. 1. a n a l y t .  G r u p p e .  Pb. Der Nd.: PbCI2, 
AgCl, Hg2Cl2 wird auf dem Filter mit 1—2 ccm k. 8%ig. NH4-Acctatlsg. behandelt.
5—8 Tropfen F iltrat werden mit 1—2 Tropfen K2Cr20 , versetzt. Triibung oder gelber 
Nd., 1. in NaOH oder H N 03 zeigen Pb an. 5—6 Tropfen F iltra t werden mit 10 bis
12 Tropfen 2-n. H 2SO., versetzt; woiCe, auf Zusatz von KOH yersehwindende Triibung 
zeigt Pb an. — Ag. Der Filterriickstand wird mit 2—3 ccm NH3 behandelt u. das 
F iltrat auf Ag gepriift. Besonders empfindlich ist folgende R k .: 5—6 Tropfen F iltrat 
werden mit 1—2 Tropfen K J  versetzt. Die gebildete Triibung (AgJ) verschwindet auf 
Zusatz von 1—2 Tropfen KCN. — Hg. Schwarzung des Filterruckstandes auf Zusatz 
von NH3 zeigt nieht mit Sicherheit Hg an. Empfindlich ist folgende R k .: Dor m it W. 
gowaschcne Filterriickstand wird mit 1—2 ccm k. NH4-Aeetat behandelt; 5—8 Tropfen 
F iltrat werden m it 1—2 Tropfen SnCl2 versetzt; graue Triibung zeigt Hg an. Wird 
der Filterriickstand nochmals mit h. NH4-Aeetat behandelt, so gibt das F iltrat mit
1—2 Tropfen K J  einen roten Nd. von H gJ„:

Hg(NH3CH3C02)2 +  2 ICJ =  H gJ2 +  2 CH3C02K +  2 NH3,
1. in iiberschiissigem K J  unter Bldg. von farblosem K 2(HgJ4). Das gloicho Reagens 
lost also zuerst das Pb u. dann erst das Hg, was auf die Bldg. von HgCINH2 (mit NH3) 
aus Hg2Cl2 u. NH3 zuriickzufiihren ist. — 2. a n a l y t .  G r u p p e .  Dio Anderung 
betrifft die erste Untergruppe, die ais HgS, PbS, CdS, Bi2S3 ungel. zuriiekbleibt. Dio 
Sulfide werden in 2-n. HC1 gel. unter Zusatz yon etwas H20 2. Die Lsg. wird mit NH3 
alkal. gemaeht, im Nd. yerbloiben HgClNH2 u. Pb(OH)2. Der Nd. wird mit 1—2 ccm 
NH4-Acetat behandelt u. das Hg wie oben naehgewiesen. E n thalt der Nd. PbCl2, 
PbBr2 u. P b J2, so werden die Anionen wie folgt naehgewiesen: Der Nd. wird mit 1 bis
2 ccm 2-n. CH3C02H behandelt; das F iltra t enthalt PbBr2. Mitunter lost Essigsaure 
auch Spuren yon P b J2, dann wird dureh Chlorwasser erst J , dann Br naehgewiesen. 
Der Filterriickstand wird m it 1—2 ccm NH4-Acetat behandelt. Die Lsg. enthalt dann 
Cl' u. J ',  u. wird mit einigen Tropfen AgN03 gefallt. AgCl wird dureh Losen in 
NH3 usw., AgJ dureh Losen in KCN naehgewiesen. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. 
angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 
732—33. 1931.) Sc h o n f e l d .

D. N. Monastyrski und A. L. Ostaschewskaja, Maflanalytische Bestimmung von 
Schwefel in Eisen und Słahl nach Schulte. Bei der Absorption des aus Eisen u. Stahl 
nach Sc h u l t e  entwickolten H2S dureh eine saure Cd-Acetatlsg. kann die jodometr. 
Titration in der gleichen FI., ohne yorherige F iltration des CdS, yorgenommen werden. 
Vor der Riicktitrierung dps J-Uberschusses ist es nieht notwendig, die Lsg. zu verd. 
u. iiborschussige HC1 ist nieht zuzusetzen. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. 
[russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 696—700.
1931.) Sc h o n f e l d .

J. Bougault und E. Cattelain, Neue Methode zur Eliminierung des Phosphations 
in  der Salzanalyse au f nassem Wege. Nach Abscheidung der mit H2S in HCl-Lsg. fiill- 
baren Sulfide wird das F iltrat tropfenweise mit NH3 bis zur Nd.-Bldg. u. dann mit 
HC1 bis zur Lsg. des Nd. versetzt. Nach Zusatz von Essigsaure im OberschuG, dann 
von Pb-Acetatlsg. filtriert man vom Pb-Phosphat ab usw. Ansauern des Filtrats, 
das m it Pb-Acetat keinen Nd. mehr bilden darf, m it HC1 bis zur Griinfarbung yon 
Methylviolett, Koehen, Einlciten von H2S, Verd. m it h. W. u. Sattigen mit H2S. Ver- 
treiben des H2S vom F iltrat dureh Erhitzen, Koehen mit einigen Tropfen H N 03, Zusatz 
uberscliiissigen NH3: Fe, Cr u. Al fallen ais Hydroxyde aus; im F iltrate werden die 
ubrigen Kationen auf iiblichem Wege bestimmt. (Journ. Pharmae. Chim. [8] 14. 
97—98. 1931.) Sc h o n f e l d .

Earle R. Caley, Fehler bei der Bestimmung kleiner Nalriummengen nach der 
Magnesium-Uranylacełalmethode. (Vgl. C. 1929. II. 1329; 1931. I. 974.) Nach der
1. c. angegebenen Methode kónnen Na-Mengen bis zu 0,2 mg m it befriedigender Ge-
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nauigkeit bestimmt werden; Steigerung der Keagenskonz. ergibt zu hohe Werte. — 
Sollen Na-Mengen unter 0,2 mg bestimmt werden, dann darf das Vol. der Lsg. nicht 
groBer ais 1 ccm, das der Reagenslsg. nicht groBer ais 25 ccm sein. — Ggw. eines sehr 
groBen Ubersehusses von K  (200—500-fach) bedingt positive Fchler. (Journ. Amor. 
chem. Soc. 54. 432—37. Febr. 1932. Princeton, New Jersey, Univ. Frick Chemical 
Labor.) ‘ Lorenz.

F. H. Campbell und R. H. Hook, Die Reduklion ton Ferrisalzen durch Queck- 
silber (Borars Methode). Zur Red. von Fe"'-Salzen zwecks titrimetr. Best. von Fe 
empfelilen Vff. folgende Arbeitsweise: 25 ccm der FeCl3-Lsg. werden in einem mit 
Gummistopfen yerschlieBbaren GefaB zusammen mit 10 ccm konz. HC1 u. 20 ccm 
Hg zwei Minuten stark gesehiittelt, nachdcm alle Luft in dem GefaB durch C02 ver- 
drangt worden ist. Nach 15 Minuten langem Absitzen der Mischung wird der Lsg. 
durch ein Filter ein aliąuoter Teil mittels einer Burette entnommen u. in bekannter 
Weise mit K2Cr20 T oder KM n04 titriert. (Soc. chem. Ind. Victoria 31. 544—47.
1931.) D u s in g .

J. H. Spillane, Manganbestimmung im  Mangamtahl. 1/2 g Materiał wird in 
25 ccm verd. H N 03 in der Hitze gelost; 50—60 ccm konz. H N 03 u. 1—2 g KC103 
werden zugegeben; die FI. wird dann auf die Halfte eingedampft. Man laBt vollig er- 
kalten u. gibt 200 ccm H20  u. ferner H20 2 im tlberschuB zu. Dieser UberschuB an H20 2 
wird mit KM n04 zurucktitriert. Die Vorschriften zur Herst. der H20 2- u. der KM n04- 
Lsg., ferner die Methode der Einstellung des KM n04-Titers werden angegeben. (Che- 
mist-Analyst 20. Nr. 6. 10. Nov. 1931. Denver, Colo., Amer. Manganese Steel Co.) E d .

J. H. Spillane, Eine Schnellmethode zur Beslimmung von Mangan in niedrig- 
gekóhlten Stahlen. Bei Abwesenheit von W u. bei Ggw. von nicht mehr ais 0,5% Cr! 
0,2 g Materiał werden im Erlenmeyer in 20 ccm einer H N 03-AgN03-Lsg. in der Siede- 
hitze gol. Nach Zugabe von 20 cem H 20  wird nochmals aufgekocht u. cs werden 15 ccm 
(NH4)2S20 8 liinzugegeben. Die Lsg. wird solange erhitzt, bis die Rosafarbung von 
HM n04 auftritt; darauf wird auf Raumtemp. abgekiihlt u. m it NaAs02 titriert bis zum 
Versckwinden der Rosafarbung. Vorschriften zur Herst. der H N 03-AgN03-Lsg., der 
(NH4)2S20 3-Lsg. u. der NaAs02-Lsg. werden mitgeteilt. (Chemist-Analyst 20. Nr. 6.
11—14. Nov. 1931. Denyer, Colo.) E d e n S.

James I. Hoffman, Die Verwendung von Zinkoxyd bei Kobalt- und Mangan- 
bestimmungen. Die Lsg. von Stahl in HC1 wird nach Oxydation m it H N 03 eingedampft, 
der Ruckstand mit W. aufgenommen u. durch portionsweise Zugabe von ZnO-Suspension 
Fe gefallt. Nach Abfiltrieren des Nd. wird dem F iltra t eine Lsg. von 1 g a-Nitroso-/?- 
naphtliol in 15 ccm Eg. zugegeben (6 ccm auf 0,01 g Co); der Nd. nach % —2-std. Stelien- 
lassen abfiltriert, m it h.HCl u. W. gewaschen, bei 750—900° gegliiht u. afcCo30 4gewogen. 
Da dieses Verf. um 0,1—0,3% zu niedrige Werte liefert, wird empfohlen, die Fallung 
m it ZnO zu wiederholen u. Co30 4 m it H 2 zu Co zu reduzieren. Fiir die Mn-Best. wird in 
H 2S04 gel., nach Oxydation m it H N 03 weiter verfahren wie oben, u. nach Fallung 
m it ZnO nach der Wismutatmethode Jln  bestimmt. Der m it ZnO erlialtene Nd. ent- 
lialt alles Fe, W, V, Cr, U, Zr, Ti, Al, P, As, Sn u. fast alles Cu, Mo u. Si. Geht keine 
Oxydation voraus, dann sind im F iltra t Fe11 u. W zu erwarten; falls groBere Mengen 
Si, Cu, Mo, Sb u. Pb vorhanden sind, gehen auch diese Elemente teilweise ins Filtrat. 
Geringe Blengen Na2C03 im ZnO stóren die Co- u. Mn-Trennung nicht. (Bureau 
Standards Journ. Res. 7. 883—92. Nov. 1931. Washington.) R. K . Mu ller .

Adrien Karl, Uber die Bestimmung ton Radium in Oegenwart ton Erdalkalisulfalen. 
Eine aąuimolekulare Mischung von NaCl, KC1 u. LiCl (F. 495°) wird zur Lsg. des aus 
BaS04 u. R aS04 bestehenden Nd. (Loslichkeit 36 g in 100 g) verwendet. Die Schmelze 
entwickelt bei 530° keine Dampfe u. ist bei dieser Temp. so leichtfl., daB Luft zur Em- 
Best. hmdurchgesaugt werden kann. (Compt. rond. Acad. Sciences 194. 613—14. 
15/2. 1932.) Lorenz.

E. Schmidt und E. Tornow, Elektrochemischer Nachweis kleinster Quecksilber- 
7ncngen. Hg ruft — wahrscheinlich katalyt. — auf Al die Bldg. einer Oxydschicht 
hervor. Diese Rk. liiBt sich zum elektrochem. Hg-Nachweis verwenden. Ais Anodę 
dient ein Graphitstift oder Bogenlampenkohle, ais Katliode ein Al-Streifen, ais Strom- 
quelle ein 4 Y-Akkumulator. Die bei gebciztem Saatgut vorkommenden Cu-, Cd- u. 
Ag-Salze, sowie Asv storen an sich nicht, Asm verhindert dagegen die Wrkg. des Hg 
u. muB m it KM n04 zu Asv oxydiert werden. Durch Zusatz von 0,2%ig. H2S04 zum 
Elektrolyten wird die Abscheidung der Schwermetalle gcfórdert, die Hg-Al-Rk. ge- 
hemmt, wodurch die gesonderte Unters. auf andere Schwermetalle ermóglicht wird;
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die umgekehrt-e Wrkg. zeigt NaCI (0,l% ig. Lsg.), das eine Storung der Rk. durch Metalle 
u. auch durch Asln yerhindert, auch NH4C1, Ńa2S20 3 u. NaOH wirken giinstig. Dio 
geringste Hg-Menge, die nachgewiesen werden konnte, betrug bei reinen Salzlsgg. m it 
0,0000001% Hg mg, bei gebeiztem Getreide, das 0,00001% Hg entbalt, ^ioo mg- 
Vff. geben Beispiele aus der Unters. verschiedener Beizmittel. (Chem.-Ztg. 56. 187—88. 
206—07. 12/3. 1932. Miinchen, Bayer. Landesanst. f. Pflanzenbau u. Pflanzen- 
schutz.) R . K. Mu l l e r .

Bruno Hirsch, Bestimmung von Z inn im Zinnkiea bei gleichzeitigem Vorhandensein 
■eon Cassiterit. Vf. schlagt vor, den AufschluB von Cassiterit-Sn m it H N 03 zur Trennung 
von gleichzeitig vorhandencm Zinnkics zu verwenden. Die einfachste der 3 vor- 
geschlagenen Methoden ist folgende: 1 g der Probe wird m it 10 ccm H N 03 im 400 ecm- 
Stehkolben zur Trockene yerdampft, nach Erkalten wird m it 10 ccm einer Lsg. yon 2 g 
Br in 100 ccm 30%ig. HC1, sodann nochmals m it 10 ccm 30%ig. HC1 eingedampft. 
Dem erkalteten Ruckstand werden 50 ccm 30%ig. HC1 zugesetzt, erwarmt, m it W. 
auf etwa 250 ccm verd., 1 g Ferrum reductum u. 2 schwed. Hufeisennagel zugegeben 
u. %  Stde. gekocht. Ohne Filtration wird abgekuhlt u. m it J-Lsg. titriert, wodurch 
sich direkt der Geh. an Stannit-Sn ergibt. (Chem.-Ztg. 56. 127. 13/2. 1932. 
Potosi.) R. K . Mu l l e r .

O rganische Substanzen.
Chika Kuroda und Midzu Wada, Ein vereinfachtes Mikroverbrennungsverfahren 

fiir  die Bestimmung von Kóhhnstoff und Wasserstoff. Vff. geben ein Verf. an, welches 
das PREGLsche sowohl bzgl. der Waage ais auch der Ausfiihrung an Einfachheit iiber - 
trifft. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 17. Nr. 342—45. Buli. Inst. physical 
chem. Res. [Abstracts], Tokyo 11. 19. Jan . 1932.) L in d e n b a u m .

H. A. J. Pieters, Bestimmung des Benzolgehaltes in  benzolhaltigem Wasser. Es 
lassen sich m it hinreichender Genauigkeit kleine Mengen Bzl. ab 0,05 Vol.-% be- 
stimmen, durch Schiitteln m it einer bekannten Menge CC14 u. Feststellung der Vol.- 
Zunahme des unten im Schuttelzylinder abgeschiedenen CC14. (Chem. Weekbl. 29. 
72—73. 30/1. 1932. Treebeek.) K un o  W o l f .

Trifon Ugarte, Neue Meihnde zur Schnellbestimmung von reduzierendem Zucker 
in  Sirupen, Blut, Cerebrospinalfliissigkeit, Milch und Harn. (Chemia 8. 594—616.
1931. — C. 1932. I .  1274.) W il l s t a e d t .

R . M. W iek, Die Analyse von Gyanidlósungen fiir die Versilberung. Die Methoden 
zur Analyse der Cyanidlsgg. fiir Versilberung werden krit. untersucht. Die CN'-Best. 
nach der LlEBIGschen Methode liefert nach einer elektrometr. Kontrollmessung gute 
Werte, die durch Jodidzusatz noeh yerbessert u. yon Verunreinigungen unabhangiger 
werden. Die nach der yisuellen HANNAY-Methode erhaltenen W erte liegen zu hoeh, 
die elektrometr. T itration nach HANNAY ergibt dagegen genaue Werte. Zur Best. des 
Gesamt-CN' wird m it H 2S04 dest., die gesamte wirksame CN'-Menge w'ird durch 
Titration m it J-Lsg. gefunden. — Ag" wird entweder ais Ag2S gefallt oder durch Fallung 
mit Zn oder Zers. m it Saure abgeschieden, worauf die Best, nach den ublichen Methoden 
erfolgt. — Fiir die C03"-Best. wird yorgeschlagen, BaC03 zu fallen, abzufiltrieren u . 
m it Saure zu titrieren oder nach AgN03-Zusatz zur Bindung des freien CN' ohne 
Abfiltrieren gegen Phenolphthalein zu titrieren. — Vor der Best. des Cl' wird Entfernung 
des Ag' ais Ag2S, Zers. der Cyanide durch Koehen der ammoniakal. Lsg. u. Fallung 
von Fe(CN)(!""  ais Mn-Salz empfohlen, durch den MnSO.,-Zusatz wird auch Carbonat 
gefallt. — F e '"  u. Cu" werden nachZers. der Lsg. m it H 2S04 wie iiblich bestimmt, Hg2S 
wird zusammen m it Ag2S gefallt u. yon diesem m it NaOH getrennt. — Vor der N H ,'- 
Best. durch Dest. muB das freie CN', das boi hóherer Temp. NH3 bilden kOnnte, 
durch Titration m it AgN03 entfernt werden. (Bureau Standards Journ. Res. 7. 913- 
bis 933. Noy. 1931. Washington.) R . K. Mu l l e r .

L. Petrowa und E. Perminowa, Anwendung von Methylmagnesiumbromid bei der 
Analyse nach der Methode von Zerewitinmv. Bei der Best. von OH nach Ze r e w it in o w  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 41. 2233) nach der Rk.:

CH3MgJ +  RjOH =  CH4 +  Pn OMg 
laBt sich das Jod  durch Br ersetzen; unter Anwendung von G J lhBr entstehen Verluste- 
infolge groBerer Ldshchkeit des C2H6 in Lósungsmm. Man muB deshalb OHsBr an- 
wenden. Die m it Linalool, Benzylalkohol usw. ausgefuhrten Vergleichsverss. mit- 
CH3M gJ u. CH3MgBr fiihrten zu gleiehen Ergebnissen. (Chem. Journ, Ser. B. Journ. 
angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shumal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] -4.. 
722—23. 1931.) S c h ó n f e l d .
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B estandteile v o n  Pflanzen u n d  Tieren.
W. H. Camp, Schnell gereifles Hamatoxylin und seine Anwendung. Es wird eino 

Methode angegeben, m it der besonders schnell gebrauchsfertige Hamatoxylinlsg. 
hergestellt werden kann, die sehr gut differenzierte Farbungen liefern soli. (Science 74. 
661— 62. 25/12. 1931.) G. V. Sc h u l z .

L. Rossi, A. del Boea und R. Lobo, Anahjliaclie Untersuchung des Yohimbina. 
Auf Grund der Iden titat der Rkk. mit Ałkaloidreagenzien, sowie der Farbrkk. m it Oxy- 
dationsmitteln befiirworten Yff. die Iden titat yon Yohimbin u. Quebrachin. Ausfiihr- 
liche Tabellen iiber die yerschiedenen Rkk. (Analcs Farmacia Bioąuimica 2. 183—86. 
31/12. 1931.) W lLLSTA ED T.

L. Rossi, A. del Boea und R. Lobo, Neue Reaktion zur Charakterisierung des 
Yohimbins. Vff. stellen fest, daB bei der Einw. von KC103 u. H ,S 04 auf Yohimbin die 
Rk. yerschieden yerlauft, je nachdem, ob man das Alkaloid in festem Zustand (yioletto 
Farbung) oder in gel. Zustand (rosa Fśirbung, schón griine Fluorescenz) anwendet. 
Die genauen Bedingungen fiir das Zustandekommen der griinen Fluorescenzrk. werden 
angegeben. (Anales Farmacia Bioąuimica 2. 192—93. 31/12. 1931.) W il l s t a e d t .

J. Errera, Elektrometrische Titralion der Proteine. Es wird gezeigt, daB man mit 
der Sb-Elektrode gute Saure-Titrationskurven fiir yerscliiedene EiweiBkórper erhalten 
kann. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1347—49. 21/12. 1931.) G. V. Sch u lz .

Rebeca Gerschman und A. D. Marenzi, Modifizierłe Methode zur Bestimmung 
des Kaliums in Blut. Das Prinzip der Methode ist die Fallung des K  ais K-Cobalti- 
nitrit, Wiederauflosen des Nd. in HC1, Uberfuhren des Co in Co-Rhodanid, Aufnehmen 
in Amylalkohol-A. u. Colorimetrie. Die Methode ist auf ± 3 %  genau. Einzelheiten 
ygl. Original. — Der K-Geh. des Hundeserums schwankt zwischen 18 u. 20 mg-%. 
(Anales Farmacia Bioąuimica 2. 194—204. 31/12. 1931.) W lLLSTA EDT.

Augustin D. Marenzi, Bestimmung der Phenole im  Blut. Einige Bemerkungen 
zur Methode von Theis-Benedict. (Vgl. C. 1932. I. 262.) Bei der Best. der Phenole im 
Blut nach T h e is  u . BENEDICT (C. 1924. II. 2068) empfiehlt Vf., die EnteiweiBung m it 
10%ig. Trichloressigsiiure auszufuhren. (Anales Farmacia Bioąuimica 2. 187—90. 
31/12. 1931. Buenos-Aires, Mediz. Fak.) W i l l s t a e d t .

M. Chiray und L. Cuny, Bestimmung von Telrajodphenolphthalein in  der Duo- 
denalfliissiglceit. M e t  h o d  e I. 10 ccm Gallenfl., 0,5 g Zn-Staub, 10 ccm n. H 2S 04 
u. einige Tropfen Caprinalkohol werden 1/i Stde. gekocht u. durch den Kiihler 10 ccm 
n. Na2C03 u. 20 ccm W. zugesetzt. Auffiillen auf 125 ccm, Filtrieren. Das F iltrat 
wird mit 10 ccm CS2, 5 ccm n. H2S04 u. 1 ccm 10%ig. N aN 03 geschiittelt. Die Jodlsg. 
in  CS2 laBt man unter eine Lsg. von einigen Zehntel-g Harnstoff in W. flieBen, schuttelt 
die Gallenfl. nochmals m it 10 ccm CS2 aus u. titriert schlieBlich das J  mit Thiosulfat. 
M e t  h o d  e II. 5 ccm Gallenfl. -f  5 ccm W. +  0,5 g Zn +  10 ccm n. Na2C03 werden 
15 Min. gekocht, m it W. verd., 10 ccm n. H2S 04 zugesetzt u. auf 125 ccm aufgefullt. 
Das F iltrat wird mit 5 ccm n. Na2C03 u. 5 ecm gesatt. KM n04 10 Min. gekocht, dann 
etwas A. zugesetzt, abgekiihlt u. auf 250 ccm aufgefullt. E in aliąuoter Teil des Filtrats 
wird m it 1 g NH4C1 u. 10 ccm Essigsaure 10 Min. gekocht, nach Abkuhlen 1 g K J  
zugesetzt u. das J  titriert. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 14. 123—29. 1931.) Sch o n f .

E. Rupp und G. Hamann, Zur GeJialtsbestimmung von Quecksilberoxycyanid- 
pastillen. (Vgl. R u p p  u. L e w y , C. 1928. I. 1897.) Der bei dem 1. c. angegebenen 
Yerf. auftretendc Adsorptionsfeliler wird yermieden, wenn man sta tt der Kohle 0,1 
bis 0,2 g Bolus yerwendet. (Apoth.-Ztg. 46. 1473. 14/11. 1931. Breslau, Pharm. 
Univ.-Inst.) H ep.T E R .

Wolfgang Brandrup, Uber eine Wertbestimmung von Extraclum Aurantii fld . 
Das dth. Ol in Extraclum Aurantii fluidum  laBt sich in Anlchnung an die Best. des 
Blutzuckers nach H aGEDORN-Je n s e n  wie folgt bestimmen: Von 10 g E xtrak t 
werden mit W.-Dampf 10 ccm iibergetrieben, m it 2 ccm Blutlaugensalzlsg. im W.-Bad 
zum einmaligen Aufsieden erhitzt u. weiter behandelt wie bei Blutzucker. Leeryers. 
mit Spiritus dilutus. (Apoth.-Ztg. 46. 1550—51. 2/12. 1931. Kottbus.) H e r t e r .

R. Wasicky, G. Stern und M. Zimet, Die W  ertbestimmung von Bitterdrogen. 
Die Wertbest. yon Lignum Q-uassiae, Cortex Condurango, Herba Centaurii minoris, 
Folia Trifolii fibrini, Radix Gentianae u. Pericarpium Aurantii auf Grund des Sehwellen- 
wertes des bitteren Geschmacks eines wss. Auszuges wird beschrieben. Mindestforde- 
rungen fiir die einzelnen Drogen werden ausfgestellt. (Pharmaz. Monatshefte 12. 
236—39. Nov. 1931.) H e r t e r . ;
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Armando Novelli, Biologische Wertprufung ron Digitalispulvern und -tinkturen 
des Handels. Nach Vf. sollte fiir die Bewertung von Digital ispulyern u. -tinkturen nur 
die biolog. Priifung zugelassen sein u. zwar im Vergleich zu einem nach den Vorschriften 
der Internationalen Konferenz hergestellten Standardpriiparat. Die Aufbewahrung 
soli in zugeschmolzenen GefaBen aus dunklem Glase erfolgen. Bei Digitalistinktur 
muB die m rksam keit zwci Jahre nach der Herst. neu gepriift werden. (Anales Farmacia 
Bioąuimica 2. 161—78. 31/12. 1931. Buenos-Aires, Med. Pak., Physiol. Inst.) W il l s t .

Henry Staff ord Hatfield und United Water Softeners Ltd., London, Ein- 
richtung zur selbsttdtigen Analyse von Flilssigkeiten, bei der die in einer PI. gel. Stoffe 
vermittels einer durch Zusatz eines Normalreagens hervorgerufenen elektrolyt. Zu- 
standsanderung bestimmt werden, dad. gek., daB eine abgemessene Menge der zu 
untersuchenden PI. mittels eines selbstentleerenden MeBgefaBes einem Rk.-GefaB 
m it Elektroden zugeleitet u. hierauf dem Rk.-GefaB so lange ein Normalreagens zugesetzt 
wird, bis ein im Stromkreis der Elektroden befindliches Relais die selbsttatige Ent- 
leerung des Rk.-GefaBes yeranlaBt, wodurch dio wahrend jedes MeByorganges ent- 
sprechend der gesamten zugefiihrten Menge an Normalreagens eingestellte Schreibyorr. 
auf Nuli zuriickgeht u. zugleich das MeBgefiiB zum Entleeren gebracht wird. (D. R. P. 
545 377 KI. 421 vom 5/10. 1926, ausg. 3/3. 1932. E. Prior. 14/10. 1925.) Ge is z l e r .

W. & T. AreryLtd., Soho Poundry, Birmingham, England, Yorrichlung zum 
Bestimmen des spezifischen Gewiclits nach Pat. 533 520, dad. gek., daB an Stelle der 
beiden parallelen MeBleisten ein drehbar gelagerter Gleitstab auf den die Einheits- 
lange enthaltenden MeBstab einstellbar ist. (D. R. P. 545 735 KI. 4 2 1 vom 1/6. 1930, 
ausg. 4/3.1932. E. Prior. 14/8.1929. Zus. zu D. R. P. 533 520; C. 1931. II. 2909. Ge is z l .

A. C. Huysse, Atlas zum Gebraucho bei der Mikrochcmisclien Analyse fur Chemiker, 
Pharmaceuten, Berg- und Huttenmanner, Laboratorien an Uniyersitaten und tech- 
nischen Hochschulen. 2. Aufl. Leiden: E. J. Brill. (66 S.) gr. 8°. Gecart. fl. 9.50. 

Alcide Jouniaux, Leęons de chimio analytiquo. Paris: Hermann 1931. (351 S.) 8°, 
William Duprś Treadwell, Tabellen zur qualitativcn Analyse. 13. Aufl. d. Tabellen von 

Frederick Peaison Treadwell u. Viktor Meyer. Leipzig u. Wien: Deuticke 1932. (IV, 
92 S.) gr. 8°. M. 4.80.

Handbuch der PUanzenanalyse. Hrsg. von Gustay Klein. [4 Bde.l Bd. 2. Wien: Springer
1932. gr. 8°.

2. Spezielle Analyse. Tl. 1. Anorganische Stoffe. Organ. Stoffe. 1. Bearb, von 
Richard Brieger. (XI, 973 S.) M. 96.—; Lw. M. 99.—.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

William Clayton, Die Herstellung ron Emulsionen. (Vgl. hierzu C. 1932.1. 2073.) 
In  der vorliegenden Arbeit wird die Verwendung der yerschiedenen App. zur Emulsions- 
herst. weiter ausgefuhrt. Tabellen u. Literatur. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 129—39. 
12/2. 1932.) K onig .

M. Dolch, Neue Wege der Filtrierlechnik im clianischen Beiriebe. Die Herstellung 
starrer Filtermassen. (Vgl. C. 1932. I. 1808.) Kohlefilter sind Kieselgurfiltern in der 
Auffrischbarkeit uberlegen. Die Entw. der Abbindungsverff. bat zur Anwendung 
bestimmter organ. Bindemittel, vor allem m it Hilfe von Kunstharzen, gefuhrt. Zu 
einem gewissen AbschluB ist die Entw. der „Kerzenfilter" gelangt. (Chem. Apparatur 19. 
27—28. 10/2. 1932.) R. K. Mu l l e r .

M. Dolch, Neue Wege der Filtriertechnik im chemischen Betriebe. Die Filterkerzen 
fiir  die Groplechnilc. (Vgl. vorst. Ref.) Filterelemente, Zusammenbau der Filterringo 
zur Filtcrkerze, Zusammenbau der Filterkerzen zum Druckfilter, Arbeitsweise des 
Filters (Filtration, Nachbehandlung des Kuchens, Abwerfen der Filterkuchen, Auf- 
frischung bzw. Reinigung des Filters), Leistungen des SAUERBREY-JUNG-Druck- 
filters. (Chem. Apparatur 19. 39—42. 25/2. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Andrew M. Fairlie, Turme und Fiillkorper fu r  chemische Beiriebe. Beschreibung 
yerschiedener Konstruktionen. (Chem. metallurg. Engin. 39. 76—80. Febr. 1932.
Atlanta, Ga.) R . K. Mu l l e r .

— , Uber die Eindampfung und Trocknung von warmeempfindlichen Substanzen. 
Beschreibung der Vakuumdampfbeheizung System H e r b e r t  (unter Verwendung von
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Sattdampf m it geringerem ais atmosphar. Druck einstellbar zwischen ca. 40 u. 95°) u. 
ihrer Vorteilc. (Chem.-Ztg. 56. 136— 37. 17/2. 1932.) R . K . Mu l l e r .

Paul Neubacker, Verdampfapparat zum Eindampfen, Enmlgieren und Trocknen 
schwcr siedender Fliissigkeiten und brciartiger Substanzen (D. Ii. P. angemeldet). Dio 
Heizflaehe des Doppelbodenverdampfers ist konzentr. zu dem in der PI. durch dio 
Riihrung entstchenden Trichter ausgebildct. Der schriiggcstellte ankerfórmige Riihr- 
fliigel rotiert in geringem Abstand von der Heizflaehe. Dio Temp. der innig emulgierten 
FI. ist in der ganzen M. gleichmaCig. Die Verdampfung erfolgt schaumfrei u. sehr 
lebhaft aueh bei scliwer sd. Fil. (Chem.-Ztg. 56.156. 24/2. 1932. Danzig.) R. K. Mu.

— , Unterluftschnelltrockner „System Seyffert“ (DRGM.). Ais Ersatz von Horden- 
troeknern dient ein App. (Hersteller: E d u a r d  Se y f f e r t , Dusseldorf), in dem das 
Trockengut in einer Hólie von 30 cm m it Warmluft umspiilt wird, wobei ein Ruhrer 
langsam durch das Trockengut streicht. Nach ca. 3 Stdn. ist der TroekenprozeB 
beendet. (Chem.-Ztg. 56. 188. 5/3. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Berthold Błock, Trommeln der Siebschleudern aus keramisclien Baustoffen, wie 
Steinzeug, Porzcllan. (Vgl. C. 1932.1. 1277.) (Chcm. Apparatur 19. Nr. 4. Korrosion u. 
Metallschutz 7. 5—7. 25/2. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Aktiebolaget Separator, Schweden, Zentrifugieren von Fliissigkeiten. Die in der 
FI. suspendierten Teilchen, welehe abgetrennt werden sollen, werden durch therm. 
Behandlung der FI. oder durch Zugabe geeigneter Substanzen, wie Gasen oder festen 
Stoffen, zur Agglomeration gebracht, so daB sich groBere Zusammenballungen bilden, 
dereń D. von der der FI. im gleichen Sinne differiert, wie die D. der suspendierten 
Teilchen. Die FI. wird hiernach in einem Zentrifugalseparator behandelt, in welchen 
sie durch turbinenschaufelartige Flugol eingesaugt wird. Erwiihnt wird die Verarbeitung 
von Milch nach Zusatz von Ca-Saccharat u. die Gewinnung von Kautschuk aus Latex 
nach Zusatz von Agar-Agar. (F. P. 718 501 vom 11/6. 1931, ausg. 26/1. 1932. Sehwed. 
Prior. 21/6. 1930.) D r e w s .

Goodlass Wall and Lead Industries Ltd., England, Filtrieren. Es wird ein 
aus dem abzufiltrierenden Stoff bestehender Bodensatz gebildet, welcher in Beruhrung 
m it dem Filterkórper steht u. einer wiederholten Einmaischung unterworfen wird. 
Zwischen den beiden gegeniiberliegenden Oberfliichen des Filterkorpcrs wird zweeks 
Erleichterung des Durchgangs eine Druckdifferenz durch Zusatz einer FI. zu dem 
abzuscheidenden Stoff herrorgerufen. Die Wiedervereinigung der festen Teilchen des 
Bodensatzes kann durch schnelle u. period. Einw. eines Spatels, durch Vibration des 
Filterkórpers o. dgl. erreicht werden. Die naher beschriebene Vorr. eignet sich be- 
sonders zum Trocknen u. Entwassern von Pigmenten oder iihnlichen, die FI. zuriiek- 
haltenden Stoffen. (F. P. 718434 vom 9/6. 1931, ausg. 25/1. 1932. E. Priorr. 24/6. 
u. 11/12. 1930.) D r e w s .

Edward J. de Pree und Gerrit John van Zoeren, Holland, Michigan, Filtrieren. 
Das Filter besteht aus der Tragervorr. fur das eigentliehe Filtermaterial. Dio Seiten- 
wandungen des Filterbehalters erstreckcn sich iiber diese Vorr. nach oben hinaus. 
Die Unterseite des Filters kann unter Vakuum gesetzt werden. Das Filter ist durch 
eine dehnbare Membran, z. B. aus Gummi, welehe jedoch die Zufiihrungsleitung fiir 
das zu filtrierende G ut enthalt, verschlossen. Zum SchluB der Filtrationsperiode legt 
sich die Membran iiber den Filterkuchen u. preBt ihn gegen das eigentliehe Filter. Das 
Platzen u. ReiBen des Filterkuchens wird hierdurch vermieden. Vor dem Filtrieren 
wird die im Filter befindliche Luft gegebenenfalls durch N2 oder andere inerte Gase 
verdrangt. (A. P. 1 843 212 vom 13/8. 1927, ausg. 2/2. 1932.) D r e w s .

British Celanese Ltd., London, Donald Finlayson und Alfred John Sharp, 
Spondon, 2'rennen von Gasgemischen. Die Gase u./oder Dampfe werden von einem Ad- 
sorptionsmittel aufgenommen u. durch Anderung des Druckes in ein oder zwei Fraktionen 
in Freiheit gesetzt, wobei der Druck stetig fallt. Ais Adsorptionsmittel dienen akt. 
Kohle oder Silicagel. Man arbeitet bei Drucken von 20 bis 120 a t  u. dariiber. Das Verf. 
eignet sich zur Behandlung von Gasgemischen, welehe N2, H 2, 0», CO, CH4 u. dgl. 
enthalten. (E. P. 365 092 vom 15/10. 1930, ausg. 11/2. 1932.) D r e w s .

Waldemar Hessling, Genf, Aufbeicahren von fester Kohlensaure. In  dem mit 
fester C02 gefiillten Behalter wird eine Yerminderung des Druckes hervorgerufen, 
so daB ein Teil der C02 sublimiert u. die Temp. der festen C 02 sich um ea. 10° erniedrigt. 
Hiernach wird der Behalter vollstandig geschlossen. Die C 02 kann unter diesen Um- 
standen eine bestimmte Zeit aufbewahrt werden, bis der m'spriingliehe Druck wieder
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erreicht ist. (Hierzu vgl. F. P. 710 923; C. 1931. II. 2912.) (Schwz. P. 147556 vom 
15/9. 1930, ausg. 16/10. 1931.) D r e w s .

L’Air Liąuide, Soc. An. pour l’Etude et l ’Exploitation des Procedes Georges 
Claude, Paris, Wdrmeschutzisolierung fiir Apparate fiir  sehr tiefe Temperaluren, ins- 
besondere fiir App. zur Herst. von IL , m it Hilfo von porosen, yon geeigneten Gasen 
umspiilten Stoffen, dad. gek., daB die therm. zu isollcrende Vorr. yon zwei iiber- 
einander liegenden Manteln uingebon ist, die m it porosen Stoffon gefiillt sind, zwisehen 
welchen keine Verb. besteht, wobei dor porose Stoff des inneren Mantels von H 2 u. der 
porose Stoff des iiuBeren Mantels von Luft umspiilt wird. (D. R. P. 528497 IO. 12 i 
yom 4/7. 1930, ausg. 30/6. 1931. F. P. 718 772 vom 17/6. 1931, ausg. 28/1. 1932.
D . Prior. 3/7. 1930.) D r e w s .

Charles Reinhold, Genf, Sehweiz, Fiillmittel fiir hydraulische Pressen wid ahnliche 
Vorrichtungen, dad. gek., daB dasselbe aus einer Misehung yon Asphalt u. einem fett- 
artigen Stoff, wie Mineralol oder Vaselinc, besteht. (D. R .P. 545 282 KI. 23 e yom 
23/7. 1931, ausg. 27/2. 1932. Sehwz. Prior. 31/7. 1930.) R ic h t e r .

III. Elektrotechnik.
E. Albers-Schonberg und J. Gingold, Neues Steatit ais Isoliersioff fiir  Hoćh- 

freąuenz. Das bisher bekannte S teatit wird in der Isoliergiite yon Naturspeckstein 
iibertroffen. Es ist nun gelungen, eine Steatitmasso von noch hoherer Isolations- 
festigkeit lierzustellen („V  282“ ); diese M. zeichnet sich auBerdem auch durch hohe 
Schlagbiegefestigkeit aus. (Elektrotechn. Ztschr. 53. 205—07. 3/3. 1932. Berlin- 
Pankow, St e a t it -Ma g n e sia  A.-G.) R . K. Mu l l e r .

W. Schaflejew, Versuch zur TJarstdlung einer plastischen Masse auf Asphaltbasis 
fiir  Akkumulatorbelialter. Fiir dio Herst. yon Akkumulatorbehaltern m it russ. Roh- 
stoffen wird ompfohlen: 30% Schugurowasphalt, F. 105°, 30% Steinkohlenpech,
F. 115°, 10% Linters u. 30% Kieselgur. In  die gcschmolzcne Asphalt-Pechmischung 
werden bei 180° unter Misehen in einem Werncr-Pfleiderer die Linters u. dann die 
Kieselgur eingetragen; hierauf riihrt man noch 2%  W. ein. (Buli. S taatstrust Erzeug. 
piast. Massen [russ.: Bjulleten Plaatmasstroja] 1931. Nr. 3/4. 13—26.) S c h o n f e l d .

E. Barg, Akkumulalorbehalter aus plaslischen Massen und die technischen Be
dingungen ihrer Untersuchung. Erorterungen iiber Bedeutung u. Ausfiihrung der 
Priifung der Massen auf Saurefestigkeit, Hitzebestandigkeit, mechan. Widerstand, 
elektr. Widerstandsfahigkeit usw. (Buli. S taatstrust Erzeug. piast. Massen [russ.: 
Bjulleten Plastmasstroja] 1931. Nr. 3/4. 26—42.) S c h o n f e l d .

De Nordiske Fabriker, De-No-Fa, A/S und Carl Fredrik Holmboe, Oslo, 
Elelctrolyseapparat. Der auf dem Elektrolysebehiilter angescliraubte Aufsatz ist in 
Abteilungen unterteilt, welche m it den Elektroden parallel yerlaiifen. Zu jeder Ab- 
teilung gehort eine Gasauffangeglocke. Die hieraus entweiehenden Gase werden durch 
einen den Schraubenbolzcn des Aufsatzes ringfdrmig umgebenden Kanał abgeleitet. 
Die frische Elektrolytfl. gelangt durch den gleichen Kanał in den App. Die Elektroden 
einer Polaritat sind an den Seitenwiinden des Behalters befestigt, so daB dieser zu- 
samujen m it den Elektroden den einen Pol der Zoile bildet. (Vgl. Oe. P. 108 289 u.
E. P. 229 624; C. 1928. I. 1081 u. C. 1925. I. 2642.) (N. P. 46781 yom 19/10. 1927, 
ausg. 12/8. 1929.) Dr ew s .

Allgemeine Elektrizitats-Gesellsehaft, Berlin, Lichtbogenschweifiung unier Ver- 
v;endung von Schulzgas, z. B. Metlianolgos. Das m it Methanol gefiillte, m it einem 
Regulieryentil yersehene DruckgefaB befindet sich in eincm z. B. elektr. aufheizbaren, 
gesehlossenen W.-Bad, welehes unter Atmospharendruek zum Sieden gebraeht wird. 
Gegebenenfalls wird der Methanoldampf yor der Verwendung nochmals erliitzt. Die 
Leitung vom DmekgefiiB zum Ubcrhitzcr wird zweckmaBig durch die Heizanlage 
gcfuhi-t. (N. P. 46 737 vom 20/10.1927, ausg. 29/7.1929. D. Prior. 9/11.1926.) D r e w s .

Monowatt Electric Corp., Bridgeport, tibert. yon: Roy Edwin Coleman, 
Meriden, V. St. A., Oefarbtes, kalt gepreples Isoliermaterial fiir elektr. Leitungen. Man 
erliitzt u. mischt ein trocknendes Ol, Kopalharz u. Asphalt, yermahlt Fe20 3 oder ein 
anderes Farbpigment m it Leinól. gibt diese Dispersion zu der ersten Misehung zu u. 
knetet zu einer homogenen M. Diese M. wird m it Fiillmitteln (Asbest, Talk), die in 
Kienol angcriilirt sind, yersetzt, zwecks Oxydation des Leinols in Trockenschranke 
gestellt u. ycrpreBt. (A. P . 1 825 620 yom 18/11. 1926, ausg. 29/9. 1931.) E n g e r o f f .
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Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, iibert. von: Willis A. Gibbons, New
Jersey, Faserhaltige Pohjslyrolmassen. Cellulose-, Asbest-, Lederfasern werden ais 
Piilpe oder P latten m it Polystyrollsgg. oder -emulsionen impragniert. Statfc oder zu- 
sammen m it Polystyrol kann man Dispersioncn oder Lsgg. von Kaulschuk, Regenerat, 
Asphalt, Pech, Natur- oder Kunstharzen, Balata u. dgl. yerwenden. So hergestelltes 
Papier ist hiirter u. hat bessere dieleklr. Eigg. ais m it Kautschukmileh hergestelltes. 
(A. P. 1836 021 vom 3/11. 1930, ausg. 15/12. 1931.) P a n k ó w .

Francisco Gentil, Palhava-Lissabon, Capillaren zum Einschlieflen von Emanation, 
besonders Radiumemanation, bestehend aus Mg. — Vor Glas oder Edelmetallen haben 
die aus Mg bestehenden Capillaren den Yorteil, daB sie zur Krebsbehandlung in den 
menschlichen Kórper eingefuhrt, ohno Nachteil von diesem resorbiert werden, so daB 
es nieht mehr erforderlich ist, die Capillaren naeh erfolgter Einw. der Emanation 
aus dem Tumor wieder zu entfernen. (D. R . P. 544913 KI. 21 g vom 4/6. 1930, ausg. 
23/2. 1932.) Geisz le r . '

International Standard Electric Corp., New York, Verfahren zur Herstellung 
von Massekernen aus mit Natriumsilicat ais Isolierstoff uniermischtem magnetisier- 
barem Pulver, besonders unter Zusatz von Ohrom-saure und gegebenenfalls Talkum, dad. 
gek., daB dic gepreBten Kerne vor der Warmebehandlung einer Quellung u. Ent- 
ąuellung des Natriumsilicates unterzogen werden. — Die Quellung kann mit Hilfe 
von Wasserdampf, die Entquellung dureh Troeknen erzeugt werden. Die auf diese 
Weise hergestellten Massekerne sollen eine sehr geringe Hysterese aufweisen. AuBerdem 
hat man eine groBere Kontrollmogliehkeit iiber die Permeabilitatseigg. des fertigen 
Kernes. (D. R. P. 544 814 KI. 21 g vom 4/10. 1929, ausg. 22/2. 1932. E. Prior. 
4/10. 1928.) Geiszler .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Deutsehland, Hitzebehandlung magnetischer 
Legierungen, besonders Legierungen von Fe u. mehr ais 40, vorzugsweise 50% Ni. 
Das letzto, eine Querschnittsverringerung von 40 bis liochstens 50% bewirkende Aus- 
walzen erfolgt entweder bei gewóhnlieher Temp. mit nachfolgendem, etwa 1-std. 
Erhitzen in einem Temp.-Bereieh, in dem die Rekrystallisation unvollstandig ist, z. B. 
fiir Legierungen, welehe jo 50% Fe u. Ni enthalten, bei 600—800° odor das Auswalzen 
wird selbst innerhalb eines derartigen Temp.-Bereiehes ausgefiihrt. Die Permeabilitat 
der Legierungen wird erhoht, die Hysterese nur unwesentlieh yergroBert. (F. P. 716 373 
vom 30/4. 1931, ausg. 19/12. 1931. D. Prior. 30/4. 1930.) KuHLING.

IV. Wasser; Abwasser.
Elwood L. Bean, Fiinf Jahre Wasserreinigung in  Providence. Vortrag. Die 

Flockung m it dem ungewohnlieh geringen Zusatz von 7,7—11,3 g Aluminiumsulfat 
jo ebm boi pn =  5,8—6,2 ergab bei 2 Tagen Kliirzeit u. geeignetem Filterbetrieb auch 
in Frostperiodon ein gutes, aber nieht Mn-freics W. (Journ. New' England Water 
Works Assoc. 45. 334—50. Dez. 1931. Providonce, R. I.) Manz.

Alfred Eckert, Aktivierte Kohle beseitigt den Gesclimack und Geruch des Saginaw- 
wassers. Vortrag. Nach 8-monatlicher Erfahrung vorbesserto der Zusatz von 1,7—3,4 g 
ak tm erte r Kohle je ebm zu dem m it Kalksoda entharteten W. zwisehen Dorr- u. Kliir- 
becken die geschmackliehen Eigg. u. behob auch den schlechten Geruch des Schlammes. 
(Amer. City 46. Nr. 2. 90—91. Febr. 1932. Saginaw, Mich.) Manz.

F. W. Jessen, Manganbakterien im  Wasser von Texas. Von 150 Wasserproben 
erwiesen sich 16 ais Mn-haltig in Mengen von 0,01 bis 3,6 mg/l. Zwisehen dem Mn-Geh. 
u. dem Vork. der aus den Proben isolierten Mn-oxydierenden Organismen besteht kein 
Zusammenhang; Mn ist kein notwendiger Bestandteil des Nahrsubstrats. (Journ. 
Amer. W ater Works Assoe. 24. 78—87. Jan . 1932. Austin, Texas, Univ.) Man z .

O. B. Williams und F. W. Jessen, Oxydation von Mangan dureh Bakterien. 
(Vgl. vorst. Ref.) Verss., die EK. in aeroben, Mn-oxydierenden Bakterienkolonien 
zu messen, waren nur beschrankt durchfiihrbar, da die Reinkulturen nur noch schwaehe 
Oxydationsneigung zeigen; die Ergebnisse stimmen m it dem fiir die Bldg. von Mn02 
bereohneten W ert nur teilweiso annahernd uberein. (Journ. Amer. Water Works 
Assoc. 24. 88—92. Jan. 1932. Austin, Tex., Univ.) Manz.

L. R. Howson, Wasserenthartung in  Western Springs, Illinois. Das 50,2° d harto 
W. soli zur Erspamis an Kalk erst geluftet, dann m it Soda u. ubersehussigem Kalk 
auf 6,7° enthartet u. recarbonisiert werden. Beschreibung der im Bau befindlichen 
Anlago. (Amer. City 46. Nr. 2. 83—84. Febr. 1932. Chicago.) Manz.
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J. A. Holmes, Anwendungsmoglichkeiten fiir Nalriumaluminał. Durcli Zusatz von 
NaA102 im Kessel oder Vorbehandlung des Kesselspeisewassers m it NaA102 wird 
Koagulation der schlammbildenden Bestandteile u. Entfernung der SiO, bewirkt. 
(Power 75. 241—42. 16/2. 1932.) R. K. Mu l le r .

Marian E. Poote und M. Starr Nichols, Die Wirkung der Wasserstoffionenkonzen- 
tration auf das Abdeslillieren von freiem Ammoniakstickstoff aus Abicasser und gewerb- 
lichem Abicasser. Die Best. des NH3-N in Abwasserproben ergab ohne Zusatz, wenn 
der pH-Wert der Lsg. auch nach der Dcst. unter 7,4 liegt, geringere, bei Zusatz von
5 ccm 10°/oig. Sodalsg. (pn auf 10,6—11,6 gesteigert) infolge Hydrolyse organ. N-Verbb. 
hóherc Werte ais bei Einstellung eines pn-Wertes 7,4 durch Zusatz einer 1/2-molaren 
Phosphatpufferlsg., sollte also bei pn =  7,4 durehgefiihrt werden. (Sewage Works 
Journ. 4. 37—43. Jan. 1932. Madison, Univ. of Wisconsin.) M anz.

Wellington Donaldson, Einige Bemerkungen iiber den Belrieb von Abicasser- 
reinigungsanlagen. Vortrag. Das m it starkerer Entw. von Sphaerotilus verbundene 
Hochsteigen des Schlammes in dem Dorrbecken einer kleinen Sehlammbelebungs- 
anlage wurde behoben durch zeitweiligen Kalkzusatz am Einlauf in das Beluftungsbecken 
bis zu einem pn-Wert 8,6—8,8, durch Einbau von Tauchwanden, durch Verminderung 
des Geh. des Abwassers an festen Stoffen im Beluftungsbecken von 0,70 auf 0,25% 
u. besondere Beliiftung des abgesetzten Sehlamms. (Sewage Works Journ. 4. 48—59. 
Jan. 1932. New York.) Man z .

A. J. Fischer, Neue Studien iiber Schlammfauluwj. Vortrag. Besprechung neuerer 
prakt. Erfahrungen. (Sewage Works Journ. 4. 44—47. Jan. 1932. New York.) Manz .

John R. Downes, Gasgewinnung und Heizen des Schlammes. Vortrag. Besprechung 
der zweekmiiGigen Ausfiilrrung u. der auch bei thermophiler Faulung positiven Warme- 
bilanz in  den durch Faulgaswarme indirekt beheizten Becken. (Sewage Works Journ. 4. 
72—82. Jan. 1932. Plainfield, N. J.) Man z .

Norman J. Howard, Wasseruntersuchung, ihre Auslegung und Beziehung zur 
Wasserreinigung. Inhaltlich ident. m it C. 1931. II. 100. (Journ. Amer. W ater Works 
Assoc. 24. 132—38. Jan . 1932. Toronto, Gan.) Man z .

B. A. Skopintzew, Enlfarbung der gefarblen naturlichen Wdsser und tedsseriger
Extrakle von Boden uiid Torf. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: 
Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 704—15. 1931. —
C. 1 9 3 2 .1. 1407.) __________________  S ch o nfeld .

Soc. Invenzioni Brevetti Anon., Italien, Verfdhren zur Gewinnung von in 
Flussigkeiten suspendierien Fasern, dad. gek., daG uber einem fortlaufenden Band aus 
Drahtgeflecht eine zweite endlose Fórderbahn aus feinmaschigem Gazegewebe lauft, 
auf welche die Suspension gegossen wird. (F. P. 702 903 vom 14/8. 1930, ausg. 
21/4. 1931. A. Prior. 11/1. 1930.) E n g er o ff .

V. Anorganiscłie Industrie.
E. L. Larison und J. B. Christie, Anwendung des „packed cell“-Verfahrens bei 

einer Anlage zur Gewinnung von Schwefelsaure ais Nebenprodukt in den cliilenischen 
Anden. (Vgl. C. 1922. IV. 792. 1097.) Beschreibung der H 2SO.,-Fabrikation aus 
einem Flotations-Cu-Konzentrat (33% S) m it chilen. Salpeter im Betrieb der An d e s  
Co pper  Min in g  Co. (Chem. metallurg. Engin. 39. 66—70. Febr. 1932. Anaconda, 
Mont. u. Potrerillos, Chile.) R. K. Mu l l e r .

I. S. Katzer und P. I. Ssokolow, Neuerungen im Gebiel der eleklrochemischen 
Chloratgewinnung. Beschreibung der chem. u. elektrochem. Verff. zur Gewinnung von 
KC103 u . NaClOj. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 544—66. 1931.) S c h o n fe ld .

R. H. Aguilar, Zersełzung von Hypochloriten. Chlorkalk wird sowohl in groGen 
HolzgefaBen ais auch in verschlossenen Glasflaschen bei Aufbewahrung bei 29° wesent- 
lich rascher zers. (93 bzw. 85%  in 4 Monaten) ais bei 8—12° (ca. 72%). Etwas geringer 
sind die Unterschiede bei NaOCl-Lsgg.; techn. NaOCl-Lsgg. zeigen raschere Zers. ais 
chem. reine Lsgg. (Philippine Journ. Science 47. 235—41. Febr. 1932. Mąnila, Bur. of 
Science.) R . K. Mu l l e r .

Enzo Borelli, Die Słickstoffproduktefabrik der „Oompagnie Nćerlandaise de l’Azole“ 
in Sluiskil. Beschreibung der naeh dom FAUSER-Verf. arbeitenden Fabrik. (Industria 
chimica 6. 1371—78. Dez. 1931.) R . K. Mu l le r .
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N. J. Pestow, Tliermische Gewinnung der Phosphorsaure. Schilderung der auf 
Dest. des P  u. dessen weiterer Verarbeitung zu P20 6 beruhenden Verff. (Diingung u. 
Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 892—98.) Sc h o nfeld .

C. S. Dewey, Teclmische Aussicliten der Carbon-Blackherstellung. Die ver- 
seliiedensten Gewinnungsverff. yon RuB aus den verschiedensten Ausgangsstoffen 
werden an Hand von Bildern besprochen. (Petroleum Engineer 1. Nr. 13. 128—34. 
1930.) K. O. Mu l le r .

Ernest R. Lilley, Kaligewinnung in  Deutschland. (Vgl. C. 1932. I. 1698.) t)ber- 
bliek iiber die in Deutschland yerwendeten Aufarbeitungsverff. fiir Kalisalze. (Engin. 
Mining Journ. 133. 74—77. Febr. 1932.) R. K. Mu l le r .

Freeport Sulphur Co., Freeport, Texas, iibert. von: Lyman S. Bushnell, Free- 
port, Reinigen von Schwefel. Der gesohm. S wird zerspriiht u. in Beriihrung m it einer 
solchen zerstaubten Saure gebracht, welche m it den farbenden Substanzen reagiert. 
Das Rk.-Prod. wird durch Filtrieren u. Waschen aus dem S entfernt. Eine geeignete 
Saure ist H 2S04 yon 60° Be. (A. P. 1 844 634 yom 3/9.1929, ausg. 9/2. 1932.) D rew s.

Metallges. Akt.-Ges., Conway von Girsewald und Erich Stahl, Frankfurt a. M., 
Sulfale. Zwecks Herst. von (NH4)2S 04 werden bei dem Verf. des Hauptpatents in 
W. oder wss. Lsgg. Misekungen von (NH4)2S 03, NH.,-H- S 03 u. gegebenenfalls (NH4)2S 04 
eingetragen, welche durch Zusammenwirken von NH3 oder NH3 enthaltenden Gasen, 
S 02 oder S 0 2 enthaltenden Gasen u., zweckmaBig, Luft (z. B. Rostgasen) erhalten 
worden waren, wobei je 0,5—1 Mol. S 0 2 auf 1 Mol. NH3 einwirken solleń. Die 
Mischungen werden m it Luft behandelt. Die erhaltenen Salzgemische werden zweck
maBig einem hochgespannten elektr. Feld ausgesetzt. Beim Einleiten von S 02 u. Luft 
in wss. Lsgg. von Na3P 0 4 oder Na2H P 0 4 werden neben Na2S 04 Na2H P 0 4 oder 
N aH2P 0 4 gewonnen. (E. P. 363215 vom 10/2. 1931, ausg. 7/1. 1932. Zus. zu E. P. 
350050; C. 1931. II. 4108.) K u h l in g .

Georg Omstein, Berlin, Losen von fliissigem Chlor in  Fliissigheilen gemaB 
D. R. P. 437 689 mittels Verteilungsvorr., dad. gek., daB die Verteilungseinrichtung 
m it einer Heizvorr. yersehen ist. (D. R. P. 543 364 KI. 12i yom 7/11. 1929, ausg. 
4/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 437689; C. 1927. I. 784.) D r e w s .

Abraham Sidney Behrman, Chicago, Herstdlung von Salzsdure. Man laBt Cl,, 
fl. W. u. Kohle miteinander reagieren. Man arbeitet bei Tempp. unterhalb 100°. 
(A. P. 1843196 vom 13/6. 1929, ausg. 2/2. 1932.) D rew s.

Chlorosoda, Frankreich, Verfestigen von hóherprozentigem Eaw de Javel. Man gibt 
zu dem Eau de Jayel gesatt. Fettsauren oder die entsprechenden Seifen. Gegebenen
falls kann man noch K-Hypochlorit zusetzen, insbesondere dann, wenn es sich um 
Eau de Javel hoherer Konz. handelt. (F. P. 717 367 vom 5/5. 1931, ausg. 7/1. 1932.
D. Prior. 26/5. 1930.) D rew s.

Leo P. Curtin, Cranbury, Gewinnung von Brom. Elementares Brom wird aus 
Lsgg. durch Durchleiten eines inerten Gases entfernt u. sodann daraus durch ein oxyd. 
Gel, z. B. Silicagel, absorbiert. (A. P. 1 844 563 yom 31/7. 1930, ausg. 9/2.1932.) D re .

Abraham Sidney Behrman, Chicago, Gewinnung von Brom, und Jod aus wdfirigen 
Lósungen. Br u. J  werden, nachdem sie gegebenenfalls zuvor nacheinander in Freiheifc 
gesetzt sind, m it Kohle absorbiert u. anschlieBend getrennt gewonnen. Das J  kann 
z. B. durch eine Alkalijodidlsg. aus der Kohle extrahiert werden. (A. P. 1 843 354 
vom 30/10. 1929, ausg. 2/2. 1932.) D rew s.

Charles W. Girvin, Long Beach, und Levering Lawrason, Los Angeles, Ab- 
scheidung von Jod aus Losungen. Die geringe Mengen von J  enthaltenden Lsgg. werden 
elektrolysiert, wobei man Anoden aus Ag yerwendet, an denen sich nunmelir unl. AgCl 
abscheidet. Żur Entfernung des AgCl von der Anodę wird diese m it der zu elektro- 
lysierenden Lauge bespult. Auf diese Weise wird zugleich die Verteilung des AgCl in 
der Lsg. erzielt, so daB die 1. Jodide in unl. AgJ iibergefuhrt werden. (A. P. 1 843 127 
yom 9/12. 1929, ausg. 2/2. 1932.) D rew s.

Carl Baer sen., Eltville a. Rh., Gewinnung von Jod und Kupferjodiir aus jod- 
haltigen Rohstoffen, 1. dad. gek., daB man yon Petroleum ausgeht u. dies in der Warme 
m it CuS04 u. einem sauren, schwefligsauren Salz, z. B. N aH S03, behandelt. 2. dad. 
gek., daB Petroleumrohól, auf iiber 300° erwarmt, m it CuS04 u. saurem, schweflig- 
saurem Na yermengt in einem Riihrwerk yorbehandelt, auf einem Rippengradier- 
kessel in erwarmtem Zustande nachbchandelt wird u. die J-Dampfe einer Kiihlanlage
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zugefiihrt werden. — 3 weitere, auf den benutzten App. beziigliolie Anspruche. (D.R.P. 
543979 KI. 12 i yom 8/4. 1928, ausg. 24/2. 1932.) Dr e w s .

Ammoniaąue Synthetiaue et Derives (Soc. an.), Belgien, Ammoniumniirat. 
Vorgewarmte H N 03 u. etwas melir ais die aquivalente Menge von ,vorgewarmtem 
NH3 werden im stetigen Betriobo in ein ummanteltes GefaB geleitet. Im  Innern dieses 
GefaBes entwiekelt sieli eine Temp. von 170—180°. Der Druck in dem GefaB wird auf 
einer solehen Hóhe gehalten, daB die entatandene Lsg. nicht siedet. Letztero tr i t t  durch 
ein Druckreduzierventil stetig in den AuBenmantel des GefaBes, der unter gewóhn- 
lichem, zweckmaBig sogar vermindertem Druck steht. Die Lsg. wird in dem Mantel- 
gefaB eingeengt, der dabei entwiekelte Wasserdampf wird in einer Kolonne von vor- 
handenem NH3 befreit u. dient dann zum Vorwarmcn der H N 03 u. des NH3. (P. P.
715 917 vom 23/4. 1931, ausg. 11/12. 1931. I t. Prior. 2/6. 1930.) K u h l in g .

Robert Maelaurin, Stirling, England, Ammoniumbicarbonał. Durch rohes Ammo- 
niakwasser, wie Abwasser der Gasfabriken u. Kokereien, wird C02 geleitet u. die 
Temp. des Ammoniakwassers so gehalten, daB NH3 u. C 02, aber wenig W. dest-. Die 
Destillate werden in Kuhltiirmen von W. befreit u. in W. geleitet, aus dem NH., • H  • CO., 
auskrystallisiert u. standig abgetrennt wird. (E. P. 360 613 vom 14/10. 1930, ausg. 
3/12. 1931.) K u h l in g .

N. V. Electro-Chemisclie Industrie, Roermond (Erfinder: Henri Caspar Joseph 
Hubert Gelissen), Herslellung von Phosphor-IIalogemerbindungcn. Zu E. P. 302 927;
C. 1929. I. 1851 ist nachzutragen, daB die Halogenisierung in Ggw. von Katalysatoren 
vom Typus des ZnCl2 oder vom Typus des Cu-Chlorids yorgenommen wird. (Oe. P. 
126 559 vom 15/12. 1928, ausg. 25/1. 1932. Holi. Prior. 22/12. 1927.) D rew s.

Ludwig Wolf, Berlin, Herslellung von Phosphorpenloxyd aus farblosem P  durch 
Verbrennung in Ggw. yon 0 2, dad. gek., daB die Verbrennung des farblosen P  in Luft 
bei entsprechend hóherem Druck ais Atmospharendruek oder in Gasgemischen mit 
einem hóheren 0 2-Geh. ais Luft bei solehen Drucken erfolgt, daB im yerwendeten 
Gasgemisch' die 0 2-Konz, hóher ist ais in der Luft bei Atmospharendruek. (D. R. P. 
544194 KI. 12 i vom 31/5. 1928, ausg. 15/2. 1932.) D r e w s .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo (Erfinder: A. Foss), Ver- 
arbeiten von Rohphosphaten. Das Rohphosphat wird zunachst m it H N 03 aufgeschlossen. 
Die hierbei entstandene H3PO,, wird mittels NH3 ais CaHPO,, ausgefallt; letzteres wird 
sodann m it (NH,)2C0 3  umgesetzt. Das hierbei neben (NH4)2H P 0 4 ais fester Riickstand 
erhaltene CaC03 nebst dem CaHPO.! wird m it H N 03 umgesetzt, wobei ein Gemiseh 
yon CaH P04 u. Ca(N03)2 erhalten wird. Die zuyor bei der Ausfśillung des CaC03 er
haltene Lsg. kann durch Einengen auf (NH4)2HPO, yerarbeitet werden. Der Phosphat- 
aufschluB kann auch mittels HC1 u. die Ausfallung des Diphosphates mittels anderer 
Basen, z. B. Kalle oder CaC03, erfolgen. (N. P. 46 807 yom 23/5. 1928, ausg. 19/8.
1929.) D r e w s . 

Soc. Continentale Parker, Clichy (Erfinder: M. Green, E. M. Jones und
W. H. Willard), Herslellung von sauren Ortlwpliosphaten des Mrmgans, Zinks, Cadmiums 
oder Eisens aus diesen Metallen oder dereń Legierungen. Zu Schwz. P. 145 438; C. 1931.
I I . 2768 ist nachzutragen, daB die entsprechenden Metalle oder Legierungen in einer 
w. konz. Lsg. yon Ortkophosphorsaurc gel. werden. Beim Abkiihlen krystallisieren 
die Phosphate aus. (Schwed. P. 68 495 vom 17/6. 1926, ausg. 26/11. 1929. A. Prior. 
25/1. 1926.) D r e w s .

Alumininm-Industrie-A. - G., Neuhausen, Aussclieiden von Kieselsaure aus 
Natriumaluminallaugen, 1. dad. gek., daB die S i02 in der Warme unter Anwendung 
yon Druck nach einem Zusatz von Na-Al-Silicat ausgeriihrt wird. 2. dad. gek., daB 
der Aluminatlauge ein aus einem friikeren AusscheidungsprozeB erhaltenes wl. Na- 
Al-Silicat zugesetzt wird. 3. dad. gek., daB das Ausruhren bei etwas erhóhter Temp. 
erfolgt, die jedoch 100° nicht iibersteigen soli. (D. R. P. 542 251 KI. 12 m  vom 4/4.
1930, ausg. 22/1. 1932.) _ D rew s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Stowener,
Ludwigshafen a. Rh.), Herstelhmg von geformtem Kieselsauregel, 1. dad. gek., daB 
man auf dem Wege uber ein Sol m it mindestens 60, zweckmaBig zwischen 90 u. 160 g 
S i02 im Liter eine S i02-Gallerte erzeugt u. diese mittels einer Presse formt u. trocknet.
2. dad. gek., daB man zweeks Erzielung engporiger SiO.-Gele eine auf dem Wege uber 
ein zweckmaBig homogenes, entweder leicht saures oder neutrales oder schwach alkal. 
Sol erhaltene Gallerte benutzt, die wahrend des Schrumpfungsprozesses eine unter
halb 6, am besten zwischen 2 u. 4 liegende H-Ionenkonz. besitzt. 3. dad. gek., daB
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man zwecks Erziclung weitporiger S i02-Gele eine auf dem Wege iiber ein zweekmaBig 
homogenes, entweder leieht saures oder neutrales oder schwach alkal. Sol erhaltene 
Gallcrte benutzt, die wahrend des Schrumpfungsprozesses eine oberhalb 7, zweck- 
maBig zwischen 7,2 u. 9 liegende H-Ionenkonz. besitzt. (D. R. P. 544 868 KI. 12 i 
vom 18/3. 1927, ausg. 23/2. 1932.) D rew s.

Silica Gel Corp., Baltimore, iibert. von: Earle Herbert Barclay, Baltimore, 
Ilerslellung von harten, porigcn, Zinnoxydgel enłhaltenden Stoffen. Die Lsg. eines Sn- 
Salzcs oder eine Lsg., welehe neben Sn-Salz noeh Ti oder Fe enthalt, wird m it solehen 
Mengen einer Alkali- oder Ammoniumhydroxydlsg. u. unter solehen Bedingungen 
zusammengebraoht, daB eine Rk.-Masse erhalten wird, welehe entweder neutral ist 
oder dereń Sauregrad 0,5-n. betragt. Das abgesetzte Hydrogel wird gegebenenfalls 
gewaschen u. danaeh getrocknet. In  gleichcr Weise werden Gele anderer Zus. gewonnen, 
z. B. solehe, welehe neben Sn-Oxyd noch A1-, Si- u. W-Oxyde enthalten. Dio Gele 
zeiehnen sich durch hohe Adsorptionsfahigkeit u. katalyt. Eigg. aus. (E. P. 364 663 
Tom 2/10. 1930, ausg. 4/2. 1932. A. Prior. 3/10. 1929.) D r e w s .

Electro Co., Odessa, Delaware, iibert. von: Purnal Lynch McWhorter jr., 
Philadelphia, Verarbeiten von Eisen, Kalium und Aluminium enthallenden Mineralien. 
Die Mineralien, z. B. Griinsand, werden m it ILSO., behandelt, so daB eine Lsg. erhalten 
wird, welehe neben Ferrosulfat Aluminium- u. Kaliumsulfat enthalt. Nach dem Kon- 
zentrieren dieser Lsg. wird Ferrosulfa-tmonohydrat bei einer Temp. ausgefallt, welehe 
zwischen der Temp. der grófiten Lósliehkeit des Ferrosulfates u. dem Kp. der Lsg. 
liegt. In  diesem Temp.-Intervall bleiben die beiden anderen Sulfate in Lsg. Das ab- 
gesehiedene Ferrosulfat wird zwecks Herst. von Oxyd ealciniert. Aus der Mutterlauge 
laBt sich Kalialaun kryst&llisieren. (A. P. 1843 779 vom 7/11. 1927, ausg. 2/2.
1932.) Dr e w s .

Alired Mentzel, Deutschland, Herstellung von Alkalinilrat und Ohlorwasserstoff- 
stiure. Zunaehst wird Alkalichlorid m it Hilfe des NH3- Sodaprozesses in Carbonat 
oder Bicarbonat iibergefiihrt u. dieses im Gemisch m it Kohle unter Einw. von N„ in 
Cyanid umgewandelt, welches verseift wird. Das hierbei erhaltene NH3 wird oxydiert. 
Die so entstandenen Stiekoxyde dienen der Zers. yon Alkalichlorid in N itra t u. HCI. 
Das bei der Verseifung der Alkalicyanide erhaltene Ruckstandsprod. wird nach dem 
Cyanisieren von neuem verseift. ZweekmaBig werden die Stickoxyde vor ihrer Einw. 
auf die Alkaliehloride Tollstandig in N 0 2 oder H N 03 iibergefiihrt. (F. P. 718 701 vom 
16/6. 1931, ausg. 28/1. 1932. D. Prior. 22/7. 1930.) D r e w s .

Ziyginunt Rożen, Polen, Ilerslellung von Kaliumsulfat und Kaliummat/nesium- 
sulfat. K-Salze werden m it (NH4)2S04 oder m it einem iiquivalenten Gemisch von 
(NH4)2S 04 u. KC1 Tersetzt u. der Sublimation nnterworfen. Das gleiche Ziel erreiebt 
man durch Konzentrieren der gesiitt. Lsgg. der entsprechenden Salze oder durch Ein- 
fiihrung eines dieser Salze in die gesiitt. Lsg. der oder des anderen, wobei ais Neben- 
prod. NH4C1 erhalten wird. Beispiele: 2 KC1 +  (NH4)2S04 — ->- K 2S04 -f  2N H 4C1 
oder KC1 -MgS04 ■ 3 H 20  +  (NH4)2S 04 +  KC1 — iy  K 2S 0 4-MgS04 +  2 NH4C1 +  3 H20. 
(F. P. 718 635 vo_m 13/6. 1931, ausg. 27/1. 1932. Poln. Prior. 22/4. 1931.) D rew s.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Oewinnung von an Natrium- 
chlorid armem Nalriumhydroxyd. Die durch Eindampfen erhaltene, m it NaCl gesatt., 
50% NaOH enthaltende Lauge wird nach dem Abkiihlen auf 18—20° yon dem ab- 
geschiedenen festen NaCl befreit u. alsdann auf eine Temp. yon ca. 10° gebracht, wobei 
sich krystallin. NaOH • 2 H 20  ausscheidet. Das noch Yorhandene NaCl Yerbleibt in 
der Mutterlauge. (Hierzu vgl. D. R, P . 522 676; C. 1931. II. 104.) (F. P. 718 046 
vom 2/6. 1931, ausg. 18/1. 1932.) D rew s.

Alfred Mentzel, Berlin-Schóneberg, Herstdlung von Atznatron und Chlorammonium 
unter gleichzeitiger Gewinnung von Ammoniak, wobei das in Durchfiihrung des Ammoniak- 
sodaprozesses anfallende feste NaHCOj in Mischung m it C durch Einw. von N» in 
NaCN iibergefiihrt, letzteres durch Behandlung m it W.-Dampf unter Gewinnung ron 
Atznatron gespalten u. das hierbei gleichzeitig anfallende NHa in den Ammoniaksoda- 
prozeB eingefiihrt u. ais NH4C1 gewonnen wird, dad. gek., daB zur gleichzeitigen Ge
winnung von iibersehussigem NH3 die N-Einw. m it darauffolgender W.-Dampfbehand- 
lung m it der gleichen Rk.-Masse mehrfach wiederholt- wird. (D- R. P. 543 981 KI. 12 1 
yom 23/8. 1930, ausg. 12/2. 1932.) D rew s.

Kali-Chemie A.-G., Berlin (Erfinder: Fritz Crotogino, Neu Stassfurt), Her- 
stellung von kiimtlichem Magnesit, 1. dad. gek., daB man nach belcannten Yerff. er- 
lialtenes MgC03-Trihydrat oder bas. Carbonate des Mg in Ggw. Yon Alkalicarbonaten
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unter Druck auf Tempp. iiber 100° erhitzt. 2. dad. gek., daB man die Alkalibicarbonate 
teilweise durch Alkalicarbonate ersetzt. (D. R. P. 545 071 KI. 12 m vom 24/5. 1929,
ausg. 25/2. 1932.) D rew s.

Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: William R. Collings, Midland, Trenrien 
ton Magnesium- und Oalciumchlorid. Die Lsg., welche MgCl2 u. CaCl2 im Verhaltnis 
yon ca. 1 Mol MgClj zu 1 Mol CaCl2 enthiilt, wird auf einen solchen W.-Geli. gebracht, 
daB die iiber 30° erwarmte Lsg. beim Abkiihlen auf 30° nach dem Abtrennen der aus- 
geschiedenen Krystalle von MgCl2- 6 ILO eine Mutterlauge von 42,5—43° Be ergibt.
(A. P. 1843760 Tom 31/1. 1928, ausg. 2/2. 1932.) D rew s .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: William R. Collings. Midland, Trennen 
ton Magnesium- und Oalciumchlorid. Die Lsgg., welche nicht mehr ais 1 Teil MgCl, 
auf 10 Teile CaCl2 enthalten sollen, werden bis zur Abscheidung von krystallin. MgCl2-
2 CaCl2 ■ 6 H ,0  eingeengt. Die Krystalle werden abgetrennt u. gel. Die so erhaltene 
Lsg. wird ihrerseits eingeengt, bis CaCl2-2MgCl2-12 H 20  ausfallt. Unter Erhitzen 
werden nunmehr diese Tachydritkrystalle unter Warmezufuhr in einer begrenzten 
Menge W. gel. Beim Abkiihlen scheidet sich aus dieser Lsg. MgCl2-6 H 20  ab. Nach 
dem Abtrennen dieses Hexahydrates wird die Mutterlauge in die Verf.-Stufe zuriick- 
geleitet, in welcher sich beim Einengen der Tachydrit abscheidet. (A. P. 1 843 761 
yom 6/9. 1928, ausg. 2/2. 1932.) D rew s.

Dow Chemical Co., Midland, Michigan, iibert. von: William R. Collings, Midland, 
Trennen von Magnesium- und Oalciumchlorid. Die Lsgg., welche 1,5—10 Teile MgCL 
neben 1 Teil CaCL enthalten, werden eingedampft, so daB Krystalle von MgCl,-6 H ;0  
ausfallen. Nach dem Abtrennen der Krystalle wird die Mutterlauge im Vakuum bei 
unterhalb 100° liegenden Tempp. eingedampft. Die hierbei ausfallenden Krystalle 
von CaCL-2 MgCl2'12 HoO (Tachydrit) werden abgetrennt u. unter Erhitzen in einer 
begrenzten Menge yon W. gel. Beim Abkiihlen scheidet sich alsdann eine weitere Menge 
yon MgCl2 • 6 H 20  ab. Aus der Mutterlauge werden sodaim die letzten Spuren von 
MgCl2 entfernt, so daB eine Lsg. yon CaCl2 zuriiekbleibt. (A. P. 1843 867 yom 6/9. 
1928, ausg. 2/2. 1932.) D rew s .

International Patent Corp., Stockholm, Herstellung ton Aluminiumoxyd. Zu
F. P. 683 970; C. 1930. II. 1750 ist nachzutragen, daB ein Teil der Schwermetall- 
zusatze in Form von so groBen Stiicken, Klumpen oder Briketts erfolgt, daB dieselben 
durch die gebildete Schlacke sinken u. unter Bldg. yon A12S3 m it dem red. u. von dem 
Metallbad absorbierten Al reagieren. (Oe. P. 126564 vom 19/10. 1929, ausg. 25/1.
1932. Schwed. Prior. 2/11. 1928.) D rew s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Almasow-Manjewitsch, Glasmassen ais Baumaterial. Hinweis auf die Móglichkeit 

der Anwendung von Glas ais Baumaterial. Ais kiinstlichen gesehmolzenen Basalt be- 
zeichnet Vf. eine M., hergestellt aus 30 Teilen Ton, 30 Teilen Dolomit, 28 Teilen eines 
Eisenerzes aus der Nahe Moskaus u. 12 Teilen Phosphorit. Zus. der Rolimaterialien 
nicht angegeben. (Ceramics and Glass. [russ.: Keramika i steklo] 7. Nr. 7/8. 31.
1931.) SCHONFELD.

— , Stoflfreie Laboraloriumsglaser. Die neuen Glaser (Hersteller F. Ma r h e in ek e
N achf ., Halberstadt) gestatten ein gleichmafiiges, starkes u. stoBfreies Sieden, ohne 
daB die iibliche H altbarkeit des Glases yermindert ware. (Chem.-Ztg. 56. 137. 17/2.
1932.) R. K. Mu l l e r .

Fritz Ohl, Glasersalz und kunstlich.es Drahtglas. tJbersieht iiber Rohstoffe u.
Herst. des organ. Drahtglases. (Kunststoffe 22. 28—30. Febr. 1932.) H. S c h m id t .

Ignacio śagnier Vidal, Die nichts-plitternden Glaser. Uberbliek iiber die Verff. 
zur Herst. u. das Verh. der nicht splitternden Glaser. (Afinidad 12. 385—89. Jan.
1932.) R. K. Mu l l e r .

Eugen Ryschkewitseh, Feuerfesle Materialien zum Arbeiten bei hohen Temperaluren. 
Dberblick iiber feuerfeste Massen mit Z r0 2, A120 3, MgO, BeO u. T h02 ais Komponentem 
(Chem. metallurg. Engin. 39- 85. Febr. 1932. Frankfurt a. M.) ~R. K. Mu l l e r .

A. Gessner, Prismenproben aus plastischem Mortel mit tschechoslowakischen Handels- 
zementen. Festigkeitsmessungen an 28 Zementen. (Zement 21. 49—52.28/1.1932.) Sa l .

D. S. Dorofejew und S. D. Troitzkaja, Gewinnung ton scliwefelsaurem Ammo- 
nium und Portlandzement aus Gips. Eine groBere Versuchsreihe iiber die Herst. von 
(N H J2SO, nach der Rk.: CaS04 +  2 NH40 H  +  C02 =  CaC03 +  (NTI1)2S0.1 +  H20
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fiihrtc zu folgenden Schliissen: Der C02-Druek ist ohne prakt. Bedeutung fiir die Ge
schwindigkeit u. Vollstandigkeit der Bk. Ein OberschuB an (NH4)2C03 oder NH4OH 
u. C02 ist olme EinfluB, ein solcher von NH3 vorzć>gert die Rk. Die Rk.-Geschwindig
keit nimmt zu mit der Riihrintensitat; Al20 3-Geh. im Gips ist ohne Bedeutung. Von 
Wiehtigkeit fur den Rk.-Yerlauf ist die Geschwindigkeit der Filtration des Rk.-Prod. 
zwecks Abtrennung des (NH4)2S04. Rk.-Dauer ca. 2—3 S tdn .; sie kann dureh zweck- 
cntsprechende App. beschleunigt -werden. Die Riickstande des unter Zusatz yon 
Tonerde nach obigem Rk.-Sckema behandelten CaS04 lieBon sich zu Portlandzement 
n. Beschaffenheit aufarbeiten. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński cliemitschni 
Shurnal 6. Wiss.-techn. Teil. 123—33. 1931.) Sch o nfeld .

D. W. Monastyrski, Verfaliren zur Untersuchung von chemischen Porzellangeraten. 
Die Prufung von Labora,toriumsporzellan begimit zweckmaBig mit der von WATERS 
yorgeschlagenen Ząngenprobe, bestehend in plótzlieher Beriihrung mit der Zange des 
auf schwach Strohgelb erliitzten Gerates. Eine zweite Probe besteht im Eintauchen 
in k. W. eines m it Paraffin gefiillten erliitzten Gerates (nach Wat er s). Zum Nachweis 
der Porositat wird der nacli Ausgluhen gewogCne Tiegel in h. W. getaucht, 3 Stdn. 
gekoeht, getrocknet u. schwach erhitzt. Bei Vorhandensein von Porositat sind dabei 
Spriinge zu horen u. ein Gewichtsverlust ist feststellbar (,,Netzprobe“ ); fiir die Probe 
wurde ein besonderer Kochapp. konstruicrt. Bei der Prufung von Porzellangeraten 
auf die Einw. von Soda spielt die Sodamenge, in der das Gorat ausgekocht wird, eine 
Rolle; bei Vergleichspriifungen sind dcshalb gleiche Voll. Sodalsg. a,nzuwenden. 
(Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 671—77. 1931.) Sch o nfeld .

Gustav Keppeler, Hannoyer, Schmelzen von Glas nach Pat. 484 594, 1. dad. 
gek., daB mindestens 75% der im Gemenge vorhandcnen, SiOa liefernden Bestandteile 
in Form von Feinstkieselsaure zur Anwendung gelangen. — 2. dad. gek., daB auBer 
SiOa Stoffe zur Einfiihrung gelangen, die wahrend des Erhitzens, jedocli unterhalb 
der Schmelztemp. des zu erschmelzenden Glases Feinstkieselsaure bilden. — Unter 
Feinstkieselsaure ist S i02 von maximaler KomgróBe von 0,1 mm Durchmesser bis 
zu kolloider GróBenordnung zu yerstehen. (D. R. P. 544 924 KI. 32 a vom 23/4. 1930, 
ausg. 23/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 484 594; C. 1930. I. 119.) K u h l in g .

Libbey-Owens-Ford Glass Co., Toledo, V. St. A., Verbundglas. Ais Bindemittel 
fur dio Glasplatten u. die Zwischensehicht aus einem Cellulosederiy. yerwendet man 
eine Lsg. yon wasserfreier Gelaline, Diatliylenglykol u. Glycerin. (E. P. 358 149 yom 
11/7. 1930, ausg. 29/10. 1931.) E ng eroff .

Comp. des Forges de Chatillon-Commentry et Neuves-Maisons (Erfinder: 
Louis Franęois Joseph Claude Antoine Thibaudier und Gaston Victor Ernest 
Vagne), Paris, GiefSen von Schlacke, beiwelchem die Schlacko aus einer GieBrinne in die 
Becher eines ununterbrochcn bewegten Beeherwerkes flieBt, 1. dad. gek., daB die 
Schlackenkuchen aus don Bechern auf eine Fórdervorr. geschoben werden, sobald 
sich eine, die noch fl. Schlacke unihiillende Kruste gebildet hat. — 2. dad. gek., daB 
die Becher wahrend u. nach dem Entfernen u. vor dem Formen gekuhlt werden. — 
Weitere Anspriiche betr. Vorr. (D. R. P. 544351 KI. 80 a yom 30/3. 1928, ausg. 
17/2. 1932.) Ku h lin g .

Michael Groskopf, Wiesbaden, Herstellung von isolierenden, wasser di cliten Bau- 
stoffen, dad. gek., daB wie bei dem Verf. des Hauptpat. 541 439 nieht nuranorgan., 
speziell mogliclist leichte u. porose Mineralstoffe, sondern auch organ. Stoffe, z. B. Torf, 
Sagemehl, Kork usw., bituminisiert u. umkapselt werden. (D. R. P. 544 660 KI. 80 b 
vom 25/7.1931, ausg. 25/2.1932. Zus. zu D. R. P. 541439; C. 1932. I. 1416.) K u h l in g .

S. Due Tennessen und Alfred Knudsen, Kristiansand, Schutzen ton Betongup 
dureh Glasplatten. Bei Wanden od. dgl. aus BetonguB werden die eingelegten Glas
platten yon der AuBenseite her in der erforderliehen Weise erhitzt, so daB an diesen 
Stellen der Beton schneller trocknet, ais an den anderen Stellen. Die Verwendung 
besonders geformter Glasplatten, dio z. B. m it N ut u. Feder yereehen sind, wird auf 
diese Weise yermieden. (N. P. 46 704 vom 23/7. 1928, ausg. 7/7. 1930.) D p.ew s.

S. Due Tennessen und Alfred Knudsen, Kristiansand, Herstellung ton Bau- 
und Dachsteinen od. dgl. aus gewohn lichom Zementmórtel oder Beton mit oder ohne 
Armierung, dad. gek., daB das Giefien unter Verwendung einer Versehalung erfolgt, 
bei welcher eine oder mehrere Sciten aus Glas bestehen u. die erst friihestens naeli
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20 Tagen entfernt wird. Der Beton erhii.lt auf diese Weise eine glasahnliche Oberflaelie. 
(N. P . 46 765 Tom 12/12. 1927, ausg. 30/12. 1929.) D re w s .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Porige Formkorper. Abbindende Stoffe, wie Zement, Gips u. dgl., gegebenenfalls in 
Misehung m it nicht abbindenden, hitzebestśindigen, sehalidampfenden o. dgl. Stoffen 
werden m it 0 2 entbindenden Stoffen, wie H 20 2, Alkaliperoxyd, -perborat, -percar- 
bonat u. dgl. Stoffen, welche wie Metallpulyer, M n02 oder organ. Katalysatoren die 
Entbindung des 0 2 bewirken, Stoffen, welche, wie Seifenlsgg., Saponin u. dgl., die 
GróBe u. die Zahl der gebildeten Sauerstoffbliischen beeinflussen u. gegebenenfalls 
den Festigkeitsgrad der Erzeugnisse yerstarkenden Stoffen wie Silicaten gemischt 
u. die MM. abbinden gelassen. Aueh nicht abbindende Rohstoffe, wie Kaolin, Kieselgur, 
Quarz- u. Glasmehl konnen in gleicher Weise behandelt werden; anstatt des Abbindens 
wird in diesen Fiillen sehr yorsichtig, zuletzt bis zum Sintern erhitzt. (E. PP. 363 058 
Tom 28/10. 1930. D. Prior. 28/10. 1929 u. 363 192 vom 27/1. 1931. D. Prior. 1/2. 1930, 
ausg. 7/1. 1932.) K u h l in g .

Hermann Plauson, Darmstadt, Farbiger Putzmórtel, 1. bestehend aus natiirlichen 
oder kiinstlichen Stoffen, Natur- oder Kunsterden oder natiirlichen oder kiinstlichen 
Metallyerbb. allein oder zusammen m it S i02 enthaltenden Stoffen, die m it einer kunst- 
lichen Schicht von kolloider S i02 iiberzogen sind, u. in solcher Form m it Zement 
u./o. CaO yermiseht sind. — 2. Herst. der Mórtel nach Anspruch 1, dad. gek., daB 
auf beliebige Weise hergestelltes Kieselsauregel in feuchtem Zustand direkt oder unter 
Zufiihrung yon Schutzmitteln, wie Casein, Starkę, Leim usw., in einer Kolloidmiihle o. 
dgl. dispergiert u. in solch wss. Lsg. durch Kneten oder Misehen in gleiehmaBiger Form 
auf die Erden u. Mischungen niedergeschlagen wird u. diese M. dann durch bekannto 
Mittel getrocknet wird. — An Stelle von reinem Kieselsauregel konnen angesauerte 
Wasserglaslsgg. yerwendet werden. (D. R. P. 543 894 KI. 80 b vom 7/10. 1930, ausg. 
22/2. 1932. ■ K u h l in g .

Maurice Imer, Schweiz, Zementmortel. Gesehmolzenes Bitumen oder Pech, 
bzw. Teer werden m it fein gemahlenem h. CaO innig gemischt u. die M. m it Zement 
oder Mischungen yon Zement u. CaO yermengt. Die Erzeugnisse sind gegen Temp.- 
Sehwankungen bestandig. (F. P. 716 366 yom 30/4. 1931, ausg. 19/12. 1931. D. Prior. 
8/9. 1930.) K u h l in g .

Hugo Schwartzkopff, Berlin, Herstellung gleichmafiig gebrannten Ziegeltons fiir  
die Oewinnung von Splitt ais Betonzusclilag, dad. gek., daB in ublicher Weise aufbereiteter 
Ziegelton zu Kugeln oder ahnlichen Formlingen gleicher GróBe gepreBt u. dann unter 
Sintertemp. gebrannt wird. — Das Brennen wird yorzugsweise im Schachtofen aus- 
gefiihrt. (D. R . P . 542 322 KI. 80 b vom 4/2.1931, ausg. 22/1.1932.) K uh lin g .

Paul R. Schreurs, Muscatine, V. St. A., Farbige.r Kies oder Steinklein. Kies oder 
Steinklein passender GróBe wird gewaschen, getrocknet u. in Drehtrommeln m it einem 
gefarbten Lack, wie Ducolack, durch Aufspruhen u. fortgesetztes Bewegen iiberzogen. 
Gegebenenfalls wird nach dem Bespriihen m it der Farbę m it 100° w. Luft behandelt. 
(A. P. 1838 287 vom 28/11. 1928, ausg. 29/12. 1931.) K u h l in g .

Henkel & Cie. G. m. b.H., Diisseldorf, Herstellung gebundener, poroser fliissigkeits- 
durchlassiger DeckscMchten fiir  Straceń u. dgl., wie z. B. Sport- u. Tennisplatze aus Kalk- 
gesteinen u. Wasserglas, dad. gek., daB zerkleinerte u. von pulyerfórmigem Feingut 
befreite Kalkges teino yerwendet werden. — ZweckmaBig wird gewaschener Kalkstein- 
sand von einer Kórnung yon 1—4 mm benutzt. (D. R. P. 544 048 KI. 80 b vom 16/8.
1930, ausg. 12/2. 1932.) __________________  K u h l in g .

R. Dutron, Les matieres inertes et les proprietćs mecaniques des betons. Rćsistance a la 
compression, a la traction, a la flexion, au cisaillement et aus chocs, coefficient 
d’elasticit<5. Tours: Arrault et Cie. 1931. (30 S.) 4°.

vn. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Jean Bordas, Der kiinstliche M ist und die landwirtschaftliche Ausnutzung der 

stddtischen Abfalle. Zusammenfassende Darst. iiber die Methoden u. App. zur Herst. 
von Kunstmist durch aerobe Zers. yon Stroh, StraBenkehricht u. zahlreichen anderen 
Abfallen. (Buli. Soc. Encour. Ind. Nationale 130. 571—86. Okt. 1931. Avig- 
non.) W. Schultze.
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O. Lemmermann, Altere und neuere Untersuchungen uber einige Wirkungen von 
Stalldiinger und Mincraldiingern au f die Ernten und den Boden. An zahlreichen Daten 
von Feldverss. wird dio Wrkg. einer einseitigen u. gemeinsamen Diingung m it Stall- 
diinger u. Mineraldungern auf den Ertragswerfc u. die Qualitat der Ernteprodd., sowie 
Fruelitbarkeitszustand u. Niihrstoffhaushalt des Bodens besproehen. (Ztschr. Pflanzen- 
erna.hr. Diingung. Abt. B. 11. 1—17. Jan. 1932. Berlin-Dalilem, Landw. Hoch- 
schule.) W. Schultze.

R. P. Connell, Einige gegenwartige Gesichtspunkte zur Kalkung von Weiden. Ala 
sicherste Methode zur Best. des Kalkbedurfnisses wird der Feldvers. vorgeschlagen. 
Kalkdiingung ist ebenso von Bedeutung, wie eine K-, P-, N-Diingung. Sie bewirkt oft 
nur geringere Ertragsteigerung, doch um so gróBere Qualitatsverbesserung des Futters. 
(New Zealand Journ. Agricult. 42. 306—10. 1931.) W. Schultze.

B. W. Doak, Der Einflufi von schwefelsaurem Ammoniak auf den Kalkgelialt von 
Weidepflanzen. Diingung m it (NH4)2S 04 setzte den CaO-Geh. von Raygraskleeheu 
herab, die Grasmenge wird erhóht auf Kosten des Kleeanteils. (New Zealand Journ. 
Science Technol. 13. 28— 33. 1931. Palmerston [North.].) Gr im m e .

N. R. Foy, Die Yerwendung von filtriertem vllravioletlem L idii zur Unlerscheidung 
der verschiedene?i Raygrasarten in  Neuseeland. Nachprufung der GENTNERschen Verss. 
ergaben, daB das ausdauernde Raygras (Lolium perenne L.) im angekeimten Zustande 
unter der Quarzlampe keinerlei Fluorescenz zeigt, wahrend diese in auffallender Weise 
bei dem italien. Raygras (Lolium multiflorum Lam.) auftritt. Hybriden geben nur 
undeutliehe Fluorescenz. (New Zealand Journ. Agricult. 43. 389—400. 21/12. 1931. 
Palmerston [North.].) Grim m e.

J. W. Woodcock, Beeinflussung der Keimfdhigkeil von Raps und Bunkelruben 
durch Ammonsulfat im  Ackerboden. Superphosphat u. Mischungen von Superphosphat -f- 
Kalk, Superphosphat -)- Kalk +  Ammonsulfat, Superphosphat +  Ammonsulfat werden 
m it Raps- u. Runkelriibensamen gemisclit u. hiermit gleichzeitig ausgesiit. Die geringsten 
Schadigungen wahrend der Keimzeit treten bei Superphosphat +  Kalk auf (Keim- 
zahl 100); dann folgen: Superphosphat (66—100), Superphosphat +  Kalk +  Ammon
sulfat (10—36), Superphosphat +  Ammonsulfat (8—33). (New Zealand Journ. Agri- 
eult. 42. 89—90. 1931.) W. Schultze.

J. E. Bell, Diingung von Friihkartoffdn. Gute Erfolge bei Yerwendung von Super
phosphat u. Ammonsulfat. Eine Kalizusatzdiingung lieferte wiederholt nur geringe 
Ertragssteigerungen. (New Zealand Journ. Agricult. 42. 237—41.1931.) W. Schultze.

H. Niklas und W. Schropp, Uber einige Mangeli-ersuche zu Karloffeln. Topfverss. 
m it leichten, mittleren u. sehweren Boden von verschiedener geolog. Herkunft u. 
folgenden Diingergaben: ungediingt, K  +  P, N  +  K, N +  P, N +  P  +  K. Den 
stiirksten EinfluB auf Form, GroBe, Sortierung, Stiirkegeh. u. Starkemenge iibte in 
den meisten Fiillen das Kali (ais K 2S 04) aus. Kalimangel tra t durch dio friihzeitige 
Storung des Assimilationsprozesses am ehesten in Erscheinung. N-Diingung m it 
Ammonsulfat, P20 6-Diingung m it Rhenaniaphosphat. (Ernahrung d. Pflanze 28. 
41—49. 1/2. 1932. Weihenstephan, Agrikulturchem. Inst.) W. Schultze.

O. Engels, Die besondere Bedeutung der Kalidungung fiir den Weinbau. Hinweis 
auf die Bedeutung einer reichlichen Kalidungung, da sie zu erhóhter Kohlehydratbldg. 
u. somit zu zuckerreichen Trauben fuhrt. In  den pfalz. Weinbergbóden ist diese Tat- 
sache bereits weitgehend berucksichtigt worden; nur 2,8% aller Boden wurden ais 
kaliarm befunden. (Wein u. Rebe 13. 388—93. Febr. 1932. Speyer a. Rh.) W. Schultze.

A. Ssokolow, Die Verteilung von Nahrstoffen im Boden und die Ausnutzung von 
Dungemitldn. (Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 898—903.) Schonf.

H. T. Cranfield, Das Kalkbediirfnis des Bodens und der Pflanzen. Die bekann- 
testen Methoden zur Best. des Kalkbedurfnisses werden besproehen. Viele Pflanzen 
passen sich dem Kalkgeh. des Bodens an, so daB z. B. Raygras von kalkreichen Boden 
bis 1,1%, von kalkarmen Bijden nur 0,28% Kalk enthalt-en kann. (Fertiliser 17. 1—3. 
6/1. 1932.) Schultze.

Eduard Rauterberg, Uber das Adsorptionsvernwgen des Bodens fiir Phosphorsaure. 
Zwischen der Diingerbediirftigkeit des Bodens fur Phosphorsaure (nach N e u b a u e r ) 
u. seinem Adsorptionsvermógen fiir Phosphorsaure besteht ein enger Zusammenhang, 
der noch deutlicher wird, wenn man das Adsorptionsvermógen auf die kleinsten Boden- 
teilchen « 1  fi) umrechnet. (Fortschr. d. Landwirtsch. 7. 69—72. 1/2. 1932. Kieł, 
Univ.) W. Schultze.

W. H. Pierre, Einflufi der Slicksloffdiinger auf die Bodenaciditat. 50-jahrige Feld-
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verss. mit 1- u. 3-faclier N-Gabe ais Ammonsulfat zeigen dessen schiidigende Wrkg. 
im Vergleich zu der entsprechenden Dungung mit N aN 03. Hinweis auf die Bedeutung 
ausgiebiger Kalkung. Der N-Vcrbraueh einiger Staaten wird m it ihrem gleichzeitigen 
Kalkverbrauch verglichen. (Ind. engin. Chem. 23. 1440—43. Dez. 1931. Morgantown, 
West Virginia Agricultural Experiment Station.) W. Schultze.

Arthur D. Mc Kinley, Einflu/3 der Sorghumpflanzen auf die biologische Tdtigkeit 
des Bodens. Period. Auszahlungen von Bakterien u. Pilzen in einem Boden, der mit 
Mais, Kafir, Weizen u. Gerste besat worden war. Die C02-Entw. war auf der bebauten 
Flachę groBer ais auf der unbebauten Flachę. Vf. nimmt an, daB die Zunahme der 
Mikroorganismen auf den bebauten Flaclien durch die Abscheidung von 11. organ. 
Substanz aus den Pflanzenwurzeln bedingt wird. (Soil Science 32. 469—80. Dez. 
1931.) S chultze .

C. J. Magee, Bodensterilisation mit Dampf. Auf tomatenmiide Boden wurden 
flachę Blechkasten gedruckt, in die uberhitzter Dampf geblasen wurde. Die kurz vor 
der neuen Aussaat erfolgte Sterilisation hatte  eine erhohte NH3-Entw. des Bodens 
zur Folgę, wodurch die ICeimung vorubergehend gehemmt wurde. (Agricult. Gazette 
New South Wales 42. 428—32. 1931.) Schultze .

A. A. Kalushski und A. J. Ssolnzewa, Evolution der Bodenaciditatsformen unter 
Einwirkung von Scihwefel. (Vgl. C. 1932. I. 1945.) Unter dem EinfluB von S nimmt 
die Bodenaciditat stark zu, z. B. nach Einfuhrung von 2%  S nach 4 Monaten um 
das Zwólffache; die Aciditatszunahme ist direkt proportional der Menge des oxy- 
dierten S. Die Zunahme der Bodenaciditat findet zunachst auf Kosten der hydrolyt. 
Aciditat s ta tt; nach Erreichung einer bestimmten GróBe erseheinen groBere Mengen 
Austauschaciditat, die ebenfalls nur auf einen bestimmten W ert ansteigen, worauf 
erst die aktuelle Aciditat anzusteigen beginnt. Die Grenzwerte der hydrolyt. u. Aus
tauschaciditat sind konstant bei yerschiedenen S-Dosen. (Dungung u. Ernte [russ.: 
Udobrenie i uroshai] 1931. 923—29.) S ch o nfeld .

Em. Perrot, Inseklicide und Vermicide, Pyrithrum und ihre Anwendung. Sammel- 
bericht iiber Verwendung von Chenopodium, Thymol, CC14, Insektenpulver, Tabak- 
praparaten, iith. Olen, Derriswurzel u. dgl. (Buli. Soc. Encour. Ind. Nationale 130. 
709—22. Dez. 1931. Paris.) Geim m e .

J. W. Deem, Unkrautbekdmpfung mit Chloraten. Die angestellten Verss. geben 
noch keinen Grund zur Einfuhrung des Verf. Bei der Anwendung sind VorsichtsmaB- 
regeln zur Verhutung von Veratzungen bei den ausfiihrenden Personen notig. (New 
Zealand Journ. Agricult. 43. 105—10. 1931.) Geim m e .

E. Bruce Levy und E. A. Madden, Unkraut in  Basen und Orunland. Zur Be- 
kampfung eignen sich As20 5 u. NaC103, wobei ersterem der Vorzug gebiihrt, da es die 
Bodenrlc. kaum beeinfluBt. (New Zealand Journ. Agricult. 42. 406—21.1931. Palmerston 
[North.].) ____________  Gr im m e .

L’Air Liauide Soc. An. pour. l’Etude et l’Exploitation des Procedes G. Claude 
und Edouard Urbain, Paris, Diingemittel. Ein Gemisch von KC1 u. NH.,C1 wird unter 
Erwarmen m it H3P 0 4 im UberschuB behandelt, wobei HC1 entweicht. Das erhaltene 
Prod. wird mehr oder weniger m it NH3 gesatt. Gegebenenfalls benutzt man konz. 
H 3P 0 4 u. arbeitet bei Tempp. von 200—260°. (N. P. 47199 vom 18/12. 1928, ausg. 
18/11. 1929.) D rew s.

Kunstdunger-Patent-Verwertungs Akt.-Ges., Schweiz, Diingemiitel. 80% u. 
mehr, aber weniger ais 90% enthaltende, h. wss. Lsgg. von N H jN 03 werden m it passenden 
Mengen von fein gepulvertem CaC03, CaS04, gemahlenem Rohphosphat o. dgl. ge- 
mischt u. abgekuhlt. Dabei krystallisiert die Hauptmenge des NH.,N03, u. die Krystalle 
umschlieBen die Teilchen des zugesetzten unl. Stoffes. Die durch Absclileudern der 
Mutterlauge o. dgl. isolierten festen Erzeugnisse sind luftbestiindiger ais die bekannten 
Gemische von NH4N 0 3 u. CaC03 o. dgl. Die Mutterlaugen kehren in den Betrieb zuriick. 
(F. P. 716 526 vom 4/5. 1931, ausg. 22/12.1931. Schwed. Prior. 24/5.1930. Ku h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Diingemittel. Das Zusammen- 
backen NH4NO? neben anderen Salzen des NH4 oder neben Salzen des K  enthaltender 
Diingemittel wird dadurch verhindert, daB man ihnen 2—10% Harnstoff zusetzt. 
Zwecks gleiehmaBigerer Verteilung erfolgt der Zusatz zu den geschmolzenen oder 
konz. wss. Lsgg. der Diingemittel. (F. P. 715 892 vom 23/4. 1931, ausg. 10/12. 1931.
D. Prior. 2/5. 18/7. 1930.) K u h u n g .
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Bamag-Meguin Akt.-Ges., Deutschland, DungęmUtel. Annahernd wasserfreies, 
fein vertciltcs NH4N 03 wird m it ebenfalls fein yerteiltem, scharf getrocknetem CaC03, 
Kalkstein oder Dolomit gemischt, die Mischung yollig getrooknet, zu Stiicken gepreBt, 
die Stiieke zu Kornern passender GróBe gebrochen u. entstaubt. Die Erzeugnisse 
backen auch bei Tempp. von 30° nicht zusammen. (F. P. 715 946 vom 23/4. 1931, 
ausg. 11/12. 1931. D. Prior. 1/4. 1931.) K u h l in g .

Friedrich Uhde, Deutschland, Diingemiltel. Das Zusammenbaeken hygroskop. 
korniger Diingemittel, besonders Ca(N03)3 u. NH4N 0 3 wird dadurch verhindert, daB 
man die kórnigen Stoffe m it fein gepulyerten wasserl. Salzen, z. B. den Sulfaten, 
Pkosphaten usw. der Alkalimetalle, zweckmaBig in Mischung m it Kieselgur, Silicatcn 
oder Carbonatcn oder wasserabweisenden Stoffen, wio Pech, einstaubt. Salzc, welche 
sich mit den Diingemitteln umsetzen, sind besonders geeignet. (F. P. 715 860 T o m  22/4.
1931, ausg. 10/12. 1931. D. Prior. 22/4. 1930. K u h l in g .

Friedrich Uhde, Deu schland, Dungemiltel. Geschmolzcnes oder h. konz. wss.
Lsgg. von NH4N 0 3 werden m it fein gepulvertem Kaolin, Ton, Feldspat, Leuzit, Pho- 
nofit o. dgl. gemischt, gegebenenfalls unter weiterem Zusatz von CaC03 u. (NH4)2S 04. 
Die K  enthaltenden Silicate werden zweckmaBig zuniiehst mit CaO erhitzt, um dio 
Verwertbarkeit des yorhandenen K  zu erhohen. (F. P. 716 023 vom 25/4. 1931, ausg. 
14/12. 1931. D. Prior. 20/5. 1930. Ku h l in g .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Deutschland, Mischdungemittel. Konz. 
H3P 0 4 u . K N 03, K 2S04, K 2Mg(S04)2, KC1 oder andere Salze des K  werden zusammen- 
geschmolzen u. im geschmolzenen Zustand oder nach dem Abkiihlen u. Kornen mittels 
NH3 neutralisiert. Die Erzeugnisse besitzen gleichmaBige Zus., entmischen sich nicht
u. sind lagerbestandig. (F. P. 717211 vom 18/5. 1931, ausg. 5/1. 1932. D. Priorr. 
11/7. u. 14/11. 1930.) K u h l in g .

Kali-Forschungs-Anstalt G. in. b. H., Deutschland, Mischdungemittel. Das 
durch Einw. von konz. H3P 0 4 auf K„S04 entstehende Doppelsalz K 2H3 • S04 ■ P 0 4 
wird, gegebenenfalls in Mischung m it anderen kunstlichen Diingemitteln. wie NH4-N03 
oder (NH.,)2S04 mittels bas. Stoffe neutralisiert, welche, wie NH3 oder Rohpliosphat, 
selbst Diingewert besitzen. (F. P. 717 212 vom 18/5. 1931, ausg. 5/1. 1932. D. Prior. 
12/11. 1930.) Ku h l in g .

Michel Macioce, Basel, Schweiz, DarsleUung eines Schadlingsbekampfungsmittels. 
PreBruckstande von Weintrauben werden m it W. behandelt u. die Kerne bei 140—160° 
geróstet. Das Rostgut kann ais solches yerwendet werden, auch kann man die wirk- 
samen Bestandteile m it Losungsmm. (W.) extrahieren. (Schwz. P. 148 037 vom 
6/9. 1930, ausg. 1/10. 1931.) A ltpeter .

Etablissements et Laboratoires Georges Truffaut, Frankreioh, Insekiioide und, 
antikryptogamische Mittel, gek. durch den Zusatz von organ., mehr oder minder durch 
Alkylo oder Acyle oder Alkyle u. Acyle substituierten Aminen oder Diaminen oder 
ihren Salzen ais Dispersionsmittel. — Z. B. setzt man einem Gemisch yon S u. Gips 
oder Kieselgur 10% Ilezadecylamin- oder DiisobiUylaminchlorhydrat zu. Der Zusatz ver- 
hindert beim Gebrauch der troekenen Mittel das Klumpen u. bewirkt beim Gebrauch 
ais Suspension bessere Verteilung in W. (F. P. 700 462 vom 19/11. 1929, ausg. 2/3. 
1931.) Sa r r e .

Ch. R. Zinzadze, Recherches sur la Nutrition artificielle des plantes cultiyóes. Nouvoaux 
melanges nutritifs a pn stable. Paris: Jouve & Cie. 1932. (111 S.) 8°.

VIII. Metallurgie; MetallograpMe; Metallverarbeitung.
M. J. Lipetz und M. M. Rimskaja, Physikalische Chemie des Flolationsprozesses 

in Anwendung au f die Technik. IV. Bestimmung der Flotatimsreagenzien in wasserigen 
Medien und in Gemischen nacli der Oberflachenspannung. (III. ygl. C. 1932. I. 1421.) 
Es wird die Anwendung der capillarmanometr. Titrationsmethode (Anderung der 
Oberflachenspannung wss. Lsgg. oberflachenakt. Sauren u. Basen auf Zusatz von 
Alkali oder Saure) zur Best. der Konz. reiner Flotierreagenzien u. ihrer Gemische 
beschrieben. Auf diese Weise wurde die Loslichkeit einiger swl. Reagenzien in W. bei 
20° bestimmt (Valeriansaure, Capronsaure, Heptylsdure, Caprylsaure, Nonylsdure, 
Laurinsaure, o-, m- u. p-Kresol, p-Toluidin, m-Xylidin, a-Naphłhylami?i). Die Ver- 
wendbarkeit der Titrationsmethode wurde an den Gemischen: 1. p-Toluidin u. 
ni-Xylidin +  Isoamylalkohol; 2. p-Kresol u. n-Heptylsaure +  Isoamylalkohol u.
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Valeriansaui'o +  p-Kresol, u. 3. p-Toluidin +  p-Krcsol, p-Toluidin +  Valeriansaure 
gepriift. Ferner wurde capillarmanometr. eine gesiitt. wss. Lsg. von oxydiertem festem 
Paraffin (Naphtliensauregemisch) untersucht. Uber den Charakter der Titrations- 
kurven ygl. im Original. (Niehteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 1931. 1432 
bis 1442.) SCHÓNFELD.

P. D. I. H oneym an, Flammofenschmelzen roher Konzenlrate in  der „International 
smelter, Miami, Ariz."  Verhiittung yon Flotationskonzentraten folgender Zus.: Cu =  
33,27°/0; S i02 =  9,95%; A120 3 =  2,7%; Fe =  21,68%; CaO =  0,53%; S =  24,82% 
m it einem Feuchtigkeitsgeh. von durchschnittlich 11% in Miami, m it Beschreibung 
der verwendeten Ofen, ihres Olverbrauches. Die Konzentrate werden ohne vorherige 
Trocknung in die Flammofen eingetragen. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 1932. No. 456. 9 Seiten.) N ik la s .

Rudolf Vogel und Willi Tonn, Das ZuMandsschaubild Eisen-Zirkon. An Hand 
therm. Unterss. u. Gefiigeaufnahmen wird das yollstandige Zustandsschaubild Fe-Zr 
festgelegt. Fe u. Zr bilden eine Vcrb. FesZr2, m it 52,2% Zr u. einem F. bei 1640° (durch 
Extrapolation ermittelt). Diese Verb. bildet einerseits m it gesatt. y-Mischkrystallen 
m it 0,7% Zr ein Eutektikum mit 16% Zr, boi 1330° andrerseits m it Mischkrystallen 
aus Zr m it Fe ein Eutektikum m it 88% Zr bei 1350°. Die <S — ->- y-Umwandlung 
des Eisens wird durch Zr erniedrigt, bis bei 1335° ein <5-Mischkrystall m it 7%  Zr mit 
einem y-Mischkrystall m it 0,7% Zr u. m it der Schmelze im Gleiehgewicht ist: 

(5-Mischkrystall ^  Schmelze +  y-Mischkrystall.
Durch diese <5 — ->- y-Umwandlung tr i t t  die Erscheinung des sog. „zweiten Schmelz- 
punktes“  auf, d. h. Fe-Zr-Legierungen mit Zr-Gehh. bis 7%  beginnen wahrend der 
Abkiihlung nach der yólligen Krystallisation wieder zu schmelzen, u. zwar zwischen 
den Tempp. 1335 u. 1330°. — Die y — y  a-Umwandlung des Eisens wird durch Zr 
erniedrigt, bei 835° findet dann die eutektoide Umwandlung sta tt: 

y-Mischkrystall ^  a-Misehkrystall - f  Fe3Zr2.
Die magnet. Umwandlung des Fe bei 768° wird durch Zr kaum beeinfluBt. — In  den 
Zr-reichen Legierungen wird die Umwandlung des Zr bei 862° erholit bis auf 1000° 
mit etwa 5%  Fe, wo die peritekt. Umwandlung stattfindet:

/?-Zr-Misckkrystall +  Fe3Zr2 a-Zr-Mischkrystall (mit 10% Fe).
(Arch. Eisenhuttenwesen 5. 387—89. Jan. 1932. Gottingen.) E d e n s .

S. Sirovich, Einflufi Kleiner Zugaben von Aluminium zu Graugu/3 beim Gieficn. 
Man pflegt dem GrauguB beim GieBen Al im Verhaltnis 1—5 zu 10000 zuzugeben, 
teils um die Leiehtfliissigkeit zu erhóhen, teils wenn zu befiirehten steht, daB die 
Formen nicht vóllig ausgefullt werden. Vf. zeigt, daB die Viscositat nicht nur nicht 
erniedrigt, sondern sogar erhoht wird u. daB sich Zonen von WeiBguB bilden; diese 
fiiliren infolge ihres verschiedenen Ausdehnungskoeff. zu Schwierigkeiten bei der 
Weiterverarbeitung. Die Zugabe von Al darf nicht in gróBerer Menge ais 1: 100000 
geschchen; vom Moment der Zugabe bis zum GuB muB eine angemessone Zeit ver- 
streichen. Zahlreiche Makro- u. Mikrophotographien im Original. (Metallurgia Italiana 
24. 83—93. Febr. 1932.) Co nso lati.

F. J. Cook, Eine neue Art von Einschliissen im Gufieisen und ihre Beziehungen 
zum Mangan- und Siliciumgehalt. Ausfiihrliche Wiedergabe der C. 1931. II. 1049 
ref. Arbeit. (Trans. Buli. Amer. Foundrymen’s Assoc. 2. 423—39. Okt. 1931. Bir
mingham, England.) E d e n s .

Franz Sauerwald und Werner Hummitzsch, Die bisherigen Ergebnisse der Unter- 
suchung der Gleichgewichtssijsteme bei der Słahlerzeugung. Es wird eine Ubersieht ge- 
geben iiber dio bisherigen Ergebnisse der Gleichgewichtsunterss. bei der Stahlerzeugung, 
wobei die Gleichgewichte Fe-O, Fe-FeO-CaO, Fe-O-C, Fe-Si-O, Fe-Mn-O, ferner die 
Gleichgewichte m it P, S beriieksichtigt werden. Die Ergebnisse werden einer krit. 
Beurteilung unterzogen u. alle ermittolten Konstąnten werden tabellar. zusammen- 
gefaBt. (Arch. Eisenhuttenwesen 5. 355—66. Jan. 1932. Breslau.) E d e n s .

Peter Bardenlieuer und Alfred Ranfft, Uber die Anderung der Zusamniensetzung 
des auf basischem Futłer erschmolzenen Slahles in  der Gieppfanne. Aus einer grSBeren 
Anzahl Stahlschmelzungen aus dem Siemens-Martinofen u. einer Thomasschmelzung 
wurde die Anderung der Stahlzus. wahrend des GieBens bestimmt. Anderung des 
Stahles bedingt durch Verminderung der Basizitat der Sclilacke, durch Aufnahme von 
S i02 u. A120 3 aus dcm Pfannenfutter. Red. yon Oxyden aus der Schlacke erfolgt bei 
unsiliciertem Stahl durch Mn, bei siliciertem Stahl durch Si. Je  hoher Si-Geh., um 
so starker kann Riiekphosphorung u. Red. yon MnO aus Schlacke sein. Eine starkere
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Anderung der Stahlzus. ist nur im lotztcn Pfannenrest festzustcllcn. (Mitt. Kaiser- 
Wilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 13. 291—305. 1931.) N ik l a s .

Bernhard Matuschka, Die gesetzmtipigen Vorgange bei der Erslarrumj und Kryslalli- 
sation der Stahlblocke. Nach einer Besprechung der Grundbcgriffo iiber das Wesen, 
die Entstehung u. die Verandorungen der Krystallisation von Stalilblócken, wird ein 
neues Verf. zur Unters. der Krystallisation beschrieben, das darin besteht, Proben 
in der Blauhitze zu brechen, wodureh das sonst imkenntliche Blockgefiige bei C-Stahlen 
sichtbar gemacht wird. Diese Methode wird zunachst angewendet, um den allgemcincn 
Verlauf der fortschreitenden Krystallisation bei Stalilblócken verscliiedenen Gewichtes 
mit rund 0,7% C zu untersuchen. Es zeigt sieli, daB die Blocke kurz nach der Erstar- 
rung aus IĆrystallen aufgebaut sind, die gegen dio Blockmitte zu gerichtet sind u. dio 
unter der Einw. lióherer Tempp. fortsclircitcnd von der Blockmitte nach auBen einem 
Zerfall unterliegen, der zu einer Auflsg. des transkrystallinen Gefuges fiihrt. Dieses 
strukturlose Gefiige kann dann noch bei hoheren Tempp. eino Kornvergr6berung er- 
fahren. — Ober den EinfluB der GieBbedingungen wird festgestellt: niedrige GieB- 
temp. bewirkt eine feinere Krystallausbldg., die auch zu raschem Zerfall neigt. Hin- 
siehtlich des Einflusses der Kokillenanfangstemp., der GieBgeschwindigkeit, der Block- 
groBo u. der Kokillenwandstarko zeigt sich, daB durch rasche Abkiihlung unter die 
Umwandlungstemp. der Krystallzerfall unterdriickt werden kann. Aus analogen 
Unterss. an einem Werkzeugstahl mit 1,1% C ergibt sich, daB die gefundenen grund- 
satzlichen Krystallisationsvorgange fiir den ganzen Bereich der mittelharten u. hartcn 
C-Stahlo gelten. Unterss. uber die Auflsg. der Transkrystallisation in Stahlblócken 
ergeben, daB durch Erhitzen auf hohe Tempp. eine Kornyergroberung eintritt, daB 
ferner durch eino Gliihung iiber der Umwandlungstemp. auch in den Randzonen eine 
Auflsg. der Transkrystallisation nach dem GuB stattfinden u. der Kornzerfall weiter 
vervollstandigt werden kann. SchlieBlich wird noch auf den Unterscliied zwischen 
Primar- u. Sekundargefiige eingegangen; ais Primargefiige ist nur das Gefiige an- 
zusehen, daB im Augenbliek der Erstarrung entsteht u. sich aus Primiirkrystalliten 
aufbaut, wahrend allc spater entstehenden Umwandlungsstrukturen, dio in  ihrer Aus- 
bldg. m it dem Primargefiige in mehr oder weniger enger Beziehung stehen, ais Sckundar- 
gefiige zu bezeichnen sind. Endlich wird dann noch auf die grofle Bedeutung der Aus- 
bldg. des Blockgefiiges fiir die Warmverarbeitung u. fiir den Aufbau des fertigen 
Werkstoffs eingegangen. (Arch. Eisenhuttenwesen 5. 335—54. Jan. 1932. Ternitz, 
Ber. Nr. 220 StahlwerksausschuB V. d. E.) E d e n s .

Heinrich Hanemann und Hans Joachim Wiester, Die Martensitkrystallisation 
in hochkohlenstoffhaltigen Słahlen. Zur Verfolgung der Austenit-Martensitumwandlung 
werden Stahlproben mit C-Gehh. zwischen 0,83 u. 1,69% von Tempp. oberhalb Ac3 
in Badem von niedrigschmelzenden Metallen abgesclireckt. Es zeigt sich, daB der 
Austenit in hochgekoklten Stahlen unterhalb 200° bis zur Temp. der beginnenden 
Martensitbldg. auBerordentlich bestandig ist; bei hoheren Tempp. zerfallt der Austenit 
ohne Martensitbldg. in Eerrit u. Zementit, wobei die Geschwindigkeit des Austenit- 
zerfalls stark vom C-Geh. abhangig ist. Der Beginn der Martensitkrystallisation laBt 
sich also durch Abschrecken in Metallbadern verschiedener Temp. ermitteln, wobei 
das Auftreten der ersten dunklen Martensitnadeln im Gefiige den Beginn der Martensit
bldg. andeutet. Es zeigt sich, daB diese Martensitbldg. an eine bestimmte Temp. ge- 
bunden ist, dio mit zunehmendem C-Geh. abnimmt, ferner daB sie unabhangig ist von 
der Abkiihlungsgesehwindigkeit. Durch eine bestimmte Vers.-Anordnung gelang es, 
in einer Probe m it 1,69% C bei 100° vollig unzersetzten Austenit im Jlikroakop zu 
beobachten, ferner durch langsames Abkuhlen der Probe das Auftreten des Martensits 
mkr. zu verfolgen. Aufierdem wird an Hand von Abschreckyerss. in fl. H2 gezeigt, 
daB die Martensitausscheidung sich bis zu den tiefsten Tempp. fortsetzt, ohne aber 
zu einem vollstandigen Verschwinden des Austenits zu fiihren. Auch an Hand von 
magnet. Messungen wird der Ablauf der Martensitkrystallisation verfolgt. Hierbei 
werden die Ergebnisso der mkr. Unterss. bestatigt, daB die Martensitkrystallisation 
zu Gleiehgewichtszustanden fiihrt, die vom C-Geh. u. von der Temp. abhangig sind, 
wahrend der Austenitzerfall ohne Martensitbldg. langsam u. stetig yerlauft ohne zu 
einem Gleiehgewiehtszustand zu fiihren. Hieraus wird gefolgert, daB die Martensit
bldg. ein von der Umwandlung des Austenits in Eerrit u. Zementit wescnsyerschiedener 
Vorgang ist, der nach eigenen Gesetzen ablauft. (Arch. Eisenhuttenwesen 5. 377—82. 
Jan. 1932. Berlin.) E d e n s .

Franz Wever, Zur Theorie und Praxis der Slahlhdrlunij. Nach einer Besprechung
145*
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des v o n  W e v e r  u . E n g e l  (C. 1931. I. 515) aufgestellten Abkiihlungsgescliwindigkeits- 
Konzentrations-Schaubildes der Umwandlungstempp. im System Fe-C, wird iiber 
Unterss. an einem Cr-Ni-Stahl m it 0,35% C; 0,86% Cr; 4,04% Ni beriehtet, welehe die 
Umwandlungsgeschwindigkeit des Austenits in Abhangigkeit yon der Temp. dureh 
Temp.-Magnetisierungskurven bestimmen, wobei bei den yersehiedensten Tempp. 
zwisehen 650° u. 100° bis zu 2 Stdn. gehalten wird. Die Zunahme der Magnetisierung, 
d. h. also der Austenitumwandlung, wahrend der Haltezeit (Zeit-Magnetisierungs- 
kurven) u. die Abhangigkeit der Austenitbestandigkeit yon der Temp. (Temp.- 
Magnetisierungskuryen) werden schaubildlich zusammengestellt. Es zeigt sich, daB 
bei dem untersuehten Cr-Ni-Stahl drei scharf yoneinander getrennte Umwandlungs- 
stufen in Erseheinung treten: eine bei 650°—500°, wobei die Umwandlung sehr trage 
einsetzt, aber nach geniigend langer Zeit ąuantitatiy  yerlauft, u. wobei der Austenit 
zu Ferrit u. Zementit zerfalłt; eine zweite Stufe zwisehen 450° u. dem Martensitpunkt, 
wobei die Umwandlung zwar sehr schnell einsetzt, aber bei Tempp. iiber 350° immor 
unyollstandig yerlauft, u. wobei der Austenit in einen noch unbekannten, yermutlieh 
C-reicheren Zwisclienzustand iibergeht, bevor er sich in Ferrit weiter umwandelt; 
endlich die dritte Stufe, bei der die Austenitumwandlung in tetragonalen Martensit 
m it sehr hoher Geschwindigkeit yerlauft, wobei die entstandene Martensitmenge von 
der Temp. abhangt, aber bei gleichbleibenderTemp. sich nur wenig iindert; der Martensit 
zerfalłt dann m it geringer Geschwindigkeit zu Ferrit u. hochdispersem Carbid. — Auf 
Grund der Bestandigkeit des Austenits innerhalb eines Temp.-Gebietes zwisehen der 
Stufe der Perlitbldg. u. der Martensitbldg. werden neue Warmebehandlungsyerff. 
entwickelt, die in einer sog. „gestuften“ Gliihung, Vergiitung oder Hartung bestehen, 
indem der Stahl iiber die perlit. Stufe hinweg ins Bereich grófierer Austenitbestandig
keit gebraeht wird u. dann entweder wieder erhitzt oder weiter abgekiihlt wird. Diese 
Wśirmebehandlung setzt die Einhaltung von ganz bestimmten Abkiihlungsgeschwindig- 
keiten yoraus. Zu diesem Zwecke wird eine groBere Anzahl der gebrauchlichsten Harte- 
mittel auf ihr Abkuhlungsyermogen untersucht, ferner wird der Temp.-Verlauf der in 
ihnen abgeschreckten Proben aufgenommen. Die Ergebnisse sind in Diagrammen 
zusammengestellt. (Arch. Eisenhiittenwesen 5. 367—76. Jan. 1932. Dusseldorf.) E d en s.

S. Steinberg, Austenit-Martensilumwandlung und Stahlharlungstheorie. An Hand 
von dilatometr. u. metallograph. Unterss. wird bei 3 Stahlen mit 0,7, 0,98 u. 1,32% C 
der Vorgang der Austenit-Martensitumwandlung yerfolgt. Es zeigt sich, daB der 
unterkiihlte Austenit bei Tempp. zwisehen 200° u. 350° eine gewisse Bestandigkeit 
besitzt u. sich mehr oder weniger langsam in Martensit umwandelt. Dabei steigt dio 
Umwandlungsgeschwindigkeit m it zunehmender Temp. u. m it abnehmendem C-Geli. 
Bei weiterer Abkiililung yerwandelt sich der Austenit in Martensit, wobei diese 
Umwandlung unabhangig ist von der Abkiihlungsgeschwindigkeit (untersucht zwisehen
0,5 u. 0,01°/sek.), wahrend die Umwandlungstemp. m it steigendem C-Geh. abnimmt. 
Aus magnetometr. Messungen ergibt sich, daB in den gehiLrteten Stahlen nach schneller 
Abkiililung weniger Restaustenit yorhanden ist ais naeh langsamer Abkiililung; nur 
bei einem Stahl mit 1,6% C sind die Verhaltnisse umgekehrt. Auf Grund dieser E r
gebnisse werden die Phasentheorie yon H an em an n  u . die Spannungstheorie von 
Tam m ann u. S c h e i l  zur Erklarung der Stahlhartung einer krit. Betrachtung unter- 
zogen. Yf. kommt zu dem Ergebnis, daB die Vers.-Ergebnisse nieht m it der Phasen
theorie, wohl aber m it der Spannungstheorie in Einklang gebraeht werden konnen. 
(Arch. Eisenhiittenwesen 5- 383—85. Jan . 1932. Swerdlowsk (Ural), Mitt. Uraler Inst. 
Metallforschung.) E d e n s .

H. M. Gustafson, Das Nilrierverfahren in  der W(irmźbehandhinrj von Stahl. Zu- 
sammenfassendes iiber das Nitrieryerf., iiber Nitrierofen, ferner iiber die geschicht- 
liche Entw. des Verf. (Heat Treating Forging l 1?. 1136—39. Dez. 1931. General 
Electric Co.) E d e n s .

Bernard Thomas, Der Einflu/3 ton Feuchiigkeil auf Salzbćider fiir  die Wdrme- 
behandlung von Stahl. Es wird beriehtet dariiber, daB Salzbader fiir Warmebehandlungs- 
zwecke beim langeren Stehen ein ungiinstiges Yerh. beim H arten von Stahl aufweisen, 
was darauf beruht, daB die Salzbader meistens hygroskop. sind. Es ist empfehlens- 
wert, solche Salzbader auf etwa 370° C (700° F) vor dem Gebrauoh zu erhitzen, um 
die Feuchtigkeit zu entfernen. (Heat Treating Forging 17. 1111—12. Dez. 1931.) E d .

K. L. Zeyen und H. Mehl, U ber den Einflup des Kwpfergehaltes auf die Schmelz- 
schweiftbarkeit ton unruhig rergossenem weichem Flufistahl. Nach einer Bespreehung 
fruherer Arbeiten iiber den EinfluB von Cu auf die Eigg. des Stahles wird iiber Yerss.
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mit Stahlen m it rund 0,10% C u. 0,17—1,96% Cu berichtet, dio don EinfluB des 
Cu-Geli. auf das Verh. der Stahle beim SchweiBcn untersuehen. Bei der elektr. Wider- 
stands-AbschmelzstumpfschwciBung zeigt sich, daB dio Zugfestigkeit in allen Fallen 
iiber 90% derjenigen des vollen Blechmaterials bei guten Delmungswerten erreieht; 
der Biegewinkel bei der Biegeprobo nimmt bei mehr ais 1% Cu ab. Bei der elektr. Licht- 
bogenschweiBung m it blankem, ungckupfertem SchwoiBdraht betragt die Festigkeit 
in allen Fallen uber 80%, jedoch nehmen sowohl die Dehnung, ais auch der Biegewinkel 
bei Cu-Gehh. iiber l°/0 stark ab. Biegeproben aus abgearbeiteter SchweiBraupe er- 
geben etwa die halben Biegewinkel von Proben mit Raupe. Bei der Gasschmelz- 
schweiBung zeigt sich, daB nur bei Cu-Gchh. unter 1% ausreioliende Festigkeits- u. 
Dehnungswerte orzielt werden konnen. Die Proben m it hóheren Cu-Gehh. zeigen am 
Rando der SchweiBnaht hauehartige Ausscheidungon, die auf metali, oder oxyd. Cu- 
Ausscheidungen schlieBen lassen. (SchmelzschwoiBung 10. 264—-68. Nov. 1931. 
Berlin.) E denr .

Samuel J. Rosenberg, Wie der Kohlenstoffgehall und die Warmebchandlung den 
Verschleifiwidersland beeinflusse?i kann. Es werden 2 yerschiedenc VerschleiBarten be- 
trachtet: Abnutzung durch Sand bei Anwendung geringer Drucke, ferner Rollreibung 
m it Schlupf bei Anwendung hóherer Drucke. Es zeigt sich, daB im ersten Fali das 
Gcfiigo von gewohnlichon C-Stahlen den VerschlciBwiderstand ahnlich beeinfluBt wie 
dio Hartę, d. li. daB die Harto ais MaBstab fiir den Abnutzungswiderstand angenommon 
werden kann. Bei dem zweiten untersuchten Fali zeigt sich, daB das Gefiige von auBer- 
ordontlich groBer Bedeutung ist u. ferner, daB die Beziehungen zwisehen der Hartę 
u. dem Versehleiflwiderstand nicht so eindeutig sind. (Iron Ago 128. 1366—67. 26/11.
1931. U. S. Bur. Stand.) E d e n s .

Peter Bardenheuer und Gustav Thanheiser, Untersucliungen iiber den Einflu/3 
des Kupfers auf die Sdurcloslichkeit ton kolilenstoffarmem Fluflslahl. Bei liohcm P- u. 
S-Geh. in Stahlen bewirkt ein Cu-Zusatz eine starkę Vermindenmg der Lósungs- 
gesehwindigkeit in H 2S 04, HC1 u. Citronensśiure. In  S- u. P-armen Proben dagegen 
kann der Saureangriff durch einen Cu-Geh. im Stalli erhoht werden. Geh. der Losungs- 
saure an CuS04 beschleunigt die Losungsgeschwindigkeit insbesondere der swl. Stahle. 
(Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 14. 1—9. 1932.) N ik l a s .

E. F. Gleason, R. L. Schwaegerle, W. C. Breiting und E. F. Brown, Polieren 
von niclitrostendem Stahl. (Metal Clean. Finisk. 4. 9—12. 34. Jan. 1932. Worcester, 
Mass., N orton Co.) K utzelnigg .

G. W. Ryków, Verfahren zur Gewinnung der Melalle durch Reduktion im Gasmedium
und die Anwendung dieses Verfahrens. Die Vorss. hatten zum Ziele die vollstandige 
Gewinnung der fliichtigen Metalle aus den Riickstanden u. den Schlacken der Zinkerz- 
aufarbeitung. Das vom Vf. vorgeschlagene Verf. besteht in der Red. der im Sehwebe- 
zustande befindliclien Schlacke in Gasatmosphare. (Nichteisenmetallo [russ.: Zwetnye 
Mctally] 1931. 1442—58.) Sch o nfeld .

C. G. Maier und W. B. Hincke, Das System PbO-Sbft3 und seine Beziehung zur 
Bleiraffination. Best. des Schmelzdiagramms des Systems Pb0-Sb20 3, m it einem 
Eutektikum bei 539° u. 21,5 Gew.-% PbO. Dampfdruckmessungen von Pb0-Sb20 a- 
Gemischen bei 539° u. 697°, wobei der Druck m it steigendem PbO-Geh. fallt. Fest- 
stellung einer Verb. Pb0-Sb20 3 m it 43,4% PbO. Wahrscheinlichkeit eines zweiten 
Eutektikums m it 74% PbO u. F. bei 575°. Beziehung des Pb0-Sb20 3-Systems zum 
Pb-RaffinationsprozeB. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. 
No. 449. 10 Seiten.) N ik l a s .

— , Die Entfernung von Wismut aus Blei. Verwendung von metallischem Calcium 
und Calciumlegierungen. Es wird die Verwendung von Ca u. Ca-Legierungen zur E n t
fernung von Bi aus Pb nach K roll (C. 1923. II. 33) empfohlen, um ein Absatzgebiet 
fiir diese Leichtmetallc zu schaffen. (Chem. Age 26. Nr. 658. Metallurg. Sect. 7. 
6/2. 1932.) R. K. Muller .

H. Hanemann und R. Vogel, Uber die Rekrystallisation von Aluminium und einigen 
vergiitbaren Aluminiumlegierungen. Durch Legierungskomponenten wird die Rekry- 
stallisationstemp. des Al heraufgesetzt. Geringe Mengen von Mn u. Vermindcrung 
des Si-Geh. erniedrigen das Rekrystallisationsvermogen. Bei langsamer Verformung 
beginnt Rekrystallisation schon wahrend der Verformung zu grobem Korn. Die 
KorngróBe steht nicht mehr in gesetzmaBigem Zusammenhang mit dem Gesamt- 
stauchgrad. Je  durchkneteter u. feinkorniger der Ausgangswerkstoff ist, um so eher 
bildet sich in Gebieten krit. Yerformung sehr grobes Korn aus. — Vff. geben auf
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Grund ihrer Yorss. Richtlinien fiir das prakt. Schraieden von vergutbaren Al-Legie- 
rungen zur Vermoidung von grobem Korn. (Hausztschr. V. A. W. u. Erftwerk Alu
minium 4. 3—23. Jan./Febr. 1932. Berlin, Techn. Hochsch.) C o n s o la t i .

Joseph Rossman, Schulz des Aluminiums durch anodisclie, Behandlung. Patent- 
scliau. (Metal Ind. [Ncav York] 30. 51—52. Febr. 1932. Washington.) K u tz e ln i g g .

A. Tiby, Metallisćhes Magnesium aus Dolomit und aus Magnesit. Aus einem Ver- 
gleich der Verff. zur Mg-Darst. aus MgO (Elektrolyse von MgCl2 oder von MgO im Fluorid- 
bad, rein therm. Red. m it Al) folgert Vf. die t)berlegenheit des therm. Verf., das an 
die Reinheit der Ausgangsstoffe dio gcringsten Anforderungcn stellt u. durcli an- 
schliefiende Dcst. ein reines Procl. liefert. (Industria chimiea 6. 1380—83. Dez. 1931. 
Mailand.) R. K. Mu l l e r .

J. Veszelka, Uber Aluminium-Antimonlegierungen. Vf. bestimmt das Zustands- 
diagramm der Al-Sb-Legierungen u. untersucht die Anzahl der in diesem System 
wirklieh vorhandenen Legierungen sowie die Vorgange beim Zerfall der Verb. AISb. 
Dio durch Vorverss. ermittelte, sehr langsame Gleichgewichtseinstellung beim Zu- 
sammengieBen von Al- u. Sb-Schmelzen wird dadurch umgangen, daB die zur Auf- 
nahme von Abkuhlungskurven bestimmten Sehmelzen durch Weiterlegieren einer der 
Zus. AISb entsprechenden Vorlegierung m it 18,4% Al, in der sich bei 1200° das AISb 
bereits nach 10 Min. vollstandig bildet, hergestellt werden. Die festgestellte Liąuidus- 
kurve ha t nur ein Maximum bei 1080° entsprechend der Verb. AISb. Diese Verb. 
tr i t t  in allen untersuchten Legierungen auf, u. zwar: bei Al-Gehh. von 99 bis 18,4% 
ais primare Krystallart in einer Al-reichen Grundmasse unbekannter Zus., in Legie
rungen m it 18,4—1,2% Al primar in einem Sb-AlSb-Eutektikum u. bei Golili. von 
weniger ols 1,2% Al nur ais Bestandteil des Eutektikums. — Die Krystallart AISb 
zerf.allt in feuehter Luft durch Osydation des darin enthaltenen Al zu A12(0H )C. 
(Mitt. berg-, huttenmann. Abt. kgl. ung. Ilochschule Berg-, Forstwcsen, Sopron, 
Ungarn 1931. 193—201.) C o h n .

G. Canneri, Legierungen von LaiUhan und Aluminium. Durch das therm. Studium
der Legierungen zwischen La u. Al konnten folgende Verbb. festgestellt werden: 
LaAl, LaAl2 (F. 1424°), LaAJ4 (F. 1222°). Bei LaAl4 begegnet man zwei allotropen 
Modifikationen, dercn Transformationspunkt bei 816° liegt. (Metallurgia Italiana 24. 
99—103. Febr. 1932.) Co n so l a t i.

H. Bohner, Die normale und umgekehrle Blochseigaruruj von Aluminium-Kwpf'er-
legierungen in  Abhćingigkeit von der Erstarrungsgeschwindigkeit. Die n. bzw. umgekehrte 
Blockseigerung ist eine Funktion der Erstarrungsgeschwindigkeit. Verss. haben 
gezeigt, daB m it zunehmender Abkiihlungsgeschwindigkeit eine n,, stetig zunehmonde 
Seigerung auftritt, die aber nach tjberschreiten einer bestimmten Warmeableitungs- 
gesehwindigkeit in die umgekehrte Blockseigerung umschlagt. Die Unterschiede im 
Cu-Geh. zwischen Rand u. Kern werden m it steigenden AbkShlungsgeschwindigkeiten 
geringer. (Hausztschr. V. A. W. u. Erftwerk Aluminium 4. 24—30. Jan./Febr. 1932. 
Lautawerk, Lausitz.) CoNSOLATr.

A. M. Korolkow, Eigenschaften von Nickelcliromlegierungen und ihre Ilerstellung. 
Befriedigende jErgebnisse erhalt man beim Sehmelzen von Ni-Cr-Legierungen in 
Induktionsófen u. im Widerstandsofen, in Tiegeln aus Kaolin oder in m it Alundum 
oder Magnesit gefiitterten Graphittiegeln. Die Legierungen lassen sich zu Drahten 
u. Band aufarbeiten. Ih r elektr. Widerstand, Tcmp.-Koeff. u. Oxydationswiderstand 
bei hohen Tempp. macht sie vóllig geeignet zur Verwendung fur Heizvorr. Die besten 
Eigg. zeigen die ternaren Ni-Cr-Fe-Legierungen. (Niehteisenmetalle [russ.: Zwetnye 
Metally] 1931. 1471—84.) S c h o n f e l d /

Sven G. Lind, Uber hochprozentige Wolframcurbidlegierungen und dereń technischc 
Anwendung. Vortrag iiber Eigg. von geschmolzenen u. gesinterten W-C-Legierungen u. 
dereń Anwendung zur Stahlbearbeitung, fiir Zugseheiben, Bohrkronen im Bergbau u. 
Mundstiicke fiir Sandgeblase. (Teknisk Tidskr. 62. Nr. 7. Bergsyetenskap. 9—14. 
Febr. 1932.) R. K . M u l l e r .

Roger D. Prosser, Richtiges Sehleifen von Wolframschneidwerkzeugen. Vf. be- 
richtet iiber das Sehleifen von Widia-Schneidwerkzeugen bei K ru p p , wobei insbeeondere 
auf die Wichtigkeit der Kiihlung beim Sehleifen, ferner auf das Einhalten dea richtigen 
Winkels der Schncide eingegangen wird. SohlieBlich wird zusammenfassend uber die 
geeigneten Schleifverff. fiir einige verschiedenartige Werkzeuge berichtet. (Iron Age 
128. 1357—61. 26/11. 1931. New York, Th. P r o s s e r  & Son.) E d e n s .
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Anton Pomp und Albert Koch, Ober den Einflufi des Schmiermittels auf den 
Kraftbedarf beim Ziehen von Flufistahldraht mit Krupp-Widia-Zishśleinen. EinfluB 
des Schmiermittels auf den Kraftbedarf beim Ziehen von Flufistahldraht m it Wall- 
ramitziehsteinen im Grobzug. Am giinstigsten erwies sich pulyerisierte, troekene 
Scife, weniger gut Riibol u. Zichol. Fette erwiesen sieh ais ungeeignet. Ais giinstigster 
Diisenwinkel wurde bei weichem Materiał 15° gefunden, mit steigender Harto scheinfc 
sich das Maximum zu klcineren Winkeln zu versehieben. (Mitt. Kaiser-Willi.-Inst. 
Eisonforsch., Dusseldorf 13. 261—71. 1931.) N ik l a s.

Vsevolod N. Kriyobok, Die Metallkunde. Allgemeine Betrachtungen iiber dio 
metallograph. u. chem. Unters. der Metalle. (Heat Treating Forging 17. 1143— 46. 
Dez. 1931. Carnegie List. Technology.) E d e n s .

Julio Orozco Diaz, Die Rónlgenslrahlen in der Metallographie. III . Mitt. Analyse 
der Kryslalhtruklur. (II. vgl. C. 1931. I. 678.) Methodik u. Auswertung. (Chemia 8.
582—93. 1931.) , W illsta edt .

F. Regler, Uber eine neue Methode zur vollstandigen rontgenographischen Fein- 
strulcturuntersuchung an technischen Werksliicken. Neben einigen Ergaiizungen zu der 
vorhergehenden Arbeit des Vf. (C. 1931. II. 2382)wird eine Methode angegeben, die es 
mit Hilfo eines bzw, zweier k e g e l f ó r m i g  geformter Filme gestattet, sowohl voll- 
standige LAUE-Diagramme von Einkrystallen aufzunehmen ais auch auswertbare 
Faserdiagramme sowie Diagramme zur Best. der Gitterkonstante u. des Spannungs- 
zustandes techn. Werkstiicke ohne Beschadigung derselben zu erhalten. Bei An
wendung nur e i n e s  kegelformigen Films entspricht die neue Methode ganz der 
C. 1931. II. 2382 referierten, an Stelle des Planfilms ist ein kegelfórmiger Film zu 
setzen. Die Aufnahmen sind linienreicher u. besonders geeignet zur Best. der Gitter
konstante. Hierfur wird haufig m it Vorteil eine Strahlung Verwendung finden, die 
aus 2 oder 3 charakterist. Strahlungen zusammengesetzt ist, also von einer Anodę 
em ittiert wird, die aus gleichen Teilen von 2 oder 3 Elementen besteht. Die Rontge- 
nogramme konnen sowohl m it ruhendem ais auch m it rotierendem Kegel ausgefiihrt 
werden. — Der Doppelkegel wird benutzt, wenn dio d u r c h  gehende Strahlung auch 
photographiert werden soli. Dio beiden Einzelkegel haben gemeinsame Basis u. Achse 
(die zugleich die Richtung des Priinarstrahls ist); auf der Achsenmitte des Doppel- 
kegels befindet sich das Praparat. (Ztschr. Physik 74. 547—64. 23/2. 1932. Wien.) Sk al .

A. E. White und R. SchneidewintI, Briiche im Kesselmaterial. Kleingefiige- 
unterss. von Fehlern, die im Kesselmaterial auftraten u. Nachpriifung der Ursachen 
ihres Entsteliens. (Trans. A. S. M. E. Fuel Steam Power 53. 193—214. 1931.) N ik l a s .

A. Portevin und P. Bastien, Die wichłigsten Fakloren fu r  die G-iefIbarkeit reiner 
Melallc. Die GieBbarkeit wird durch die Liinge L  einer unter bestimmten Bedingungen 
gegosscnen Spirale definiert. Wenn F  den Schmelzpunkt des Metalls, G die Temp. der 
Schmelze, T  die Temp. der Form bedeuten, so wird L  umgekehrt mit F  — T  wachsen, 
um unendlich zu werden, wenn F — T  ist. Die mittlere Temp. der Form wachst mit 
G — F  um so rascher, je gróBer die spezif. Warme c des Metalls u. je grófier seine D. 
ist, sowie m it der Schmelżwarme S. Die Durchrechnung fiihrt zu einem komplizierteren 
Ansatz, der fur niedrige Werte von {G — F)/F  (unterhalb 1/2) ubergeht in 
L  =  a D c (G —  F)/(F  — T) fi 3  D/(F  — T); a u. fi sind abhangig von den AusmaBen 
der Form u. móglicherweise auch von der inneren Reibung des fl. Metalls. Wenn a 
u. fi in erster Naherung ais Konstanten angesehen werden, dann sind die Kurven 
L  — f ( T )  Hyperbeln, u. die K urren L  =  f(G)  gerade Linien, dereń Neigung ein MaB 
der spezif. Warme ist. Dio Kurven L  =  f  (G) werden bestimmt fiir Sn, Cd, Pb, Zn, Sb 
u. Al; die GieBbarkeit ergibt sich danach linear von (G — F) abhangig. Dio Ausgangs- 
punkte der Kurven ordnen sich nach L  D/(F — T); d. li. fi ist fiir die einzelnen Metalle 
annahemd konstant u. unabhangig von der Viscositat. Dio Neigungen der experimen- 
tellen Geraden ordnen sich nicht nach c D / ( F — T); a andert sich also von Metali 
zu Metali u. ist eine Funktion der inneren Reibung. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
599—601. 15/2. 1932.) Lorenz.

Pierre Nicolau, Beitrag zum Studium non Methoden zur Priifung von Giefierei- 
erzeugnissen. Veraltete Priifverff. f. GuBeisen u. ihre Kritik. Nach neueren Metitioden 
wird der Probekórper dem GuBstuek selbst aus besonders gefahrdeten Quersehnitten 
entnommen. Beschreibung des App. yon F remont zur yereinfachten Best. von Hartę, 
Scherfestigkeit u. stot. Durchbiegung. Feststellung der Scher- u. Torsionsfestigkeit 
bei Bronzen versehiedener Zus. Vergleieh zwischen Brinellharte u. Scherfestigkeit 
verschiedener GuBeisen. Zusammcnstellung der physikal. Eigg. eines perlit. GuB-
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ciaens guter (Jualitat. (Trans. Amer. Foundrymen’s Assoc. 3. 661—704. Jan. 
1932.) N ik l a s .

Wilhelm Rohn, EinfluP von Oasen auf Melalle und Einflufi des Vakuumschmelzens. 
Interkrystąllinc Briiehigkeit, heryorgerufen durch Gasgehh. in Metallen, Sauerstoff- 
druckc von CuO — 7 mm bei 1100°, von NiO — 6 mm Hg(Siiulc) bei 1600°. Menge u. Zus. 
von Gasen aus Chargen von 3500 kg einer Ni-Cr-Legierung beim Schmelzen im Vakuum. 
Vorteile des Vakuumsehmelzens sind vollkommene Entfernung von Gasen u. damit 
verbunden eino Gutesteigerung, insbesondere Erhohung der Kerbzahigkeit. P rakt. 
Anwendungsmóglichkeit des Vakuumschmelzens ist gegeben, wenn Vakuumofen zur 
Vcrringerung der Unkosten m it fl. Einsatz chargicrt werden kann. (Techn. Publ. 
Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. No. 470. 8 Seiten.) N ik l a s .

Carl F. Weber, Polieren von Aluminium-Kupfer-Sandgufi. (Metal Clean. Finish. 4.
40. Jan. 1932.) K utzelnig g .

Henri Marius, Gie/3ereipraxis hinsichtlich Dauerformen fiir Bronzegup. Aus- 
fuhrliche Wiedergabe der C. 1931. II. 1625. 2051 referierten Arbeit. (Trans. Buli. 
Amor. Foundrymen’s Assoc. 2. 393—422. Okt. 1931. Lenoir Car Works.) E d e n s .

H. Ries und G. D. Conant, Die Eigenschaflen von Sandkórnern. An Hand von 
mkr. Unterss. an zalilreichen yerschiedenen Sandsorten werden die Beziehungen zwischen 
dem Aufbau des Sandes u. seiner Herkunft besproehen, ferner die charakterist. Eigg. 
der Sandkorner u. dereń Beziehungen zu der Herkunft des Sandes, endlich die Be- 
ziehungen zwischen der Form, der Oberflachenbeschaffenheit, der Struktur u. der 
minerał. Zus. der Kórner zu den yerschiedenen Eigg. des Sandes wie Durchlassigkeit, 
Bindefiihigkeit, FlieBeigg. u. Sinterfahigkeit. (Trans. Buli. Amor. Foundrymen’s 
Assoc. 2. 353—92. Okt. 1931. Ithaca, N. Y.) E d e n s .

Walter M. Saunders und Walter M. Saunders jr., Der Einflufi der Hitze auf 
die Durchlassigkeit von Modellsand mit Steinkohlemzusatz und von Kemsandmischungen. 
Durch Verss. mit Steinlcohlenzusatz zu Modellsanden wird festgestellt, daB die Durch
lassigkeit bei Raumtemp. herabgesetzt wird, daB ferner dieser EinfluB auch bei erhóhten 
Tempp. festzustellen ist, nachdem die fluehtigen Bestandteile entfernt sind. Die 
fluehtigen Bestandteile der Steinkohle, yerbunden m it ihrer Eig., sich aufzublahen, 
sind die Ursaehen fiir die Wirksamkeit eines Steinkohlenzusatzes zum Sand hinsichtlich 
der Erzeugung einer glatten Oberflaclie der GuBstiicke. Dabei spielt das Mischungs- 
yerhaltnis von Sand zur Steinkohle keine wesentliche liolle. — Auch Kernsande mit 
Bindcmitteln besitzen eine geringere Durchlassigkeit bei erhóhten Tempp., wobei die 
Menge des Bindemittels keinen wesentlichen EinfluB ausiibt. (Trans. Buli. Amer. 
Foundrymen’s Assoc. 2. 440—48. Okt. 1931. Providence, R. J.) E d e n s .

F. G. Flocke, Richtiges Schweipen des Nickels und seiner Legierungen im cliemiąćhen 
Belrieb. Zum SchweiBen yon Ni, Monelmetall u. Ineo-Cr-Ni ist eine schwach redu- 
zierende C2H 2-02-Flamme zu venvenden. Fiir kleinere Stiicke kommt Ag-Lot zur 
Anwendung. (Chem. Markets 29. 601—03. 605. Dez. 1931.) R. K. Mu l l e r .

A. Eyles, Einige Bemerkungen iiber Fluflmittel fiir Ldtzwecke. Talg- u. Stearin- 
scliutzschichten haben sich beim Loten von Al bewiihrt, doeh empfiehlt Vf., naeh vor- 
lieriger Reinigung u. Verzinnung der zu lotenden Stellen das Lot olme Flufimittel an- 
zuwenden. (Metal Ind. [New York] 30. 56. Febr. 1932.) K utzelnig g .

E. V. D. Wallace, Meiallenlfetlung nach dem Dampfierfahren. In  einem Behalter 
aus Cu wird Trichlorathylen (von der Firm a „Oecólene" Nr. 1 bezeichnet) zum Sieden 
erhitzt. In  entspreehender Hólie angebrachte Kuhlsehlangen yerhindern ein Ent- 
weichen des Dampfes aus dem Tank. Wird ein Metallgegenstand in den Behalter ein- 
gehangt, so kondensiert sich auf diesem Trichlorathylen, das yorhandenes F e tt oder
Ol lóst u. wieder abtropft. Gegenuber anderen Entfettungsyerff. besitzt das besprochene 
den Vorteil, daB die entfetteten Gegenstande m it dem fetthaltigen Lósungsm. beim 
Herausnehmen nicht mehr in Beruhrung kommen konnen. (Metal Ind. [New York] 30.
53—55. Febr. 1932. Newark, N. J., Ca r rier  Eng. Comp.) K utzelnig g .

C. L. Mantell, Verfahren zur Prufung der Reinheit. (Vgl. C. 1932. I. 1147.) Die 
iibliche Probe zur Feststellung der yollkommenen Fettfreiheit metali. Oberflachen — 
das gespiilte Stuek darf keine Wasserinseln aufweisen — kann unter Umstanden irre- 
fiihren, wie Yf. an Beispielen zeigt. (Die Wasserinseln treten manchmal nur in h. W. 
auf, Seifenspuren konnen ihre Bldg. yerhindern, Anlaufstellen geben sich nicht zu er- 
kennen.) Vf. bespricht die Móglichkeit der Umkehrung von Proben auf feine Poren 
in galyan. Oberziigen (pinhole-tests) zum Nachw. von Unreinheiten. Beispiel: Probe 
fiir yerzinntes Fe: nach dem Baden in verd. gelatinehaltiger K3Fe(CN)6-Lsg. sind die
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Poren ais blaue Flecken zu erkenuen. Umkehrung: unyollkommen gereinigte Stellcn 
auf eiiier Fe-Oberfliiche werden von dem Reagens nicht angefiirbt. Dasselbe gilt 
sinngemiifl iibertragen fiir die Tauchverkupferungsprobe, die Probo m it NaCl-H20 2 
nach B u r n s  u . die Probe m it HCl-saurer HgCl2-Lsg. fiir Nichteisenmetallc m it Aus- 
nahme von Zn u. Al. (Metal Clean. Finish. 4. 25—26. 33—34. Jan . 1932. Bloom- 
field, N. Y.) K u tz e ln i g g .

R. J. Piersol, E nlm irf einer Vercliromungsanlage. (Vgl. C. 1932. I. 1574.) Be- 
trachtungen iiber zweckmaBigo Einrichtung von Verchromungsbetrieben (GrundriB- 
gestaltung, Aufeinanderfolge der Arbeitsgange, elektr. Ausriistung usw.). (Metal Clean. 
Finish. 4. 35—38. Jan. 1932.) " K utzelnig g .

P. Hentschel, Untersuchungsergcbnissc iiber rifl- und porertfrcic Ohromnicderschliige 
hcrgestelU in dem „Kr.“-Verchromungsbad. (Vgl. C. 1932. I. 1709.) Vf. berichtet iiber 
Unterss. an Cr-Badern der Firm a K r a m e r  & KLEINSCHROTH (abgekiirzt ,,K r“ ), deren 
Geh. an H 2S 04 stets den durch P aten t geschiitzten Betrag von 1,2%, bezogen auf C r03, 
iiberstieg. Fiir Kr-Elektrolyte yerschiedener Zus. wurde die giinstigste Wrkg. bei 1,5, 
1,7 u. 2,5% H 2S 04 gefunden. Die Stromausbeute ist in diesen Badem 20—50%  hóher 
ais bei den sonst iiblichen. (Graph. Darst. fiir Stromdiehten yon 5 u. 10 Amp. u. fiir 20 
u. 35°.) Gegen Schwankungen im H 2S 04-Geh. ist der Kr-EIektrolyt wenig empfindlich. 
E r arbeitet auch noch bei 3,5%  H 2S 04 zufriedenstellend. -— Die H-Aufnahme ist bei 
Verwendung des Kr-Bades wesentlich geringer ais bei n. Badern. (Die Ndd. enthalten 
im zweiten Falle 80—100% mehr H, wie durch Messung des bei 300° im Vakuum ab- 
gegebenen Gases festgestellt wird.) Dadurch erklart sich die RiBfreiheit der Oberziigc. 
Weitere Vorziige des Kr-Bades sind: erhohtes Streuyermogen, Unempfindlichkeit gegen 
einen Fe-Geh. — Die genaue Zus. des Bades wird nicht angegeben. (Metallwaren-Ind. 
Galyano-Techn. 30. 106—08. 1/3. 1932. Leipzig.) K u t z e l n ig g .

Elena Gemet, Wasserstoff in  elektrolytisclien Cliromniederschlagen. Unterss. iiber 
den H 2-Geh. in elektrolyt. Cr, erhalten bei der Elektrolyse von Cr03 (250 g C r03 u. 
2 g SO /yi) u. einer Stromdiehte von 5—80 Amp./qdm zwisehen 0—65° fiihrten zu 
folgenden Śehliissen: Bei Erhitzen yon elektrolyt. Cr im Yakuum beginnt die H 2-Entw. 
boi 135—150°; die Hauptmcnge des H 2 entweicht unter 350°. Dio Gesarntmenge des 
H 2 betragt 40—100 Voll. Dio Stromdichto, unter der Bedingung gleicher Ausbeute 
an Metali, ist beinaho ohne EinfluB auf den H2-Goh. Erleidet die Metallausbeute 
in Abhangigkeit von der Stromdiehte eine Veriinderung (boi niedrigen Tempp.), dann 
andert sich auch der H 2-Geh., u. zwar nimmt er ab m it zunehmender Ausbeute. Von der 
Dauer des Niederschlagens ist der H 2-Gch. unabhangig. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. 
angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 
429—37. 1931.) Sc h ó n f e l d .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Herstellung eines fiir Flotations- 
zicecke verwendbaren Stoffes. Ein Gemisch von C2H 2 u. (NH4)2S wird bei erhohter 
Temp., yorzugsweise zwisehen 300 u. 400°, iiber Kontakte geleitet, welche aus Metall- 
sulfiden bestehen oder unter den Arbeitsbedingungen in Sulfid iibergehende Metalle 
oder Verbb. enthalten. An Stelle des (NH4)2S kann auch ein Gemisch yon j\tH3 m it 
H2S bzw. S-Dampf zusammen m it dem C2H 2 iiber den K ontakt geleitet werden. Ais 
Katalysator yerwendet man z. B. ein Gemisch yon Cu- u. Co-Sulfid auf einer ZnO- 
Untcrlage. (N. P. 47 241 yom 4/1. 1929, ausg. 2/12. 1929. D. Prior. 27/7. 1928.) D r.

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig, Ohlorierung 
abgerdsleter sulfidischer Erze, welche Cu u. Pb, gegebenenfalls neben Zn u. anderen 
Metallen enthalten, nach Pat. 526 610, dad. gek., daB die auf einen Sulfidschwefelgeh. 
zwisehen 0,5— 1,2% abgerósteten Eisenerze vor ihrer Łaugung mit Chlorgas in der 
Warme behandelt werden, welches entsprechend der Menge des in den Abbranden 
cnthaltenen SulfidschWefels m it inerten Gasen verd. ist. — Ansteigen der Temp. bis 
zum Sintern oder Sehmelzen wird yermieden. (D. R. P. 544 965 KI. 40 a vom 3/2.1929, 
ausg. 25/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 526 610; C. 1931. 1. 1053.) K u h l in g .

Friedr. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg, Vermeidung von Ansalzen 
im  Drehrohrofen, bei dem dem Rohmaterial fester Brennstoff zugesehlagen wird, dad. 
gek., daB der Ofenzug unm ittelbar an der Austrittsstello der Abgase aus dem Ofen 
abgedrosselt wird, u. daB dabei die Rk.-Gase teilweise vor oder bei Beginn der Rk.- 
Zone abgefiihrt werden. — ZweckmaBig wird das Materiał yorgewarmt dem Drehrohr
ofen zugefuhrt. (D. R. P. 544 876 KI. 40 a yom 21/4. 1929, ausg. 23/2. 1932.) K u h l.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Metallen. 
Metallcarbonyle werden durch K ontakt m it erhitzten, in Bewegung befindlichen Ober- 
flśichen bei Tempp. zers., welehe nur 30 bis 80° iiber der Zers.-Temp. der benutzten 
Carbonyle bei dem im GefiiB lierrschenden Druck liegen, wobei die Metalle kontinuicrlich 
von den erhitzten Oberflaclien entfernt werden. Die zur Durehfuhrung des Verf. be- 
nutzte Apparatur ist naher besehrieben. (E. P. 364 781 vom 5/12. 1930, ausg. 4/2. 
1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von MelaUen 
aus den entsprechenden Carbonylcn. Die zerkleinerten, vorzugsweise fein gepulverten 
festen Metallcarbonyle werden durch einen auf die erforderliche Temp. erhitzten Raum 
fallen gelassen. (F.P. 717 568 vom 23/5. 1931, ausg. 11/1. 1932. D. Prior. 12/7.
1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Sebubardt, 
Ludwigshafen a. Rh.), Ilerslellung von Melallpulrern durch thermische Zersetzung von 
Metallcarbonylen, dad. gek., daB bei dieser Zers. in Form von Schwamm oder Pulver 
von niedrigem Schuttgewieht anfallendes Metali zwecks Erhóhung des Schuttgewichtes 
einer mechan. Zcrklcinerung, zweekmaBig in inerter oder reduzierender Atmosphare, 
unterworfen wird. (D. R. P. 544283 KI. 12n vom 12/7.1928, ausg. 16/2.1932.) D r e w s .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Deutschland, Legicrungen. Zur Herst. per- 
manenter Magneto werden kohlenstoffreie oder -arme Legierungen verwendet, welehe 
neben Fo 2—80°/o Co u. 2—35% W  enthalten u. von zwischen 800° u. ihren FF. liegenden 
Tempp. abgeschreckt werden. Das W kann ganz oder teilweise durch Mo, Cr, Mn, 
V, Si, Al, Ni oder mehrere dieser Elemente ersetzt werden. Trotz groBer H artę sind dic 
(abgeschreckten) Erzeugnisse nicht briiehig u. lassen sich deshalb mechan. verarbeiten. 
(F.P. 716 514 vom 4/5. 1931, ausg. 22/12. 1931. D. Prior. 12/5. 1930.) K u h l in g .

Deutsche Edelstahlwerke Akt.-Ges., Deutschland, Legierungen. Die Legierungen 
enthalten neben Fe 1—5%  Mo, 0,3—1,2% C u. mehr ais 10% Cr. Sie werden zu 
Messerschneiden verarbeitet. Vor den bekannten aus Chrom-, Chromvanadium- oder 
Chromkobaltstahlen hergestellten Messerschneiden zeiehnen sich die gemiiB der Er- 
findung bereiteten Schneiden dadurch aus, daB sie ihre urspriingliche Scharfe bewahren. 
(F. P. 716 664 Tom 6/5. 1931, ausg. 24/12. 1931.) K u h l in g .

Metals Extraction Corp. Ltd., ubert. von: Samuel Field, Elias Frederick 
Petersson und William Ewart Harris, London, Verarbeitung von sulfidischen Zink- 
erzen. Die Zinkerze werden bei etwa 650° im Luftstrom bis auf einen Schwefelgeh. 
von etwa 9%  u. dann zwecks weiterer Verminderung des Schwcfelgeh. unter Zusatz 
von Dampf abgeróstet, wobei Bedingungen einzuhalten sind, unter denen kcine 
Ferrite u. Manganite entstehen. (Can. P. 285 553 yom 17/2. 1928, ausg. 11/12.
1928.) K u h l in g .

„Berzelius“ Metallhiitten G. m .b.H ., Duisburg (Erfinder: Max Freise, 
Angermund, Paul Hadrich, Duisburg, Josef Koster, Huckingen, und Friedrich 
Trostler, London), Reduktion vonZinn aus gangariarmem zinnhaltigem Gut, wie Erzen, 
Hiittenozyden oder ahnlichen Ausgangsstoffen mit oder ohne einen Gehall an Z ink und 
anderen Melallen. (D. R. P. 543 614 KI. 40 a vom 3/4. 1930, ausg. 8/2. 1932. —
C. 1932. I. 1149 [F. P. 714 588].) K u h l in c .

,,Berzelius“ Metallhiitten G .m .b.H ., Duisburg (Erfinder: Max Freise, 
Angermund, Paul Hadrich, Duisburg-Wanheim, Joseph Koster, Huckingen und 
Friedrich Trostler, London), Geicinnung von Zinn  aus den nach Pat. 543 614 er- 
haltenen Ofenruckstanden, 1. dad. gek., daB die Abkuhlung der aus dem Ofen aus- 
getragenen Beschickung unter die Erstarrungstemp. des darin yorhandenen reduzierten 
Mct&lles eine Zeitlang yermieden wird zwecks Gewinnung des Metalls in zusammen- 
hangender, schmelzfl. Form, u. zwar so lange, ais noch Metali aus der Beschickung 
abflieBt. — 2. dad. gek., daB der Austrag mehrerer Ofen in einem gegebenenfalls heiz- 
baren Behalter gesammelt wird, in dem die Trennung des Metalls von den Ruckstanden 
erfolgt. — 3. Vorr. zur Ausfiihrung des Verf. nach Anspruch 1 u. 2, gek. durch Ab- 
scheidegefaBe m it metalldurchlassigem Zwisebenboden u. durch Abstichoffnungen 
fiir das ausgesehiedene Metali in der GefaBwand unterhalb des Zwischenbodens. 
(D. R. P. 544 734 KI. 40 a vom 22/6. 1930, ausg. 22/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 543614; 
vgl. vorst. Ref.) K u h l in g .

International Nickel Co. Inc., V. St. A., Nickel. Lsgg., welehe neben Ni Cu u. 
Fe enthalten, werden, um das Cu zu fallen u. den Geh. anJWasserstoffionen zu ver- 
ringern, bei etwa 55° m it Nickelpulver behandelt, welches durch Red. von NiO mittels
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reduzierender Gase bei 300—500° gewonnen worden war. Dureh die von Cu getrennte 
Lsg. wird bei Tempp. von 60—90° ein Luftstrom geleitet, wobei das vorhandeno Fo 
ais Hydroxyd ausfiiUt. Cu u. Fe enthaltenc Niekelsteine werden zunachst dureh Rósten 
mdgliehst weitgehend entsehwefelt, von der Hauptmenge des Cu befreit, zu Anoden 
gefornit u. in einem H3B 03 enthaltendem Bade von N iS04 elektrolysiert, um die H aupt
menge des Ni zu gewinnen. Der unzersetzte Rest des Elektrolyten wird wie oben 
behandelt. (F. P. 716 845 vom 9/5.1931, ausg. 28/12.1931. A. Prior. 15/8.1930.) K u h l .

Hartstoff- Metali Akt.-Ges. (Hametag), Deutsehland, Alujniniumpuher, 
-hronzen u. dgl. Die (mechan.) Herst. von Aluminiumpulyer, -bronzen u. dgl. erfolgt 
innerhalb der Atmosphare eines indifferenten Gases oder Gasgemisehes, wie N2, C 02, 
Verbrennungsgase o. dgl., dem 1—3%  0 2 oder eine entspreehendo Menge eines O. 
bildenden Stoffes, wie Wasserdampf, zugesetzt sind oder welehe diese Menge O, oder
O., bildenden Stoff enthalten. Explosionen oder Entflammungen werden vermieden. 
(F. P. 716 707 vom 7/5. 1931, ausg. 26/12. 1931. D. Prior. 28/5. 1930.) K u h l in g .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges., Lautawerk, Oieficn von Barren oder 
Blocken aus Aluminium und seinen Legierungen unter Rcgelung der Erstarrung, 1. dad. 
gek., daB die Fiillung der Kokille innerhalb der Heizzone eines GieBmantels erfolgt, 
worauf die gcfiillte Kokille der fortschreitenden Erstarrung entspreehend allmahlich 
in die Kiihlzone des Mantels gesenkt wird. — 2. GieBmantel zur Ausfiihrung des Verf. 
nach Anspruch 1, dad. gek., daB der obere Teil aus warmeisolierendem Materiał besteht 
bzw. dam it ausgefiillt ist, wahrend der untere Teil aus warmeabfuhrendem Stoff be
steht. — 3. Verf. gemaB Pat. 525 514, gek. dureh an sich bekannte Einhiillung des 
GuBkopfcs mittels eines Deckels. — Die GuBstiicke sind frei yon Lunkerungen, Seige- 
rungen u. dgl. (D. R. P. 525 514 KI. 31 c yom 25/1. 1929, ausg. 26/5. 1931 u. 535 989 
KI. 31 c [Zus.-Pat.] vom 3/8. 1929, ausg. 8/2. 1932.) K u h l in g .

Vereinigte Aluminium Werke Akt.-Ges., Deutsehland, Lager-, Gleit-, Fuhrungs- 
fUichen o. dgl. aus Al oder Legierungen des Al. Die Lager- usw. -flachen werden in 
bekannter Weise, z. B. dureh Beliandeln m it Wechselstromen in einem elektrolyt. 
Bade, m it Oxydschichten bedeckt. Diese sind sehr hart, widerstehen deshalb mechan. 
Einww. sehr stark u. adsorbieren Schmiermittel. (F. P. 717 014 vom 13/5. 1931, ausg. 
31/12. 1931. D. Prior. 18/10. 1930.) K u h l in g .

William M. Guertler, Charlottenburg, Aluminiumlegierungen. Zu Al werden 
Metalloidverbb. yon Erdmetallen u. gegebenenfalls Zn, Cu, Mg, Be, Si, Li oder mehrere 
dieser Stoffe in solehen Mengen gegeben, daB sich feste Lsgg. der Zusatze in dem Al 
bilden. Es kónnen ferner hochsehm. Stoffe wie Fe, Ti, Mo, W, Ni, V, Cr, Mn, Co u. B 
beilegiert werden. Die Erzeugnisse werden einer Hitzebehandlung u. einem Alterungs- 
verf. unterworfen. (Can. P. 286 601 yom 26/9. 1923, ausg. 22/1. 1929.) K u h l in g .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Georg Masing), Berlin, Materiał fiir  
Rcibungśbcanspruchung unterioorfene, vorzugsweise elektrisclien Strom fuhrende Teile 
von lechnischen Anordnungen, gemaB Pat. 475 083, 1. gek. dureh dic Verwendung von 
Legierungen auf der Grundlagc yon Ni, Co, Fe u. Be, welehe mindestens 2 Metalle 
der Eisengruppe (Fe, Ni, Co) in Mengen von iiber 10% enthalten. — 2. dad. gek., daB 
die yerwendeten Legierungen noch Cr bis zu 40%  oder Mn bis zu 20% oder beide 
Elemente bis zu insgesamt 45%  enthalten. — 3. dad. gek., daB die Legierungen nach 
Anspruch 1 oder 2 noch bis zu 5%  Mo, W, Ta oder Nb enthalten. — Die Legierungen 
sind gegen zerstorende Einww. bestandiger ais die gemaB dem H auptpatent yerwendeten 
Legierungen. (D. R. P. 545 173 KI. 40 b yom 13/10. 1928, ausg. 26/2. 1932. Zus. zu
D. R. p. 475 083; C. 1929. I. 2920.) K u h l in g .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Georg Masing), Berlin, Materiał fiir 
metallene Federn von technisclien Anordnungen nach Pat. 475 009, 1. gek. dureh dio 
Yerwendung yon Legierungen auf der Grundlage Ni, Co, Fe u. Be, welehe mindestens
2 Metalle der Eisengruppe (Fe, Ni, Co) in Mengen von uber 10% enthalten. — 2. dad. 
gek., daB die yerwendeten Legierungen noch bis zu 40%  Cr oder bis zu 20% Mn oder 
bis zu 45%  bcider Elemente enthalten. — 3. dad. gek., daB die Legierungen gemaB 
Anspruch 1 oder 2 noch bis zu 5%  Mo, W, Ta oder Nb enthalten. — Gegeniiber den 
nach dem H auptpatent yerwendeten Legierungen wird erhóhte Bestandigkeit gegen 
zerstorende Einww. erreicht. (D. R. P. 545 174 KI. 40 b yom 13/10. 1928, ausg. 26/2. 
1932. Zus. zu D. R. P. 475 009; C. 1929. I. 2920.) K u h l in g .

Schoeller-Bleckmann Stahlwerke Akt.-Ges., ósterreich, Malrizen zum Pressen 
von Metallstreifen. Zur Herst. der Matrizen werden Legierungen yerwendet, welehe 
neben Fe 0,1—2%  C, 3—30% Cr, 60—3%  Ni, 0,1—10% W, u. 1—8%  Si enthalten.
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Das Ni kann teilweise durch Co, ganz oder teilweise durch Mn, das W ganz oder teil- 
weise durch V oder Mo ersetzt werden. (F. P. 716 277 vom 29/4. 1931, ausg. 17/12.
1931.) K u h l in g .

„Rhewum1' Rheinische Werkzeug- u. Metallwarenfabrik G. m. b. H.,
Remscheid, Ausgieflen eines Werkstiickes aus Aluminiumlegierungen mit einem Lager-
meiall unter Yerwendung eines Bindemittels, dad gek., daB das Werkstuek unmittelbar 
nach der dem VeredelungsprozeB vorangehenden Erhitzung bis zu etwa 520° m it dem 
Bindemittel, z. B. einem Aluminiumlot, bestrichen, darauf m it Lagermetall ausgegossen 
u. endlich im Wasserbad abgeschreckt wird. — Es wird sicheres Haften des Lager- 
metalis an dem Werkstuek erreicht. (D. R. P. 544 875 KI. 31 c vom 21/9. 1929, ausg. 
23/2. 1932.) Ku h l in g .

Jean Baptiste Durand, Marseillc, Herstellung von Formen und Kernen fiir Metall- 
gieflereizwccke unter Verwendung gebrauchter Formmassen, dad. gek., daB aus unter- 
hydratisiertem Beton bestehende, zerkleinert gebrauchte GuBform- oder Kernmassen 
m it W., gegebenenfalls unter Zusatz geringer Mengen eines hydraul. Bindemittels, 
rerm iseht werden. — Ais Rohstoffe dienen besonders gemiiB dem H auptpatent er- 
haltene, gebrauchte Formmassen. (D. R. P. 545 123 KI. 31 o vom 5/4. 1930, ausg. 
25/2.1932. F. Prior. 9/11.1929. Zus. zu D. R. P. 520 175; C. 1931. I. 3508.) K u h l in g .

Alfred Bartling, Dortmund, Herstellung von Schleuderguflhohlkdrpern dad. gek., 
daB der Sclileudervorgang zum Teil in e i n e m  Umlaufsinn u. zum anderen Teil in 
zum ersten entgegengesetzten Drehsinn erfolgt. — ZweckmaBig wechselt man den 
Drehsinn des SchleuderguBvorganges mehrmals wahrend der Herst. des Hohlkórpers. 
Die Erzeugnisse besitzen festeres Gefuge ais nur in e i n e m  Drehsinn geschleuderte 
HohlguBkórper. (D. R. P. 545 288 KI. 31 o vom 28/6. 1930, ausg. 27/2. 1932.) K u h l .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvania, iibert. yon: Charles V. Iredell, Bloom- 
field, V. St. A., Schutzuberzug fiir Metalle. Die Metallteile werden in ein Bad yon ge- 
schmolzenem Borsaureanhydrid getaueht. Borsaureanhydrid ist bei 700° diinnfl. Es 
bildet einen diinnen, m it W. leicht abwaschbaren, korrosionsbestandigen tJberzug. 
Dieser t)berzug wird insbesondere angewendet bei Cu-Drahten fiir Lampen u. Radio- 
rohren, um die Oxydation wahrend der Ofentrocknung zu vermeiden. {A. P. 1 835 113 
vom 20/4. 1928, ausg. 8/12. 1931.) Br a u n s .

Alessandro Salvi und Francesco Gianni, Italien, Metalluberziige. Zwecks Kalt- 
walzens, -ziehens o. dgl. werden feste Metalle, besonders Fe, in bekannter Weise amal- 
gamiert u. dann in innige Beriihrung m it fein yerteilten oder naszicrenden weichen 
Metallen, wie Pb, gebracht. Besonders zweckmaBig ha t es sich erwiesen, das amalgierte 
Metali bei etwa 25—30° in die schwach angesauerte Lsg. eines organ. Salzes des t)ber- 
zugsmetalles einzufuhren, z. B. in die essigsaure Lsg. yon Pb(C«H30 2)a. Die Uberzugs- 
metalle lassen sich nach der mechan. Behandlung leicht entfernen, u. das von ihnen 
befreite Metali besitzt eine glatte, glanzende Oberflache. (F. P. 717 016 vom 13/5. 1931, 
ausg. 31/12. 1931. I t.  Prior. 14/2. 1931.) K u h l in g .

Erik Harry Eugen Johansson, Stockholm, Uberziehen von Eisen und Stahl mit 
Aluminium oder Aluminiumlegierungen. Die zu tiberziehenden Metalle werden entfettet, 
durch Einfiihren in Schmelzen oder Lsgg. von ZnCla-2NH4Cl o. dgl. yon oxyd. Ver- 
unreinigungen befreit, dami in einem Schmelzbade umgezogen, geburstet o. dgl., 
welehes ZnCl2, Alkalichlorid, ein Alkalialuminiumfluorid u. CaCl2 enthalt, u. aus diesem 
Bade m it einer Temp., welche oberhalb des F. des aufzubringenden Al oder der Al- 
Legicrung liegt, in ein Schmelzbad dieses Metalles bzw. dieser Metallegierung eingefiihrt. 
(E. P. 363158 vom 5/1. 1931, ausg. 7/1. 1932.) K u h l in g .

Quasi-Arc Co. Ltd. und Edwin Frank Newell, London, t/berzieJien von Stahl. 
Die zu iiberziehenden Stahle enthalten 0,2—0,6% C. Zwisehen Lótstiiben, welehe aus 
10% Ni, 15—20% Cr u. gegebenenfalls 0,5— 2%  W oder Mo enthaltenden Stahl- 
legierungen bestehen u. m it FluBmitteln iiberzogen sind, u. dem zu bedeckenden Stahl 
wird ein Lichtbogen erzeugt, unter dessen Einw. der Nickelchromstahl fest auf den 
Tragerstahl aufschm. Die Erzeugnisse sind gegen mechan. Beanspruchungen sehr 
bestandig. (E. P. 363 068 yom 3/11. 1930, ausg. 7/1. 1932.) K u h l in g .

Friedrich Emil KrauB, Schwarzenberg, Teilweise Verzinkung von Eisenblech 
durch Feucryerzinken, dad. gek., daB auf die Gegenstande nach yorhergehendem 
Beizen u. Wassern ein wasserl. hoehsd. Alkohol, z. B. Glycerin, oder eine Emulsion 
aus Mineralólkohlenwasserstoffen aufgebracht wird u. die Gegenstande dann auf Tempp. 
von 200—300° erh itzt werden, worauf sie an den Stellen, die yerzinkt werden sollen, 
m it einem FluBmittel belegt, u. in das Zinkbad getaucht werden. — Die nicht yerzinkten



1 9 3 2 . I . H ,x. Org an ische  P raparate. 2 2 3 7

Stellen sind ohno jede Nackbehandlung metali, rein. (D. R. P. 545 177 KI. 48 b vom 
14/12. 1928, ausg. 26/2. 1932.) K u h l in g .

Edwin Gregory, Metallurgy. London: Blaekie 1932. (301 S.) 8°. 17 s. 6 d. net.
[russ.] W. M. Samorujew, Elektrostahlfabrikation in bas. Ofen. Moskau-Leningrad: Staatl.

Wiss.-Techn. Verlag 1931. (152 S.) Rbl. 1.50.

IX. Organiscłie Praparate.
A. Klepikow, Furfurolproblem. Kurzo Schilderung der Gewinnung u. industriellen

Bedeutung des Furfurols. (Buli. S taatstrust Erzeug. piast. Massen [russ.: Bjulleten 
Plastmasstroja] 1931. Nr. 1/2. 10—15.) Sc h o n f e l d .

B. Mołdawski, Moglichkeit der Gewinnung von Essigsaure aus Methan und Kolilen- 
dioxyd. Sowohl thermodynam. Berechnung, wic experimentelle Nachpriifung ergab 
die Umnógliclikeit der Syntheso von Essigsaure nach der Rk.:

CH4 +  C02 =  CH3-C02H 
nach dem Verf. von D r e y f u s s  (C. 1927.1. 2685). (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. 
Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 667—70.
1931.) _ Sc h o n f e l d .

Holzverkohlungsindustrie A.-G., Konstanz, Verfahren zur Ilerstellung von 
Chlormelhyl aus Methan und Chlor, dad. gek., daB man dem von HC1 u. hóheren Chlor- 
verbb. befreiten, CH4 u. CH3C1 enthaltendcn Gasgemisch das CH3C1 vorteilhaft unter 
Druck oder Kuhlung m it Olen niedriger Dampfspannung oder auch m it schweren 
Mineralolen entzieht (ygl. hierzu D. R. P. 425 610; C. 1926. I. 2838). (Ung. P. 87361 
vom 16/7. 1923, a,usg. 16/3. 1931. D. Prior. 1/8. 1922.) G. K o n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Darstellung von 
Buładienkohlenwassersloffen. Verf. zur Gewinnung von Butadien-KW-sioffen aus 
aliphat. Alkoholen, dad. gek., daB man aliphat. Alkohole, die die gleiche Anzahl Kohlen- 
stoffatome im Molekuł enthalten, wie die zu gewinncnden Buladien-K W-stoffe, zu- 
nachst in die zugehórigen Olefine yerwandelt u. diese alsdann durch Wasserstoffabspaltung 
unter Benutzung von Katalysatoren, die schwer reduzierbare Metalloxydc oder Ge- 
mische oder Verbb. solcher untereinander enthalten, jedoch nicht lediglieh aus Alu- 
miniumozyd  bestehen, in die zugehórigen Buiadien-KW-stoffe uberfiihrt. — Man leitet 
z. B. die Diimpfe von n-Butylalkohol bei 350° iiber Bauzit u. erhalt a- u. (i-Butylen 
in 95°/„ig. Ausbeute. Dio Butylene werden bei 700° iiber Magnesiumozyd gefiihrt u. 
teilweise in Butadien iibergefuhrt. (D. R. P. 544 290 KI. 12 o vom 18/5. 1927, ausg. 
16/2. 1932.) D e r s in .

Distillers Co. Ltd., Edinburgh, Philip Joshua, London, Herbert Muggleton 
Stanley, Birmingham, Herstellung von Alkohol und Ather. Athylen wird ais solches 
oder aus Gasmischungen durch Schwefelsaure von ca. 60—75°/0 bei erhohter Temp. 
u. hoherem Druck absorbiert, u. aus der so erlialtenen Rk.-Mischung werden in der 
iiblichen Weise die Umwandlungsprodd. durch Dest. isoliert, wobei hauptsachlieh A. 
gewonnen wird, wenn die Temp. boi ca. 90° u. der Druck bei 50—100 a t gehalten werden, 
u. ein Gemisch von A . u. A. erzeugt wird, wenn eine Temp. ron  uber 100° u. ein Druck 
Ton uber 50 a t  angewandt werden. Das Vcrhiiltnis von A. zu A. hiingt also im wesent- 
lichen von der Temp. ab, u. m it Steigerung derselben ińmm t die A.-Bldg. zu. (E. P. 
360 492 vom 9/8. 1930, ausg. 3/12. 1931.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Sticksloffhaltige Stoffe. Beim 
Verf. des Hauptpatents werden an Stelle von Oxyden oder Carbonaten Carbamate 
der zweiwertigen Metalle mit CNH oder CNH bildenden Stoffcn behandelt. (F. P. 
39 563 Tom 26/12. 1930, ausg. 30/11. 1931. D. Prior. 23/1. 1930. Zus. zu F. P. 708 166;
C. 1931. II. 2514.) K u h l in g .

Zahn & Co. G. m. b. H., Berlin, Herstellung von Schwefelkohlenstoff in mittels 
elektr. Widerstandsheizung beheizten Retorten, 1. dad. gek., daB die Retorten von 
auficn beheizt werden. 2. Vorr. zur Durchfiihrung des Verf. gemiiB 1., gek. durch die 
Anordnung von durch Isolierschichten, z. B. Schamottemauerwerk, gegen Warme- 
yerluste nach auBen geschiitzten elektr. Stralilheizkorpern in geringem Abstande 
Yon der AuBenwand der Retortę. (D. R. P. 543 874 KI. 12 i vom 30/8. 1930, ausg. 
10/2. 1932.) D k e w s ._

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Karl Streit- 
wolf, Frankfurt a. M. und Alfred Fehrle, Bad Soden, Taunus, Darstellung von Thio-
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i
OH:N*NH-CS-NIIj C H :N *N H -C S-N H a semicarbazonen von Ozyarseno-

benzolen. Hicrzu vgl. E. 1'. 
294 263; C. 1929. I. 2922; 

OH D. R. P. 490 421; C. 1930. I.
Y '  3485; Oe. P. 121 556; O. 1931.

I. 3289. — Nachzutragen ist, 
dafi das Thiosemicarbazon des l,r-Diformyl-3,3'-dioxyarsenobenzols (nebenst. Zus.) 
bei 218° schm. (Can. P. 287 885 yom 13/7. 1928, ausg. 12/3. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellen von Derivaten der 
Naphthalin-l,4,5,8-tetracarbonsaure. Man laBt Metallcyanide auf a,a-Dihalogennaph- 
thalin-1,4- oder -1,5-dicarbonsauren oder ihre reaktionsfiihigen D eriw . in Ggw. von 
Lósungs- oder Yerdiinnungsniitteln u. erforderlicbenfalls unter Druck cinwirken. Die 
hierbei ais Zwisclienprodd. auftretenden Dicyandicarbonsauren u. die Tetracarbon- 
saurediamide brauchen nicht isoliert zu werden, sondern man kann unmittelbar die 
Diimide der Tetracarbonsauren herstellen. — 5,8-Dichlornaphlhalin-1,4-dicarbo7isav.re, 
erhaltlich durch Chlorieren von 1,4-Dicyannaphthalin u. Kochen des 5,8-Dichlor-l,4- 
dicyannaphthalins, F. 267°, m it verd. H 2S04, erhitzt man in einem Autoldayen m it W., 
CuCN u. KCN 5 Stdn. auf 200°; das erhaltene Naphlhalintelracarbonsdurediimid ist 
ident. m it dem yon B a m b e rg e r  u . P h i l l i p  (Ann. d. Chem. 240. 187-—88) 
beschriebenen. In  ahnliclier Weise erhalt man das NapłUhaliiitelracarbonsaurediiniid 
aus der 4,8-Dichlornaphthalin-l,5-dicarbonsaure. Die 4,8-Dichlornaphlhalin-l,5-dicarbon- 
saure, kleine farblose Nadeln aus viel h. W., F. iiber 330°, erhalt man durch Einw. 
von Cliloracetylchlorid auf 1,5-Dichlornaphthalin in Ggw. von A1C1, u. Oxydation des 
l,5-Dichloracetyl-4,8-dichlornaphthalins, F. 245°, m it NaOCł oder KM n04, 5,8-Dibrom- 
naplithalin-l,4-dicarbonsaure, darstellbar durch Bromieren von Naphthalin-l,4-dicarbon- 
saure in HC1S03 unter Zusatz yon Jod, liefert beim Erhitzen m it CuCN, KCN u. W. 
auf 220° NaphlhaUn-l,4,5,8-lelracarbonsdurediimid. 5,8-Dichlor-l,4-dicyannaphthalin, 
erhaltlich durch Chlorieren yon Naphthalin-l,4-dicyanid, nahezu farblose Nadeln aus 
Chlorbenzol, F. 267°, liefert beim Erhitzen m it CuCN u. KCN in W. Naphthalin-1,4,5,8- 
telracarbonsaurediimid. An Stelle des Nitriles kann man das 5,8-Dichlornaphthalin-l,4- 
dicartónsaurediamid, farblose Nadeln, F. iiber 360°, oder den Athylester der 5,8-Diclilor- 
naphihalin-l,4-dicarbonsdure, farblose Nadeln aus Eg. yerwenden. Ahnlich yerhiilt sich 
die 5,8-Dibromnaphthalin-l,4-dicarbonsdure. (E. P. 362 906 vom 8/9. 1930, ausg. 
7/1. 1932.) F r a n z .

Newport Chemical Corp., iibert. von: Ivan Gubelmann und Henry J. Wei- 
land, South Milwaukee, Wisconsin, Uerstellung von Cliinizarin und Derhalen durch 
Kondensation von Phthalsaureanhydrid m it Diazoyerbb. aus 4-Chloranilin oder semen 
3-Substitutionsprodd. in Ggw. von H 2S 04 u. Borsaure. — Man trag t in 147 Teilo 
H 2S 04 66° Be +  120 Teilo W. bei 10° abwechselnd 92 Teile p-Ohloranilin u. 52 Teile 
N aN 02 ein u. setzt die Lsg. gleichzeitig m it 120 Tin. Borsaure, 320 Tin. Phthalsaure
anhydrid u. 1800 Tin. 25%ig. Oleums 200 Tin. auf 200° erhitztem Schwefelsaure- 
monohydrat zu. Nach 4 Stdn. bei 200° wird das Ohinizarin in der iiblichen Weise ab- 
geschieden. Entsprechend wird, ausgehend yon 3,4-Dichloranilin 3-Chlorchinizarin 
erhalten. (A. P. 1 790 915 vom 25/8. 1927, ausg. 3/2. 1931.) H o p p e .

John Wesley Orelup, E ast Órange, New Jersey, Herstellung von Ozyanlhra- 
chinonen durch Erhitzen von halogenierten Phenolen m it Phthalsaureanhydrid in konz. 
H2S04 in Ggw. von Borsaure. — Eine Mischung von 50 Tin. o-Ohlorphenol, 30 Tin. 
Borsaure, 35 Tin. Phthalsaureanhydrid, 150 Tin. 20%'g- Oleum u. 100 Tin. H2S 04 
66° Be wird 3 Stdn. auf 150—160° u. dann 10 Stdn. auf 170—200° erhitzt. Es entsteht 
ein Gemisch von GhLorozyanthraćhinon u. Diozyanłhrachinon. Entsprechende Prodd. 
werden in ahnlicher Weise aus Gemischen von o- u. p-Chlorphenol bzw. o- u. p-Brom- 
phenol erhalten. (A. P. 1790 510 yom 8/6. 1926, ausg. 27/1. 1931.) H o p p e .

Newport Chemical Corp., iibert. von: Ivan Gubelmann, Robert J. Good
rich und Edward T. Howell, South Milwaukee, Wisconsin, Herstellung von Benz- 
anthronen, dad. gek., daB bei der iiblichen Darstellungsweise aus Anthraehinonen die 
Red. zur Anthranolstufe in konz. H2S 04 mittels eines Cu-Salzes u. eines hóher ais Cu 
in der Spannungsreihe stehenden Metalles erfolgt. — Zu einer Lsg. von 10 Tin. Anlhra- 
chinon, 5,85 Tin. CuS04 u. 35 Tin. W. in 157 Tin. H2S04 (100%ig.) werden bei 28 bis
30° 10 Teile Glycerin +  6 Teile W. u. innerhalb 1 Stde. 4,63 Teile Zn-Staub zugesetzt,
worauf 2 Stdn. bei 25—30°, 1 Stde. bei 30— 125° u. 1 Stde. bei 120—125° geriihrt 
wird. Die Ausbeute an Benzanthron ist nahezu theoret. An Stelle der schwefelsauren
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Lsg. von Anthrachinon kann cin durck Erhitzen von o-Benzoylbenzoesaure m it 10°/oig. 
Oleum erhaltenes Gemisch u. an Stelle von Zn-Staub feinverteiltes Al verwendet werden. 
Ebenso wird aus [i-Melhylanthrachinon Methylbenzanthron erhalten. (A. P. 1 791 309 
vom 6/2. 1928, ausg. 3/2. 1931. H o ppe .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Lloyd C. Daniels, Crafton, Pennsylvania, 
Iierstellen von Dibenzantliron. Man yerschmilzt Benzanthron m it Atzalkalien in Ggw. 
von Ketoson, wie Fruetose, Forinose, man erhalt erhohte Ausbeuten. (A. P. 1844 381 
vom 26/1. 1931, ausg. 9/2. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darst ellung von 6-Athoxy- 
S-aminocliinolin. 6-Athoxychinolin-8-carbonsdureazid wird m it der 10-fachen Menge 
n. HC1 am RiickfluB erhitzt; das Prod. schm. ais freie Base bei 60°, Kp.0;5 156—157°. 
(Schwz. P. 148 955 vom 12/1. 1928, ausg. 16/10. 1931. D. Prior. 26/1.’ 1927. Zus. 
Schwz. P. 138 594; C. 1930. II. 1447.) A ltpet er .

Newport Chemical Corp., tibert. von: Henry R. Lee und Ivan Gubelmann, 
South Milwaukee, Wiseonsin, Herstellung von Purpurin  durch Erhitzen von 3-Chlor- 
chinizarin m it H 2S 04, insbesondere durch Erhitzen der Reaktionsmischung, erhalten 
aus 3,4-Dichlorphenol, Phthalsaure, H2S04 u. Borsiiure. — Man trag t in eine auf 195° 
erhitzte M ischung von 190 Tin. Schwefolsauremonohydrat oder 5°/0ig. Oleums, 11 Tin. 
Borsiiure u. 30 Tin. Phthalsdureanhydrid, 10 Tle. 3,4-Dichlorphenol u. halt 4 Stdn. 
auf 195—200°. Darauf erhitzt man unmittelbar oder nach Zusatz von 9 bzw. 19 Tin. 
W. 20 Stdn. auf 220° u. scheidet das Purpurin  in der iiblichen Weise ab. (A. P. 
1790 932 vom 2/9. 1927, ausg. 3/2. 1931.) H o ppe .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
L. J. Hooley, Farbstoffe und Farberei: technische Fortschritte 1931. (Vgl. C. 1932. 

I. 1441.) tlbersicht iiber die Patentliteratur auf dem Gebiete der Kiipen- u. Anthra- 
ehinonfarbstoffe. (Chem. Age 26. Nr. 659. Dyestuffs Monthly Suppl. 9— 10. 13/2. 
1932.) F r ie d e m a n n .

— , Farbstoffe und Textilien. Mitteilungen iiber die laufenden Fortschritte und 
Forscliungen. (Chem. Age 26. Nr. 659. Dyestuffs Monthly Suppl. 11. 13/2.1932.) F r ie d .

R. W. Marsson, Die lełzten Entwicklungen in  der Farberei der unloslichen Azo- 
farbstoffe. (Vgl. C. 1930. II. 310.) Vf. bespricht zunachst dio Farbstoffaufnahme aus 
Naphtholflotten yerschiedener Flotterdange u. stellt fest, daB aus solchen Badern, 
falls nur die Endkonz. die gleiche ist, gleiche Mengen Naphthol von der Baumwolle 
aufgenommen u. demzufolge auch gleiche Farbtiefen erzielt werden. Dann behandelt 
er das Klotzen m it substantiv ziehenden Naphtholen, das richtige Annetzen von Ware, 
die zwisehen Klotzen u. Kuppeln getrocknet worden war u. das Farben von loser Baum
wolle u. Stickgarnen; fiir dieso empfiehlt sich die Anwendung dor Al-haltigen Diazo- 
salze nicht. Ferner behandelt Vf. das neue Kaltlóseverf. fiir Naphthol A S , das Farben 
toter Baumwolle, die Moglichkeit, das Ausziehen der Naphthol AS-Flotten durch 
Zusatz von NaCl zu verbessern (die Marken A S -B S  u. AS-BO  vertragen kein Salz!), 
den guten EinfluB eines Formaldehydzusatzes zu den Naphtholflotten u. das Stabili- 
sieren der Diazolsgg. durch Abstumpfen des freien Alkalis mit Zink- oder Mg-Salzen. 
SchlieBlich bespricht Vf. einige neue Prodd., die Blaubasen Variaminblau B, Echtblau- 
salz B B  u. R R , von denen Variaminblau auf Naphthol A S  oder ^4<S-Z)-Grund besonders 
guto Lichteehthoit hat, wiihrend die beiden Blausalze sehr chloreeht sind. Weiter werden 
Eclitviolelt B-Base, Echtcorinthsah V conc. u. Echtrot RBE-Base besproohen, sowie 
verschiedene Kombinationen zur Erzielung eines Brauns, sowie eines moglichst klaren 
Griins. Gegen Hauterkrankungen durch Naphthole wird Dimazon der H eilkraft  
Med ica l  Co., Boston, empfohlen. (Amer. Dyestuff Reporter 20. 43—49.
1931.) F r ie d e m a n n .

B. L. Hathorne, Sulfonierte Mineralnie in  ihrer Anwendung auf Textilien. Mineral- 
ole bilden in Beriihnmg m it H 2S 04 sulfonierte Prodd., die sich durch Bestandigkeit, 
Nichtranzigwerden, Loslichkeit in W. u. Olen, Emulgierfahigkeit, Kalkfestigkeit u.
Bestandigkeit gegen schwache Sauren u. Alkalien auszeichnen. (Amer. Dyestuff
Reporter 20. 35—38. 1931.) F r ie d e m a n n .

Richard Hueter, Uber ungesiittigte Fettalkohole ais Grundstoffe fiir Textilhilfsmittel. 
Aus dem Verh. der aus yersehiedenen Fettstoffen hergestellten Seifen lassen sich hin- 
sichtlieh der typ. Seifenwrkgg. Schlusse auf das Verh. der entsprechenden Alkohol- 
sulfonate, Alkylsulfonatc usw. ziehen. Experimentell lieB sich das bei gesatt. Fett-
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alkoholon bestii! igon, aućh Phosphorsaureester, Sulfocarbonsiiurcester verhalten sich 
ahnlich. Ungesatt. Alkohole lagern in der Doppelbindung H„S04 an. Es ist nicht notig, 
Fottkórper zu echten Sulfosauren zu sulfonieren, aueh die H2S 04-Ester kónnen bei 
geeigneter Konst. befriedigende Bestandigkeitszahlen aufweisen. Eine einfaehe Methode 
zur Herst. eines Sulfonats des Oleinalkohols ist angegeben. (Melliands Textilber. 13. 
83—84. Febr. 1932. RoBlau/Elbe.) S LivERN.

— , Tannin in  der Textilfarberei und Druckerei. Seine Eigenschaften ais Beize 
fiir basische Farbstoffe. (Chem. Age 26. Nr. 659. Dyestuffs Monthly Suppl. 12. 13/2. 
1932.) F r ie d e m a n n .

Anton Volz, Gardinol in der Textilveredelung. Gardinol der fi. Th. B oh m e  A.-G., 
Chemnitz, ein Fett-alkoholsulfonat, iat prakt. yollkommen CaO-bestandig, netzt neutral, 
sauer u. alkal., ist besonders bei der Behandlung von Wolle zu empfehlen u. kami zum 
Entsehliehten yon Acetatseide, beim Fiirben, Nachseifen u. Abziehen m it Vorteil ver- 
wendet werden. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. Nr. 7. Prakt. Neuerungen, Erfahrungen ges. 
Textilveredelungsind. 1—2. 1932.) Su v e r n .

H. Franke, Verbesserles Durchfarben mit Kiipenfarbstoffen. Verbessertes Durcli- 
farben diehter Gewebe m it Kupenfarben erzielt man, wenn man dem zum Klotzen 
zu yerwendenden Farbstoff Fette, Ole oder Olsauren oder solehe Cellulosederiw. zu- 
setzt, die m it W. alkal. oder neutrale kolloidale Lsgg. bilden. E in solehes Cellulosederiv. 
ist z. B. das Na-Salz der Carboxyinethylcellulose. Haltbare Pasten von Sohwefelfarben 
erhalt man durch Zusatz yon Harzseifen zur Pastę. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 85—86. 
21/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

Edward Robertson, Beizcnfarbstoffe auf Kunstseide. Beizenfarbstoffe auf Kunst- 
seide haben den Yorteil, daB sie die Faser gegen Schimmel schutzen. Die ubliche Beize 
ist nicht ratsam, da die lange Farbedauer die Kunstseide schwaeht. Man kann indessen 
bei 40° beizen, wenn man sich der Thioeyanate der Metalle bedient; man stellt sie lier, 
indem man Cr- oder Fe-Acetat m it Ammonrhodanid miseht. Acetatseide bleibt bei 
dem Verf. weiB, unersehwerte Seide wird kraftig, erseliwerte etwas abweiehend gefarbt. 
(Rayon Record 6. 81—82. 19/2. 1932.) FRIEDEMANN.

Carl-Heinz Fischer, Das einbadige Fdrben von Zwei- und Dreifasermischgeweben 
in dunklen Nuancen, wo eine Faser rein bzw. resermert sein soli. Rezepte u. Farbstoff- 
tabellen fiir Mischgewebe aus Wolle-Viscose, Wolle-Baumwolle u. Wolle-Viseose- 
Aeetatseide. EinfluB der sauernden Zusiitze, wie Na-Bisulfat u. -bisulfit, Ammon- 
acetat, Ameisen- u. Essigsaure bei verschiedenen Tempp. u. Einwirkungszeiten, Schad- 
lichkeit zu geringer pH-Konz. im Farbebade. (Ztsehr. ges. Textilind. 35. 75—76. 87 bis 
88. 17/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Farbeweisen fiir Acelatseiden. Fortsetzung zu C. 1932. I. 157S. (Rev. univ. 
Soies e t Soies artif. 7. 27—33.) F r ie d e m a n n .

— , Umfiirben ven Baumwolle in  Schwarz. Zum Umfiirben lebhaft gefiirbter, 
baumwollener Stiickware auf Schwarz eignen sich die diazotierten u. entwickelten 
Sehwarzfarbstoffe wegen ihrer hohen Deckkraft weit besser ais die direkten Farbstoffe. 
(Canadian Textile Journ. 49. Nr. 2. 38—39. 29/1. 1932.) F r ie d e m a n n .

E.W . Pierce, Klotzen — seine Orenzen und seine Hóglichkeilen. Klotzen ver- 
schiedener Farbstoffe, besonders aueh reduzierter u. unreduzierter Kupenfarbstoffe.
(Amer. Dyestuff Reporter 20. 55—57. 1931.) F r ie d e m a n n .

Erich Becker, Die physikalisch-optischen O-rundlagen der WeijSpigmente. I. u. II. 
Eine Proportionalitat zwischen Fiirbevermógen u. Deckvermogcn ergibt sich dann, 
wenn das letztere auf das Pigment bezogen u. angegeben wird, wieviel Quadratmeter 
m it 1 kg Pigment deckend gestrichen werden kónnen (absolute Deckfahigkeit). Eine 
Proportionalitat zwischen der prakt. Deckfahigkeit, ausgedriickt in Quadratmeter Flaelie, 
die mit 1 1 streichfertiger Farbę deckend gestrichen werden kónnen, u. dem Farbę- 
vermógen laBt sich nur dadurch herstellen, daB man das Farbevermógen s ta tt auf gleiche 
Gewichte auf solehe Gewichte bezieht, die den Pigmcntgewichtsmengen in  der Volumen- 
einheit der streichfertigen Farben entsprechen. Das Abkreiden von WeiBfarbcn- 
anstrichen im Licht laBt sich durch Zusatz von Buntfarben, die die kurzwelligen Strahlen 
absorbieren, betrachtlich yerringern. (Farben-Chemiker 2. 553—58; 3. 11— 14. Jan .
1932.) Sc h e if e l e .

— , Uber die Verwendu7ig ion Smalle. (Farbę u. Lack 1931. 574. 23/12.) S c h e if .
H. A. Nelson, Einige Entwicklungen in  der Verwendung von Zinkpigmenien. (Vgl.

C. 1931. I. 3724; 1932. I. 1579.) (Journ. Amer. Zinc Inst. 14. Sondernr. 60—68. 
1931.) Cohn .
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— , Neue Musterkarten und Broschiiren. Ihre Broschiire iiber das Farben der 
Acetatkunstseide braehte die I. 6 . FARBENINDUSTRIE A k t .-Ge s . in zweiter Auflage 
heraus. Die Firm a veróffenfcliekte ferner Anleitungen zum Wasehen, Bleiehen u, Farben 
von Wollslra, einem Misehgarn aus Wolle u. der Kunstspinnfaser Yistra. Igepon T  
leistet auch ais Zusatz zu Bleichbadern fiir Wolle Gutes, ein Zirkular hieriiber liegt von 
der Firm a vor. Eino neue Indanthrenpostkarte braclite die Indantkrenpropaganda. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 68. 75. 14/2. 1932.) Su v e r n .

—•, Neue Farbsloffe, chemische Prdparate u?ul Musterkarten. Ober Merpinol A u .  B  
der CHEMISCHEN F a b r ik  P o t t  u. Co., Pirna-Copitz, ein neues Entfettungs- u. Wasch- 
mittel, erschien eino Veroffentlichuag. — Die CHEMISCHE F a b r ik  VOR!Vl. SANDOZ, 
Basel, zeigt in einer K artę ihre Ultrafarbon im Druok auf Baumwolle. E in neues 
Appreturmittel der Firm a ist Finish I ,  es g ibt den dam it behandelten tier. u. pflanz- 
lichen Fasern einen weichen bestandigen Griff. Omegachromschwarz P P V  gibt hervor- 
ragend liobtechte Farbungen von auch sonst guten Eohtheitseigg., seiner guten Egalisier- 
fiihigkeit wegen ist es auch zum Farben auf App. geeignet. Geranin W Extra der Firma 
ermoglicht Farben u. Avivieren in einem Bade, ist gegen alle Farbungen indifferent 
u. gibt einen weichen elast. Griff. Eine K artę der Firm a zeigt ferner ihre Saurefarbstoffe 
im Druck auf Wolle, eine andere K artę Strumpfgarne, nach dem Mercerolverf. roh 
mercerisiert. Die Tetraminfarbstoffe farben Baumwolle, Wolle, Naturseide u. Viscose- 
seide gleich oder nahezu gloich u. sind fiir dio Halbwoll- u. Kleiderfiirberei geeignet. 
Ihre Anwendungsweise ist in einer Karto geschildert. — Ein neuer Farbstoff der Polar- 
rotreihe der J .  R. Ge ig y  A.-G. ist Polarrot GBD conc., vor iiltoren Marken hat es den 
Vorteil sehr guter S-Echtheit u. Sulfitbestandigkeit. Erioanlhracencyanin 2 B L  der 
Firm a ubertrifft die altere JR-Marko an W.-, SchweiB- u. Seewasserechtheit, es kann 
auch zum Nuancicren von Cr-Fiirbungen benutzt werden. Zwei neue Direktfarbstoffe 
der Firm a sind Diplienylreserveschwarz A S  W u. A S W R ,  sie lassen Acetatseido rein weiB, 
hóheren Anforderungen an Echtheit geniigen sie nach Diazotieren u. Entwickeln m it 
/?-Naphthol u. Resorcin. — Leicht fixierbare Suprafixfarbstoffe der I. G. F a r b e n - 
INDUSTRIE A k t .-Ge s . sind Indanthrendruckgelb 5 GK Suprafiz, Indanthrenscharlach GG 
Suprafix, Inslanthrendruckroluioklt B R N  Suprafix, Indantlirenbraun R R D  Suprafix, 
Indantlirenrotbraun 5 R F  Suprafiz u. Indanthrendruckschwarz B  Supra]'ix. Zum Farben 
ungleichmaSig sich farbendor Viseoseseido wird Benzoviscoseblau BF  empfohlen. Supra- 
minrot 6 B L  ist dureh sehr gutes Egalisiervermógen u. hervorragende Liehteehtheit 
ausgezeichnet. Fiir Yiseoseseide ungleichmaBiger Affinitat eignen sich Benzoviscose- 
gelb 5 GL u. GGL, Benzoviscoseorange RL, Benzomscoserot BL, Be.nzoviscoseviolett B L  u. 
-blau 3 GFL. Palatinechtgriin BGN  h a t unter anderem sehr gute Licht- u. SchweiB- 
echtheit, Siriusrotuiołett R L  der Firm a gibt klarere u. rotstichigere Tono ais die altere 
BBL-Marke, seine Liehteehtheit ubertrifft alle bisher bekannten substantiven Farb- 
stoffe. Eine Musterkarte der I. G. zeigt Halbwollfarben fiir Kleiderfiirber. Merkblatter 
der Firm a betreffen Igepon A P  u. A P  extra zum Wasehen von Wollgarnen, ferner das 
Wasehen von SehweiBwolle, Gerberwolle, Abfallen, Wickeln usw. m it Igepon A  u. 
Igepon A  u. T  zum Spinnen von Kammgarn, Streichgarnon, Halbwollgarnen usw. Das 
von der I. G. zusammen m it der D u r a n d  u . H u g u e n in  A.-G., Basel, in den Handel 
gebraehte Indigosolgoklgelb I R K  liefert rótere Farbtóne ais die altere IGK-Marke, es 
ist dureh wesentlieh groBere Affinitat zu Baumwolle u. Kunstseide ausgezeichnet. 
Klarę blaustiohige Rosatone liefert Indigosolbrillantrosa I  3 B. E in neues Handbuch 
unterrichtet iiber Indigosole im Druck u. Klotzartikel. (Melliands Textilber. 13. 
98—100. Febr. 1932.) Su v e r x .

Gr. Eisen, Die Bestimmung der TeilchengrijfSe in Farbstoffen. Eino Literaturstudie 
u. Zusammenfassung der wiehtigsten Arbeiten seit 1927. (Chem. Weekbl. 29. 120—22. 
20/2. 1932. Den Haag.) K un o  W o l f .

A. Iwanow, Methoden der Kurzpriifung der Malmaterialien in den Versuchs- 
stationen. Mitt. iiber die Ergebnisse der Kurzpriifung einer groBen Reihe von Mal
materialien. (Maler-Ztschr. [russ.: Maljarnoe Djoio] 1931. Nr. 5/6. 75— 94.) Sc h o n f .

E. P. W. Kearsley und G. L. Roberts, Mesmng der Wirkung von Kohleschwarz 
auf die Fliefifdhigkeit von Druckfarben. (Vgl. C. 1931. U . 3397.) MeBapp. m it Scftau- 
óffnungen zur Bsobachtung von 10 Tropfen der zu priifenden Farbę auf einer anfanglieh 
iiorizontalen, dann um 30° geneigten Glasplatte. Nach 7 Minuton wird der Betrag des 
AbflieBens direkt gemessen. Bcschreibung von Einzellieiten des Verf. Skizze u. Schau- 
bild. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 310—11. 1931. Charleston, W. Va.) KÓN.

X IV. 1. 146
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Camille Dreyfus, New York, iibert. yon: William Whitehead, Cumberland, 
V. St. A., Verfahren zum Farben von Fćiden in rerschiedenen Farben. Man taucht auf 
Spulen gewickelte Faden in ein Farbebad u. nimmt sie wieder heraus, bevor die 
Wicklungen yollstiindig vom Fiirbebade durehdrungen sind, so daC der Faden in seiner 
ganzen Lange ungleichmafiig gefarbt wird. Zur Herst. yerschiedener Farbtone bringt 
man die Spulen in ein Farbebad von bestimmtem Durclidringungsvermógen u. dann 
eine kiirzere Zeit in ein zweites Farbebad von demselben Durchdringungsvermdgen. 
Versehiedene Fiirbungen kann man aueh erhalten bei Verwendung nur eines Farbe- 
bades, das Farbstoffe yon yerschiedenem Durehdringungsvermogen enthalt. (Can. P. 
280 413 yom 9/4. 1927, ausg. 22/5. 1928.) Sc h m e d e s .

Henry Dreyfus, London, iibert. von: George Holland Ellis, Spondon b. Derby, 
Verfahren zum Beizen und Farben non Filmen, Faden, Geweben oder anderen Sloffen, 
die aus Oelluloseacelai oder anderen Gellulosederivalen beslehen oder diese inthalłen, dad. 
gek., daB man die Metallbeizen in Form yon Thiocyanaten auf die Faser bringt, wobei 
die Konz. der Thiocyanatradikale gróBer ist ais der aąuiyalenten Menge der Beiz- 
metallradikale entspricht, u. dann m it einem Beizenfarbstoff ausfarbt. (Can. P. 
285 978 vom 29/3. 1927, ausg. 25/12. 1928.) Sc h m e d e s .

Henry Dreyfus, London, iibert. von: Henry Charles Olpin, Spondon b. Derby, 
England, Verfahren zum Farben von Sloffen, die ein organisches Substiiutionsprodukl 
der Cellulose enthalten, dad. gek., daB man die CeOulosederiyy. m it einem Sehwefelsaure- 
ester eines substituierten Anthrachinonylaminoalkohols farbt. Man kann auch die Salze 
dieser Ester yerwenden. (Can. P. 285 979 vom 13/4. 1927, ausg. 25/12.1928.) Sc h m e d .

Henry Dreyfus, London, Verfahren zum Farben von Cellulosederivaten, z. B. 
Celluloseacetaten, gek. durch die Verwendung von Farbstoffen, die in einem aromat. 
Kern eine oder mehrere Hydroxylather- oder Thioathergruppen enthalten, wie Glycerin- 
iither- oder Thioathergruppen. Ais Farbstoffe konnen Farbstoffe der Anthrachinon- 
reihe yerwendet werden. (Can. P. 285 798 vom 9/3. 1927, ausg. 25/12. 1928.) Sc h m e d .

Henry Dreyfus, London, Verfahren zum Farben von Sloffen, die Celluloseacetat oder 
andere Cellulosederivate enthalten, gek. durch die Verwendung yon Farbstoffen, die einen 
aromat. Ring enthalten, der m ittelbar oder unmittelbar m it einem oder mehreren 
Thiocyanat-, Isothiocyanat-, Isocyanatresten yerbunden oder an einen oder mehrere 
Harnstoff-, Thioharnstoff- oder aliphat. substituiertc Harnstoff- oder Thioharnstoff- 
reste gebunden ist. Ais Farbstoffe konnen Azofarbstoffe, Anthrachinon-, Nitrodiaryl-, 
Nitrodiarylamin- oder Nilrodimelhylmethanfarbstoffe yerwendet werden. Aminoyerbb. 
oder Aminoazofarbstoffe konnen auf der Faser diazotiert u. m it Kupplungskomponenten 
entwickelt werden. (Can. P. 285 799 yom 9/3.1927, ausg. 25/12.1928.) Sc h m e d e s .

Henry Dreyfus, London, Verfahren zum Farben von Celluloseathern, dad. gek., 
daB man die Ather m it der wss. Suspension eines yerhaltnismaBig schwer loslichen 
Farbstoffes farbt. Die Suspension wird hergestellt durch Vorbehandeln des Farbstoffes 
m it einem lóslich maehenden Mittel, z. B. der 01- oder Fettreihe. (Can. P. 285 801 
vom 30/7. 1927, ausg. 25/12. 1928.) Sc h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Herslellung von Ghromgelbfarben. 
Durch Einw. von Pb-Verbb., welche in W. gel. oder suspendiert sind, auf Chromate 
u. Molybdate bzw. Wolframate gewinnt man Mischkrystalle yon Pb-Chromat m it 
Molybdat u. oderW olframat. Man kann auch die entsprechenden Verbb. in feuchtem 
Zustand mischen. Ein Teil des Pb kami durch Ba u./oder Sr ersetzt werden. (F. P. 
718182 vom 5/6. 1931, ausg. 20/1. 1932. D. Prior. 15/8. 1930.) D r e w s .

Johannes Scheiber, Leipzig, Herslellung von geruchfreien Druckfarben, gek. durch 
eine Mitverwendung von Celluloseestern bzw. Celluloseathern in Abwesenheit oder 
Anwesenheit geeigneter natiirlicher oder kunstlicher Harze. — Beispiel: 10 Teile
Nitrocellulose werden m it 30 Teilen Essigester u. 40 Teilen Butylacetat in Lsg. ge- 
bracht, worauf 10 Teile Oktadekadien-(9, ll)-saure-( l)-triglycerid zugemiseht werden. 
(D. R. P. 544 697 KI. 151 vom 26/11. 1930, ausg. 20/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 522 486; 
C. 1931. I. 3618.) Gr o t ę .

. Karl Kappelhofer, Landau, Pfalz, Verfahren zur Herslellung eines Imprdgnierungs- 
mitteU fu r  alten Wasserfarbenanslrich, dad. gek., daB man 3 kg Waclis, 15 kg Schuster- 
pech bzw. Harz u. 10 kg organ. Losungsm., z. B. Bzn., auf dem W.-Bade zusammen- 
sclimilzt, alsdann der Mischung 5 kg Holzmehl, 4 kg NaOH (D.16 1,32), 3 kg Kreide 
in Aufschlammung m it 60 kg h. W. unter stetem Ruhren zugibt u. die M. durch ein 
Sieb m it etwa 58 Maschen pro qcm treibt. (D. R. P. 544 315 EU. 22 g vom 10/8.
1929, ausg. 16/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .
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Structural Products Corp., Delaware, ubert. von: George Witty, New York, 
Uberzutfsmasse, bestehend aus 10—15 Teilen ehines. Holzól, 5—10 Teilen Leinól, 10 
bis 20 Teilen Terpentin, 50—75 Teilen PbC03, 25—50 Teilen ZnO, 5—10 Teilen B aF s, 
5—10 Teilen Manilakopal, 50—70 Teilen A. u. 30—50 Teilen Essigather. Die M. ist 
wetterfest, bricht nicht, sclieuert nicht u. schalt sich nicht ab. (A. P. 1 823 480 vom 
1/4. 1930, ausg. 15/9. 1931.) E n g e r o f f .

Alexander von Senger, Zurzach, Schweiz, Verfaliren zum Dekorieren von Flachen. 
Eine Metallfolie m it Ausschnitten wird ais Schablone z. B. auf Holz aufgeleimt u. die 
nicht bedeckten Stellcn m it eincm Schutzlack, z. B. Sehellacklsg., iiberzogen, dann wird 
die Schablone abgezogen u. das Holz an den nicht m it Lack bedeckten Stellen farbig 
gcbeizt. (Scłiwz. P. 148 215 vom 15/4. 1930, ausg. 16/9. 1931.) Br a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfaliren zur Erzeugung ge- 
farbler Oberflachen, z. B. auf Holz, Papier, Putz durch Aufbringen einer wss. Emulsion 
eines Kunstharzes aus mehrwertigen Alkoholen, einer mehrbas. Saure u. einer mehr- 
fach ungesatt. einbas. Saure, welche ein Farbpigment suspendiert u. auBerdem einen 
Emulgator, z. B. Salze einer hóheren molekularen organ. Siiure m it einer fliichtigen 
Base enthalt. (Schwz. P. 148 566 vom 1/5. 1930, ausg. 1/10. 1931.) Br a u n s .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
I. R. Morosow, Herstellung von Kolophonium mit erhóhlem Losungsvermogen fiir 

Nitrocellulose. Eine alkal. Lsg. von harzsaurem Na wird mit so viel KM n04 oxydiert, 
dafi das Oxydationsprod. doppelt soviel O enthalt, ais das Ausgangsmaterial; hierauf 
wird die Na-Seife zers. Das oxydierte Harz riecht angenehm, D. 1,105; enthalt auf 
400 Gewichtsteile eine COOH-Gruppe. Das Prod. enthalt aber OH-, Keto- u. Aldehyd- 
gi'uppen; es lost Nitrocellulose u. kann in beliebigen Mengen Nitrolacken zugesetzt 
werden. Die H artę u. der F. des oxydierten Harzes erfahren eine Erhóhung, wahrend 
die H artę des das oxydierte Harz enthaltenden Lackiiberzuges geringer ist, ais die 
eines m it gewohnlichem Kolophonium hergestellten. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. 
angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 
661—62. 1931.) Sc h o n f e l d .

J. G. Park und H. E. Hofmann, Aliphatische Ketone ais Lósungsmittel. Fiir 
Nitrocellulosclacke felilte es an guten Losungsmm. Ketone eignen sich gut, aber es 
felilen bis je tzt spezielle Angaben. Vff. untersuchen rcines Aceton, Methyldthyl-, Melhyl- 
prapyl-, Methylbutyl-, Metliylphenylketon auf Dampfdruck, Losungsyermógen fiir 
Cellulosederiw., Ole, Harze u. dgl. Die hoheren Ketone lósen Celluloseacetat direkt 
nicht, auch nieht in Ggw. von A., aber m it anderen piast, machenden Zusatzen. Cellulose- 
ester u. Nitrocellulose werden gut gel. Die Ketone sind m it den sonst gebrauchten 
Losungsmm. in allen Verhaltnissen mischbar. Die Mischbarkeit mit W. wird bestimmt. 
Die Eigg. wrerden m it denen der sonst gebrauchten Ester verglichen. Prakt. Hinweiso 
werden gegeben. (Ind. engin. Chem. 24. 132—34. Febr. 1932. Elizabeth N. J ., Stanco 
Inc.) W. A. R o t h .

W. E. Tischtschenko und A. G. Jewdokimow, Sulfatterpentińdl, seine Reinigung 
und Untersuchung. Die Reinigung des ais Nebenprod. der Zellstoffabrikation gewonnenen 
Sulfatterpentinóles auf dem Wege der Oxydation fiihrt nicht zum Ziele, das Prod. 
nimmt m it der Zeit infolge Bldg. von Dimethyldisulfid einen unangenehmen Geruch an. 
Es wurde deshalb versucht, dąs Terpentinol durch Red. zu reinigen. Dic Verss. fiihrten 
zu folgendem Reinigungsverf.: Das Ol wird mit Eisenfeilen u. verd. HCI einige Tage 
behandelt, bis Pb-Acetatpapier durch die Dampfe nur schwach graugelb gefarbt wird. 
Es folgt Waschen m it NaOH u. W.-Dampfdest. zu 3 Fraktionen. Die mittlere Fraktion 
wird nach Entwassern einige Tage m it CaCl2 u. Holzkohle behandelt (das CaCl2 bildet 
vermutlich m it CH3SH eine Doppelverb.). Die ubrigen 2 Fraktionen werden aufs Neue 
nach den genannten Verff. gereinigt. Das gereinigte Sulfattcrpentin (russ. Herkunft) 
enthielt ca. 78,5% d-v.-Pinen, 19,5% d-A3-Caren, u. entsprach besten Terpentinolsorten. 
(Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B.
Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 640—60. 1931.) Sc h o n fe l d .

Willy Hacker, Kunstharze. Beschreibung der alteren deutsehen Patente. (Kunst- 
stoffe 22. 32—34. Febr. 1932.) H. Sc h m id t .

G. Petrow, Bedeutung des Furfurols bei der Herstellung von Phenolaldehydkonden- 
sationsprodukten. (Buli. S taatstrust Erzeug. piast. Massen [russ.: Bjulleten Plast- 
masstroja] 1931. Nr. 3/4. 53—57.) Sc h o n fe l d .
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B. W. Maxorow, Neues Harz „Alkalit“. Die Phenolphthaleinester u. -ather 
(I u. II) stellen in frisch gcschmolzonem Zustande glasiihnlicho transparentc Kórper 
dar u. haben dic Eigg. von sog. Pseudoharzen; dio Sehmelzen werden mit der Zeit 
krystallin, u. erinnern darin an die Abietinsaureester. Diese Umwandlung vollzieht 
sich bei den einzelnen Verbb. m it verschiedener Gesehwindigkeit, so z. B. sehr langsam 
beim PheJiolpTiłhaleinbenzoat (leichte Triibung naeh Monaten), sehr schnell beim Acetal 

p^-CeH.-OOCR, p^Cell.OR,
1 C6H j /  >0 O A -O O C B n l i  q oH /  y 0  C3H,ORu

X C 0 X C0
u. Butylat. Die Transformationsgeschwindigkeit steht in einfacher Beziehung zum 
Mol.-Gew. des Esterradikals u. ist bei den Estern groBer ais bei den Athern. 
Hergestellt u. untersucht wurde eine groBere Reihe von Phenolphthaleiniithern u. 
-estern. Ais besonders stabil erwies sich das Phenolphthaleintoluylat (hergestellt durch 
Kochen des trockenen Phenolphthalein-Na mit Toluylchlorid). W ahrend das Benzylat 
sowohl in der Harz- wie in der krystallin. Modifikation existiert, bildet das Toluylat 
nur die Harzmodifikation. Wird eino konz. Lsg. des Benzylats u. Harz in Aceton, 
Bzl. usw. im Gemisch m it einem Plastifikator oder Ol auf eine Glas- oder Metallflache 
ausgebreitet, so bildet sieh ein Lackiiberzug, der sehr bald zu krystallisicron beginnt. 
Die entsprechenden t)berziige des Toluylats bleiben transparent u. glanzend; sie sind 
ferner farblos, mechan. sehr fest, hydropliob u. sehr widerstandsfahig gegen Sauren 
u. Basen. Das neue Harz wird ,,Alkalit“ benannt. Es ist m it den Kopalen durchaus 
gleichwcrtig. (Buli. Staatstrust Erzeug. piast. Massen [russ.: Bjulleten Plastmasstroja]
1931. Nr. 1/2. 6—9.) S c h o n f e ld .

I. R. Morosow, Koagulation von Nitrocelluloselosungen. Es koagulieren gefiirbto 
Nitrocelluloselacke, meistens schon beim Yermischen m it der Farbę. Bei Unters. der 
Viscositiitsabnahme der Nitroeelluloselsgg. bei Einw. von Alkali wurde beobachtet, 
daB Ggw. von B(OH)3 die Yiscositatsabnahme nicht nur verzógert, sondern daB die 
Lsgg. koagulieren. Die Koagulation wird ferner hervorgerufen durch Ca(OH)2, u. in 
Ggw. von Alkali durch Metalloxyde, die in W. unl., aber teilweise in Alkali 1. sind. So 
koaguliert eine Lsg. von Nitrocellulose in Athylacetat, A. u. Bzl. in Ggw. von NaOH 
durch Zusatz von Oxyden des Mn, Fe, Ni, Cu u. Zn. Die Koagulation ist um so inten- 
siver, je hoher die Konz. u. der Oxydzusatz. Die durch Mn-, Fe-, Ni- u. Zn-Oxyd koagu- 
lierte 3%ig. Lsg. geht wieder in das Sol uber; durch Pb- u. Al-Oxyd koagulierte Lsg. 
vordichtet sich dagegen beim Stehen unter Ausscheidung von Losungsm. (Syneresis). 
Durch Ca(OH)2 koagulierte Nitrocellulose scheidet Losungsm. ab u. wird gleichzeitig 
fliissiger; die Verflussigung u. Syneresis sind um so rascher, je geringer die Konz. der 
koagulierten Lsg., u. je hoher die Temp. l° /0 ist die geringste Konz., bei der Koagulation 
durch B(OH)3 leicht zu beobachten ist. Aus den Yerss. folgt, dafi beim Farben von 
Nitrolacken Koagulation erfolgt bei Ggw. von Ca(OH)2 oder Borax in der Farbę, oder 
bei Ggw. von Verbb. schwacher u. starker Basen, wie Na-Plumbat, Aluminat, 
Zinkat usw. E nthalt der Lack geniigend Saure zur Neutralisation der Base, so erfolgt 
keine Koagulation. MgO koaguliert nicht Nitroeelluloselsgg. (Chem. Journ. Ser. B. 
Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 4. 663. 1931.) Sc h o n f e l d .

I. R. Morosow, Erniedrigung der spezifischen Viscosilat von Nitrocellulosddsungen. 
(Ygl. vorst. Ref.) Die Erniedrigung der Viseositat von Nitroeelluloselsgg. unter dem 
EinfluB von NH3, Sauren usw. strebt einem Grenzwert zu, der fiir alkal. Stoffe tiefer 
liegt ais fur Sauren. Aus dem Diagramm, darstellend die Viseositat in Abhangigkeit 
von der Konz. von Nitroeelluloselsgg. u. von Lsgg. von Saceharose, Glucose u. Glycerin 
berechnet Vf. das Mol.-Gew. der angewandten Dinitrocellulose zu [CsHaOstNOjJj]6. 
(Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 664—66. 1931.) Sc h o n f e l d .

A. Samson, Lack und die Biiclisenindustric. Wichtige Anwendung von Laeken 
in der Nakrungsmittelbuchsenindustrie. Moglichkeit elektrolyt. Yorgange bei Ver- 
letzung der inneren Zinnschichten des verwandten WeiBblechs. K atalyt. Wrkg. des 
Sn auf gewisse Bestandteile der Konserven. Abhilfe dieser móglichen Korrosionen 
durch Lackuberziige, bestehend aus entsprcchend Yerd. Harzlsgg. in Olcn. Einbreimen 
der Lackschichten. VorsichtsmaBnahmen beim Lackieren, Laeldehler u. dereń Folgen. 
Chem. u. physikal. Anspruche an die Biichsenlacko. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 95—97. 
29/1. 1932.) KONIG.
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A. Heinemann, Nilrocelluloselacke in  der Holzicarenindustrie. Auftragsverff.
(Nitrocellulose 3. 1—2. Jan. 1932. Hamburg.) W . W o l f f .

Ernst Scblenker, Glycerin ais Rohstoff der Lackindustrie. Glycerin ist Ausgangs- 
prod. fur die Herst. von Glycerinathem, die ais Lósungsmm. u. Weichmaclier dienen, 
von Esterharzen sowie von syntbet. Harzen, z. B. Glyptal u. Acrolite. (Farbę u. Lack
1931. 561—62. 16/12. 1 9 3 1 . ) ______________  Sc h e if e l e .

Alfred Schmid, Basel, und Oskar Bornhauser, StraBburg, Verfahren zur Iler- 
stellung von Giepformen, insbesondere fu r  Kunstharzc, dad. gek., daB die Form aus einem 
leicht schmelzbaren, m it der Zeit seine Schmelzbarkeit nicht verlierenden Gcmisch von 
krystallwasserbaltigem Salz u. in der Warnie in W. leicht 1. Salz hergestellt wird. Man 
verwendet z. B. ein Gemisch von Alaun u. KHSO., oder von Na2SO,, u. KHSO.,. 
(Schwz. P. 148 560 vom 13/1. 1930, ausg. 16/10. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Voss und 
Ewald Dickhauser, Frankfurt a. M.-Hóchst), Verfahren zur Darstellung von liarz- 
arligen Polymerisationsproduklen, dad. gek., daB man auf die durch gemeinsame Poly- 
merisation yon Verbb. m it einer olefin. Doppelbindung u. Athylen-a,/J-dicarbonsauren 
erhaltenen Prodd. einen Korper einwirken laBt, der m it den COOH-Gruppen bzw. 
m it ihrer Anhydroform reagiert. — 2. daB man die olefin. Yerb., die Athylen-a,/J-di- 
carbonsaure oder ihr Anhydrid u. den m it den COOH-Gruppen reagierenden Korper 
gleichzeitig aufeinander einwirken laBt. Ais solehe Korper sind genannt Polyalkohole 
(Glykol, Glycerin), Phenole, Aminę. Die COOH-Gruppen yermogen Salze. zu bilden, 
lassen sich alkylieren, amidieren. Man kann neue reaktionsfahige Radikale einfiihren 
wie N 0 2, N H 2, OH, COOH, Halogen, Sulfogruppen, die weiter umgesetzt werden 
kónnen. Ais Mischpolymerisate sind genannt solehe aus Styrol, Vinyliithylather, 
Vinylacetat, -chlorid u. Acrylsaure einerseits u. Maleinsaureanhydrid andererseits. —- 
100 Teile Mischpolymerisat aus Styrol u. Maleinsaureanhydrid werden in der Bombę 
m it 80 Teilen absol. Athanol 7—8 Stdn. auf 150° erhitzt. — 100 Teile Styrol, 95 Teile 
Maleinsaureanhydrid u. 60 Teile Glycerin werden im Autoklaven 8 Stdn. auf 120° 
erhitzt. Man erhalt eine harte weifie Masse. (D. R. P. 544 326 KI. 39 b vom 27/7.
1930, ausg. 16/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 540 101; C. 1932. I. 1448.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland (Erfinder: Otto Jordan und 
Hans Krzikalla, Mannheim), Technisch werltolle Produkle aus Cellulosederiraten. 
Verwendung der Ester der aus Diolefinen m it konjugierten Doppelbindungen u. Malein- 
saure, dereń Homologen oder D eriw . erhaltenen Dicarbonsauren zur Herst. von 
Cellulosederiyy. enthaltcnden Lacken, piast. Massen, insbesondere Filmen, Faden u. 
Kitlen, sowie Grundiermaterialien. (D. R. P. 543 825 KI. 22h vom 16/9. 1930, ausg. 
13/2. 1932.) E n g e r o f f .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Wasserige kolloidale Suspensionen von Kunstharzen. Fein gepulvertes u. 
gesiebtes Olyplalharz wird m it 10% seines Gewichts an Tonerdc, die durch Schlammen 
in W. in móglichst feine Verteilung gebracht worden ist, yermischt u. bei 100° durch 
kraftiges Riihren fein yerteilt. Dieser Vorgang kann durch Druckerhitzung be- 
sclileunigt werden. In  Verb. m it organ. Losungsmm. kónnen die Suspensionen ais 
Bindemiitel fiir Gegenstande aus Glimmer, Isolierplatten, Uberzuge fur Metali, Lampen, 
Rohre, Scheiben, zur Herst. von Formslucken usw. Verwendung finden. (F. P . 716 931 
yom 12/5. 1931, ausg. 30/12. 1931. A. Prior. 12/5. 1930.) E n g e r o f f .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Andrew Szegvari, Kolloidphysik in  der Lateztechnólogie. Die aus dem Gummi- 

baum in sehr instabiler Form ausflieBende Suspension von Latexteilchen in wss. Lsg. 
kann nach Erhóhung der pn m it NH3 gelagert u. fiir wirtschaftliche Zwecke yerwandt 
werden. AuBerdem kann durch Zentrifugieren, Verdampfen u. Abrahmen die Kaut- 
schukkonz. auf 60% u. mehr gesteigert werden. Aus derartig stabilisierter Latex 
kónnen direkt durch elektr. Abscheidung, Koagulation, Ultrafiltration, Verdampfen u. a. 
Kautschukwaren hergestellt werden. Die Analogie der elektr. Abscheidung aus kolloid- 
dispersen Systemen u. derjenigen von ionendispersen Metallen wird diskutiert u. auf 
die yiel gróBere Gesehwindigkeit des ersten Vorgangs hingewiesen. Es wird weiterhin 
der EinfluB der fiir teebn. Zwecke meist erforderlichen Zusatze zum Latex auf di©
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physikal. Eigg. der suspensoiddispersen Systeme besprochen. (Physical Rev. [2] 37- 
1718. 1931.) Cohn .

— , Losungsmittdruckgewinnung miltels akliver Kohle. Die Verwendungsmoglich- 
keiten u. die Vorteile dieses Verf. unter besondorer Beriicksichtigung der Kautsehuk- 
industrie. (India. Rubber Journ. 83. 137—39. 30/1. 1932.) F r o m a n d i.

— , Das Abfallproblem in der Reifenindustrie. (India Rubber Journ. 83. 88—89. 
116—17. 145—46. 30/1. 1932.) F r o m a n d i.

John S. Plumb, Der Einflu/3 von Kautschukregeneral auf das Verhalten gewisscr 
Vulkanisationsbeschleuniger. Durch Vergleich der Festigkeitskurven von reinen Alkali-, 
Saure- u. Pfannenregeneratmischungen m it Rohgummimiseliungen gleicher Zus. wird 
festgestellt, daB die Beschleuniger allgemein durch die Regenerate eine A ktm erung 
erfahren. Die Alkali- u. Pfannenregenerato verursachen leicht t)bervulkanisation, 
was durch geeignete Verminderung der Beschleunigersatze yerhindert werden kann. 
Saureregenerate weisen diese Neigung zur t)bervulkanisation nicht auf. Es wird ferner 
festgestellt, daB es notwendig ist, dio Dosierung der Vulkanisationszuschlago nach dem 
Geh. des Regenerats an Kautschuk-KW-stoff zu bemessen. Ais Beschleuniger sind 
DPG, Captax u. „808“ yerwendet worden. (Rubber Age [New York] 30. 441—43. 
25/2. 1932. Buffalo, N. Y., Chem. Laboratories, U. S. Rubber Reclaiming Co., 
Inc.) B l a n k e n f e l d .

Erich Wunn, Atmospharische Einflusse au f gummierte Stoffe. E in Beilrag zu der 
Frage der naturlichen und kunstlichen Alterung. (Vgl. C. 1932. I. 593.) Zu den natiir- 
lichen Alterungspriifungsmethoden, die zu lange Zeiten in Anspruch nehmen, kommen 
ais Kurzpriifungen der GEER-Ofentest, der Bombentest nach B i e r e r  u . D a v ie s  u . 
die Bestrahlung m it ultraviolettem Licht. Nur wenige der zerstórenden Einflusse, wie 
Oxydation, Nachyulkanisation, Hitze, Brechen, mechan. Zerstórung etc., werden durch 
den einzelnen Test wiedergegeben. Eigenartig sind dio Zusammenhange zwisehen 
Dehnung u. Ozonisierung. (Kautschuk 8. 21—26. Febr. 1932.) A lb u .

Evart Velie Williams, Chicago, Kautschuhnischung, enthaltend B i / ) 3, z. B.
4 Teile Bi20 3 auf 1 Teil Mischung. (A. P. 1844 306 vom 27/6. 1931, ausg. 9/2.
1932.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuek, iibert. von: Sidney M. Cadwell, Leonia, 
Vulkanisationsbeschleuniger, bestehend aus den Konde?isationsprodd. von Aldehydem 
m it Polyalkylenpolyaminen, wie man sie aus Alkylendihalogeniden m it NH3 erhiilt, 
oder den Aldehydderiw. dieser Kondensationsprodd. Die Kondensationsprodd. werden 
in An- oder Abwesenheit von Sauren erhalten, die HCHO-Kondensationsprodd. werden 
in Ggw. einer anorgan. Saure hergestellt. Genannt sind das Butyr• u. Ileptaldehyd- 
polyathylenpolyaminkondensationsprod., die in Ggw. von Buttersaurc erhalten wurden. 
Man kann auch HCHO, CH3CHO, Isobutyr-, Propion-, Valer-, Isovaler-, Crotonaldehyd 
oder Aldol verwenden. Ais Aldehydderiw. sind genannt: das Bulyraldehydderiv. des 
Heptaldehyd-, Acetaldehyd- oder HCHO-Polyathylenpolyaminkondensationsprod., das 
Heptaldehydderiv. des Butyraldehyd- oder CH^OHO-Polydthylenpolyaminkondensations- 
prod. (A. P. 1843 443 vom 6/12. 1929, ausg. 2/2. 1932.) P a n k ó w .

Canadian Industries Ltd., Montreal, iibert. von: Arthur N. Parrett, Wilmington, 
Uberzug iiber mit Kautschuk iiberzogenes Oewebe, bestehend aus einer Mischung yon 
Pyroxylin u. einem Blasól, dereń Farbę von der der Kautschukunterlage yerschieden 
ist. (Can. P. 290 989 vom 22/10. 1928, ausg. 2/7. 1929.) P a n k ó w .

Western Electric Co. Ltd., London (Erfinder: Ernst Studt, Archie Reed Kemp 
und Sigfrid Malm, Nordenham, Oldenburg), Verfahren zur Verbindung von Teilen aus 
Outtapercha, Kautschuk, Balata u. a. in der Warme plastischen Stoffen. Die Verbindungs- 
stellen werden gegebenenfalls in Ggw. eines Klebemittels mit Dampf erhitzt u. auf- 
einander gepreBt. (E. P. 366125 vom 30/10. 1930, ausg. 25/2. 1932.) Ge is z l e r .

Soc. Italiana Pirelli, Italien, Herstellung von Róhren, Seilen und Staben aus 
Kautschuk oder Ebonit. Die Seele oder der innere, gegebenenfalls hohle Kern des 
betreffenden Gebildes wird in der gewiinschten Dicke m it ein oder mehreren Lagen 
Kautschuk oder gummierten Gewebes in Form einer Spirale bewickelt. Zu diesem 
Zweck drehen sich eine oder mehrere Spulen um den horizontal fortbewegten Kern. 
Die Gummischicht kann naehtraglich vulkanisiert werden. (F. P. 715 014 vom 9/4.1931, 
*usg. 24/11. 1931. I t. Prior. 15/4. 1930.) E n g e r o f f .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin (Erfinder: Rudolf Schelper, Berlin- 
Obersehóneweide), Yerfaliren zur Herstellung farbiger Hartgummifabrikate. Man bringt
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gefarbtc Hartkautschuklsg. nach dem Kalandrieren auf den schwarzen Harfckautschuk 
auf, prel3t die M. in bekannter Weise in Formen u. yulkanisiert. (D. R . P. 544 930 
KI. 39 a  vom 17/2. 1929, ausg. 24/2. 1932.) P a n k ó w .

XIII. Atherische Ole; Riechstoffe.
A. H. B ennett, Einige Bemerkungen uber Pomeranzendl. Das Pomercmzenól der 

letzten Erntc zeigte einen ungewohnlich hohen Verdampfungsriickstand (1,5—2%) u. 
hóhere D. (D.15>5 iiber 0,849); die opt. Drehung war n. {au15,6 =  +98,5—99,5°). 
Vf. gibt einen Verglcich zwisehen den Eigg. einer Anzahl von Olen (I) u. dereń im 
Vakuum hergestellteii Konzentraten (II) (1,25—1,44% des urspriinglichen Óles).
D.: 0,8488—0,8496 (I) u. 0,8868—0,9038 (II); [a]D =  +98,70—99,55 (I) u. +  28,00 
bis +  31,60 (II); Verdampfungsriickstand von I :  1,56—2,02%; Aldehydgeli. von I I :  
31,20—34,30%. Mandarinendl liefert 2—2,5% Konzentrat, [<x] d  =  + 4 —6°; Aldehyd- 
geh.: 15—20%; Estergeh.: 25—30% ; Geh. an Methylanłhranilat: 14—18%. (Per- 
fumery essent. Oil Record 23. 2. 21/1. 1932.) E llm e r .

Jippei Kawamura, Uber das atherische Ol von Sciadopitys verticillala S. et Z. 
Durch Dampfdest. lieferten dic Blatter dieses japan. Baumes 0,39%, die Zweige 0,28% 
u. das Holz 1,93% ath. Ol. — I. B 1 a 11 5 1. D.2°4 0,9091, n D2° =  1,49 3 50, [a ]D14 =  
+9,4° in Chlf., SZ. 0,98, VZ. 5,52, nach Acetylierung 21,3. Das Ol wurde fraktioniert. 
Die Terpenfraktion bestand hauptsiichlich aus d-a-Pinen. Dic Sesąuiterpenfraktion 
war sehr gering. Die Diterpenfraktion lieferte nach Rektifizierung iiber Na das von 
NlSHIDA u. U o ta  (C. 1931. I. 1841) im Ol von Podocarpus macrophylla aufgefundene 
a-Podocarpren, C20H32, schuppenformige Krystalle, F. 50—51°, [o c ]d u  =  —71,9° in 
Chlf. — Dihydroderiv., C20H34. Durch Hydrieren in A.-A. mit P t. Aus A. Schuppen, 
F. 86—87°, [<x]d8 =  —29,3° in Chlf. — Hydrochlorid, C20H33C1, Tafeln, F. 115—117° 
(Zers.). — Nitrosochlorid, C20H32ONC1. In  Amylnitrit-Eg. mit konz. HC1 unter Kiihlung. 
Aus Chlf.-Aceton Krystallchen, Zers. 136°. — Nitrosat, C2r,H,20 4N2. Mit Amylnitrit- 
Eg. u. konz. H N 03 unter Kiihlung. Nadeln, Zers. 140°. — Nitrolpiperidid, C25H 42ON2. 
Aus vorvorigem in A. mit Piperidin (W.-Bad). Aus A. Nadeln, F. 167°. — 8-Podo- 
carpren, C20H32. Obiges Hydrochlorid in A. mit K-Acetat 15 Min. gekocht, etwas 
W. zugesetzt. Aus A.-CH3OH Tafeln, F. 65°, [o c]d u  =  —27,1° in Chlf. — Nitrosat, 
C20H32O4N2, aus Aceton Krystalle, Zers. 126°. — Dinitrosat, C20H32O8N4. Mit mehr 
Amylnitrit aus dem F iltrat des yorigen in einigen Tagen. Krystalle, Zers. 157°. — 
Hydrochlorid, C20H33C1, aus Aceton Tafeln, Zers. 115—117°, offenbar ident. mit obigem. 
Auch das Dihydroderiv. war ident. m it obigem. a- u. 3-Podocarpren diirften sich nur 
in der Lage der Doppelbindung unterscheiden. — Ein vor dem Fraktionieren mit konz. 
N aH S03-Lsg. behandeltes Blattól lieferte einen Anteil von 145—168° (3 mm), welcher 
iiber Nacht Krystalle yon 5-Podocarpren ausschied. Das F iltrat lieferte bei weiterem 
Stehen Krystalle eines neuen „Diterpens X “, C20H32, aus A.-CH3OH, F . 111—112°, 
[<x]du  =  —24,5° in Chlf. — Bihydroderw., C20H34, Nadeln, F . 71—72°. — Hydro
chlorid, C20H33C1, aus Aceton Schuppen, F. 105—107° (Zers.). — II. Z w e i g ó 1.
D.2°4 0,9280, nn20 =  1,49 549, [a]14 =  —2,1° in Chlf. Aus den Fraktionen wurden 
d-a.-Pinen, Gedren u. Cedrol isoliert. — III . H  o 1 z ó 1. Das rohe Ol erstarrte bald infolge 
Abscheidung von Cedrol (iiber 60%). Das von diesem getrennte Ol zeigte D.2°4 0,9592, 
n D2° =  1,50 905, [a]D14 =  +12,6° in Chlf., SZ. 0,51, VZ. 3,70, nach Acetylierung 
44,31. Die Fraktionierung lieferte fast keine Terpenfraktion. Erhalten wurden Cedr en, 
Cedrol u. eine Vcrb. C.mHr ,0, aus A. Krystalle, F. 133—135°, [a]c3° =  +179,4° in 
Chlf., ziemlich unbestandig; lieferte kein Semicarbazon oder Acetylderiy. (Buli. Imp. 
Forestry Experim. Station Nr. 31. 7 Seiten. 1931. Sep.) L in d e n b a u m .

— , Atherische Ole. 1. Cedernholzól yon K c n y a :  blaB gelbbraunes Ol, von nadel- 
formigen u. rhomb. Krystallen (Cedrol von F. 86 bzw. 86,5°, im ganzen 7,6%) durch- 
setzt. D .15-5 0,9597; aD2J =  —47,02°; n D20 =  1,5020; SZ. 1,4; EZ. 1,2; EZ. nach 
Acetylierung 31,3; 1. in 10—6 Voll. 90%ig. A. bei 15,5°. 2. Ol von Brachylaena Hut- 
chinsii yon KENYA: blaBgelbbraunes Ol von yetiyerahnlichem Gerueh. D .15'5 0,9743; 
a D21 =  —1,91°; nD20 =  1,5103; SZ. 1,2; EZ. 10,1; EZ. nach Acetylierung 101,8; 
kein Phenolgeh.; Aldehyde oder Ketone (Bisulf itmethode) 4% , unl. in 30 Yoll. 80%ig. A.,
1. in 0,3 Voll. 90%ig. A. bei 15,5° ohne Triibung bei weiterem A.-Zusatz. Es kann 
ais F isateur u. zur Seifenparfiimierung dienen. — Ol von Leptospermum Citratum 
aus A u s t  r  a  1 i e n: D.15-5 0,8882; aD22 =  +3,12°; nD2° =  1,4735; Aldehydgoh.:
98,5% (Bisulfitmethode), 73,5°/0 (Hydroxylaminmethode nach P e n f o l d  u . Arn e m a n );
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1. in  2,5 Voll. 70%ig. A. bei 15,5°; es kami ais Ersatz von Lemongrasól zur Seifen- 
parfiimicrung dienen. (Buli. Imp. Insfc. London 29. 430—37. Jan . 1932.) E l l m e r .

Alfred Wagner, Bidgarisches Rosendl. Besebreibung der Fabrikation u. Statistik 
des Rosenolertrages 1914— 1930. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 81—84. 11/2. 1932.) E llm .

H. Schwarz, Die kosmetische und medizinische Verwendung der atherischen Ole. 
Uberblick. (Seifensieder-Ztg. 59. 7—8. 7/1. 1932.) S c h o n f e ld .

— , Einige billige Seifenparfumole. Vorschriften fur Kernseifenol, Elieder-, Fichten- 
nadel- u. Latschenkieferól u. Layendelól fiir fl. Seife. (Seifensieder-Ztg. 59. 35. 20/1.
1932.) Sc h o n f e l d .

H. Schumacher, Sandelholzseifenparfiim. Vorsehriften. (Seifensieder-Ztg. 58. 
863—64. 24/12. 1931.) . E l l m e r .

Walther Zimmennann, Uber die Brauchbarkeit der Farbkennungen mit Yanillin- 
Salzsaure bei atherischen Ólen. Auf Grund eingehender Verss. kommt Vf. zu dom 
SchluB, daB den Farbkennungen m it Vanillin-Salzsaure ein allgemeiner W ert nieht 
zuzuspreelien ist, daB sie jedoch in Einzelfiillon bei Hinzuziehen von Vergleiehsproben 
wertvoll sein konnen. Die Beobaehtungen des Vf. an  zahlrcichen ath. Olen u. An- 
wendungen zur Unters. von Spezialitaten u. zum Nachweis von Verfalscliungen werden 
mitgeteilt. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 113—22. 25/2. 1932.) E l l m e r .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
R. Mestre, Automatisch arbeitender Apparat zur volumetrischen Dosierung und 

Verteilung von Fliissigkeilen unter Druck oder verfliissigter Gase. Beschreibung des App. 
u. seiner Arbeitsweise im Hinblick auf die Verwendung in der Zuckerindustrie. (Buli. 
Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 48. 532—34. Doz. 1931.) TAEGENER.

M. Joret, EinflufS der Bodenreaktion auf den Ertrag der Zuckerrilben. Die Zucker- 
riibe ist gegenuber einer schwach sauren Rk. des Bodens sehr empfindlicli. In  schlam- 
migen Gegenden betragt das Optimum des pn-Wertes fiir Zuckerriiben 7,2—7,5. 
(Compt. rend. Acad. Agriculture France 17. 129—32. 4/2. 1931.) TA EG EN ER.

Georg Hafekost, Die Ertragsfdhigkeit, der Zuckergehalt und die Reaktionsfahigkeit 
des Plasmas der Zuckerriibe. Im  Zusammenhange: Reaktionsfahigkeit des Plasmas, 
Saugkraftmaximum einer Pflanze, Beziehung zum Zuckergeh., Móglichkeit zur Kenn- 
zeiehnung des Saugkraftmaximums einer Sorte, Verwertung in der Praxis. (Ztschr. 
Ver. Dtsch. Zuckerind. 81. 813—23. Dez. 1931.) T a e g e n e r .

L. Dostał, Studien der Saturationsverfahren mit Ruckfuhrung des Schlammsaftes.
IV. Vergleich der Saturationen nach Pseniika und Hruda. (III. ygl. C. 1932. I. 1307.) 
Beide Verff. weisen gegenuber der iiblichen Saturation eine besserc Farbę der Diinn- 
safte auf, aber die F iltrierbarkeit des I. Saturationssaftes beim P.ŚENIĆ'KA-Verf. ist 
merklich um 35%  bzw. nach Umrechnung auf gleiche Alkalitiit um 17% besser. Im 
Vergleich zu dem Verf. nach H rtjda ist die Filtrationsfahigkeit bei dem PŚENICKA- 
Verf. etwa um 25%  bzw. 8%  besser. (Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. Republ. 56. 
265— 68. 29/1. 1932.) Ta e g e n e r .

O. Spengler, St. BottgerundF. Todt, Uber die zweckmafligste Art der Vorscheidung 
und die dadurch erreichbaren Vorteile. Durch systemat. Yerss. wurde festgestellt, daB 
die giinstigste Scheidungsart die k a 11 e Yorscheidung bei ca. 35— 40° ist. Unabhangig 
von der Gesamtkalkmenge liegt ein scharf heryortretendes Yorscheidungsoptimum 
bei einer Vorscheidemenge yon ca. 0,25% CaO (auf Riibe berechnet), das nach Er- 
wiirmen des Vorscheidesaftes auf 80° bei einem pn =  10,9 (d. h. etwa dem Eridpunkt 
der I. Saturation) liegt. — Farbę u. Kalkgeh. der Siifte, Verfarbung beim Verdampfen, 
Filtrationsgesehwindigkeit des 1. Saturationssaftes u. wahre Reinheit kennzeichnen am 
besten die Saftbeschaffenheit. Es wurde der EinfluB yerschiedener Arbeitsbedingungen 
bei der Vorscheidung (Vorscheidedauer, u. besonders A rt u. Zeit der Anwarmung usw.) 
untersucht, woraus sich Richtlinien fiir die Anwendung der k a 11 e n optimalen Yor
scheidung fiir die Praxis ergaben. — In  der Móglichkeit, die zur Reinigung der Siifte 
sonst notwendige Gesamtkalkmenge bis auf etwa 1%  CaO (auf Riibe) herabzusetzen, 
ohne daB dadurch Nachteile entstehen, liegt der Hauptvorteil des Verf. (Ztschr. Ver. 
Dtsch. Zuckerind. 82. 1—51. Jan . 1932.) Ta e g e n e r .

E. Modrow, Das neue MgO-Verfahren wahrend der letzten Kampagne in Wismar. 
(Ygl. M e y e r , C. 1931. II . 1210.) Bericht iiber systemat. Unterss. u. Verbesserungen 
des Verf. Zur Regenerierung wurde der verbrauchte Magnesiakohleschlamm 24 Stdn. 
lang bis zur Rotglut erhitzt, nach Abkuhlen zermahlen u. nach Yermengen m it gleichen
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Mengen neuer Holzkohle wieder im Betrieb ver\vendet. Um die Entfernung der Mg- 
Salze aus den Saften (0,005 g MgO gelangen pro 1 in die Diinnsafte) zu erreiehen, da 
sie einen schadliehen EinfluB auf die Verwendungsmć5glichkeit der Melasse ausiiben, 
wurde eine Zugabe yon 0,25% CaO m it nachfolgender C02-Saturation (in der Dick- 
saftsaturation) vorgenommen, die eino fast quantitative Ausfallung der MgO bewirkt. 
(Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 82. 52—56. Jan . 1932.) T a e g e n e r .

O. Spengler und s t .  B ottger, Vergleichende Versuche iiber die Einwirkung von 
rerschiedenen Kieselgursorlen (Hyflocel, Supercel und gereinigler d-eułscher Iiieselgur) auf 
Zuckersafle. Yerss. iiber die Verbesserung der Filtrationsfahigkeit von Diinn- u. Dick- 
saften (15, 50 u. 65° Brix) bei Anwendung der 3 Kieselguren Hyflocel, Supercel u. 
deutseke Kieselgur 80 S ais Filtrierhilfs- bzw. Klarmittel ergaben, daB die gereinigte 
deutsehe Kieselgur 80 S dem amerikan. Supercel weit iiberlegen u. dem amerikan. 
Hyflocel mindestens ebenbiirtig ist. — Entfiirbungsvcrmogcn besitzen die betreffenden 
Kieselgure nieht; dagegen werden bei ihrer Anwendung die Triibungsstoffe entfemt, 
so daB besonders klare u. feurige Safte resultieren. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 81. 
791-—812. Dez. 1931.) T a e g e n e r .

V. M&stalir, Melasse ais Grundlosung fiir das Studium der Adsorption in der Zucker- 
fabrikation. I . Colorimełer. Bereilung der Losung. Der EinfluB einzelner Faktoren, 
die bei der prakt. Ausfuhrung von Entfarbungsverss. m it verd. Melasselsgg. auftreten, 
auf die MeBergebnisse, u. dio Frage, ob es bereehtigt ist, Melasse ais Grundlsg. beim 
Studium der Adsorption in der Zuckerfabrikation zu benutzen, werden untersucht. 
An Stelle des ungenugenden STAMMERschon FarbmaBes wird das PuL FR iensche 
Photometer empfohlen. — Bei der Bereitung der Melassegrundlsg. zeigte sich, daB 
man in ublicher Weise dureh Melasseverdunnung eine Lsg. yon bestimmtem, immer 
gleiehem Farbton niclit herstellen kann. Einen besonderen EinfluB hat die Temp.; 
h. W. erlióht den Farbton. Vorwarmen der Melasse vor dem Auflosen hat auBer einem 
h iS h e re n  W ert der Farbeinheiten eine Verringerung der Fahigkeit, sich zu entfarben, 
zur Folgę. Denselben EinfluB hat ein Zusatz von Saccharose, besonders bei gleich- 
zeitigem Erwarmen. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 56. 205—19. 24/12.
1931.) T a e g e n e r .

J. H. Żisch, Eleklrische Leitfahigkeil von Zuckerriibensirupen. Ihre Beziehung zu 
Zucker, Iiaffinose und Asche. Vercinfachte Abanderung der von Ze r b a n  (Facts about 
Sugar 1930. Okt.; vgl. auch C. 1931. I I .  2073) angegebenen Methode der Best. der 
elektr. Leitfahigkeit von Zuckerriibensirupen in Beziehung zum Zuckergeh. (Facts 
about Sugar 26. 299—301. 1931.) T a e g e n e r .

Gr. Grimaud, Forllaufende Messung des pn-Wertes des Diffusionssaftes dureh die 
photocolorimetrische Methode. Beschreibung eines neuen App. (Buli. Assoc. Chimistes 
Sucr. Dist. 48. 543—44. Dez. 1931.) Ta e g e n e r .

XVI. Nahrungsmittel; GemiBmittel; Futtermittel.
P. E. Minton, Backfetle. Beschreibung der versehiedenen Sorten Baekfette 

(shortening) wio Butter, Schmalz, Margarine, gehartete Fotte u. ihre Eignung ais Back- 
warenzusatz. (Soap 8. 73—75. Jan. 1932.) Gr o s z f e l d .

Janet M. Walker, Milch und Honig aus Cocosnussen. Beschreibung der Herst. 
einer rahmahnlichen Fl. (Cocolail). Zus. in % : W. 56,3; F ett 33,4; Protein (N  X 6,25) 4,1; 
Zucker nach Inversion 5,0; Asche 1,2. Daraus dureh Einkochen m it Invertzucker 
sirupartige M., ahnlich dem Matamis-sa-bao der Eingeborenen. (Food Industries 4.
54—57. Febr. 1932. Manila, Tropie Prod-Co.) Gr o sz fe l d .

A. H. Bayer, SchneUhdrlung von Eiscreme. Eine Beschleunigung des Hartungs-
vorganges lieB sich dureh Temp.-Emiedrigung u. Luftzirkulation im Hartungsraum
erzwingen, fuhrt aber u. U. zu Eiscreme von schuppiger u. spieBiger (flaky and spiney) 
S truktur. (Iee Cream Trade Journ. 28. Nr. 1. 43—44. Jan. 1932. Schenectady, 
N. Y.) Gr o s z f e l d .

H. Schlossmann und M. Schlesinger, Wird der Nicolingehalt des Zigarrenrauches 
dureh Bonicot herabgesetzt ? Raucliverss. an m it Bonicot behandelten Zigarren ergaben, 
daB der Nicotingeli. des Bauches dieser Zigarren dureh Bonicot in prakt. irgendwie 
in Betracht kommendcm AusmaBe nieht herabgesetzt wird. (Klin. Wchschr. 11. 
371—72. 27/2. 1932. Dusseldorf, Mediz. Akademio.) F r a n k .

T. Moran, Wissenschaft und Fleisehinduslrie. Im  Zusammenhange: Rigor mortis, 
Anderungen der Fette nach dem Schlachten, Gefrieren des Fleisches, Transport-
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fragen, Nebenprodd. der Fleischverarbeitung. (Journ. Soo. chem. Ind. 51. 84—8G. 
29/1. 1932. Cambridge.) ' Gro szfeld .

T. H. Jukes und H. D. Kay, Zusammenfassender Uberblick iiber die Proteine des 
Eigelbs. Besprechung der einschlagigen Literatur. (Journ. N utrit. 5. 81—101. Jan.
1932.) .. We in d l in g .

A. Jaschik und J. Kieselbach, Uber Jodeier. 1 kg von durch Futterung von 
Hiilmorn m it jodrcichem F uttcr gcwonnenen Jodciern entliielten vorwiegend im Dottcr 
2,981 mg, gcwohnliche Eier 0,0242 mg J , ein Ei 0,1685 bzw. 0,0014 mg. (Ztschr. 
Unters. Lebensmittel 62. 572—75. Nov. 1931. Budapest, Chem. Unters.-Amt der 
Stadt.) Gro szfeld .

Jolm Golding, Die Milchindustrie. Darst. der Regelung des Verkehrs mit Milch 
in England, Sorten von Handelsmilch, Milchunters. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 86—88. 
29/1. 1932.) Gro szfeld .

Meysahn, Clilorcalcium in der Milclmirtschaft. Literaturhinweise uber Zweck- 
maCigkeit einer CaCL-Beifutterung an Milchkiihe. (Milchwirtschaftl. ZtrbL 61. 33—34. 
Febr. 1932.) " Gro szfeld .

C. L. Roadhouse und J. L. Henderson, Die Laclose- und Chloridkonzentralionen 
von wahrend unregdmafiiger Zwischenzeilen ziuischen den Melkzeiten erzeugter Milch. 
Dic Verss. an 2 Kiihen lieBcn keine merkliehe Becinflussung des Lactose- u. Cl-Geh., 
auch keine Anderung des Geschmackes der Milch erkennen. (Journ. Dairy Science 
15. 1—5. Jan. 1932. Davis, Univ. of California.) Gro szfeld .

Richard Eglinton und M. W. Yale, Hitzebęslandige citronengelbe Organismen 
aus Rohmilch. Hinweis auf eine haufigere Mikrokokkenart (Quelle: Kuhcuter, Milch- 
geriite) m it citronengelben Kolonien, keine Beseitigung durch Pasteurisation. (Milk 
P lant Monthly 21. 45—74. Jan. 1932. Geneva, N. Y. Dep. of Health.) Gro szfeld .

Nikolaus King, Uber die Struktur der Milchoberfluche. Nach den Beobachtungen 
m it dem Yertikal-Illuminator im reflektierten Lichtc h a t bei Voll-, Buttermilch u. 
Rahm das F e tt einen betrachtliehen Anteil an der mkr. S truktur der Oberflache. Mit 
steigender Temp. bilden die schmelzenden Fettkugelchen u. Klumpen zuerst irisierende 
Fleckc, dann Linsen. Magermilch ist durch das Fehlen der Fettflecke u. -kiigelchen 
leicht von Buttermilch zu unterscheiden. Nach Ausbreitungsverss. ist zwischen den 
mkr. Fettflecken noch eine unsichtbare sehr diinne Fettoberflachenschicht anzunehmen. 
Weiterc Ausfiihrungen uber Verh. im reflektierten Licht, Ausbreitung u. Butterungs- 
vorgang sowie iiber Bedeutung der diinnen Olschichten fur die Oberflachenspannung 
der Milch. Zersetztes (talgiges) F e tt ist mehr oberflachenakt. ais unverandcrtcs. (Milch
wirtschaftl. Forsch. 12. 500—17. 27/1. 1932. Tallinn, Reval, Estland, Staatl. Molkerei- 
prod. -Kontrollstation.) Gro SZFE LD.

F. J. Doan, Die Beziehung der Ausflockung und Hilzebestdndigkeit von Rahm 
zur Fettklumpenbildung infolge von Homogenisierung. Der Bildungsgrad von Fettkliimp- 
chen in n. siiBem liomogenisiertem Rahm ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor fiir 
dessen Stabilitat gegen Erhitzen. Dabei scheinen die Fettkliimpchen die Struktur zu 
bilden, an der das Casein koaguliert. Doppelte Homogenisierung oder Anwendung 
eines 2-stufigen Ventils erhoht die Bestandigkeit des Rahms, vermindcrt aber auch 
seine Viscositat. In  gewisser Menge w irkt auch Zusatz von Magermilch oder Mager- 
milchpulver giinstig. Rahm soli nicht bei niederer Temp. ais bei der Vorerhitzung, 
auBer bei iiber 76,6°, homogenisiert werden. (Journ. Dairy Science 14. 527—39. N ot.
1931. Pennsylvania, State Coli.) GROSZFELD.

E. Brouwer, Uber die Zuverldssigkeit vo?i Fiitterungsversuchen mit Milchmeh. 
(Vgl. C. 1932. I. 464.) Ableitung von Formeln zur Berechnung der Zuverlassigkeit 
von Fiitterungsverss. Einzelheiten im Original. (B ie d . Ztrbl. Agiik.-Chem. Abt. B. 
Tierernahrung 3. 311—51. Nov. 1931. Hoorn, Niederlande.) Gro szfeld .

Nils Hansson und N. Edvin Olofsson, Fortgesetzte Untersuchungen iiber den 
Einflufi der Futtermittel auf die Konsistenz der Butler. Die Konsistenz der Butfcer wird 
von den indiyiduellen Eigg. der Kiihe, der Zus. des Futters u. der Technik der Butter- 
herst. beeinfluBt. Weidegras u. Klee liefern weiche Butter, weniger weich bei Futterung 
ais Silage. Die gróberen Futterm ittel der W interfutterung liefern harte u. feste Butter 
m it niedriger Jodzahl. W interbutter yon n. Konsistenz liefern ErdnuB-, Baumwoll- 
samen-, Sojakuchen, Sonnenblumemnehl, Hafer-, Mischkornschrot u! Weizenkleie. 
Weiche B utter: Sonnenblumen-, Raps-, Sesam-Leinsamkuchen, Sojabohnen, getrocknete 
Treber. H arte B utter: Cocos-, Palm-Babassukuehen, fettarme Olkuchenmehle, Schrot 
aus Hiilsenfriichten. Die typ. Eigg. der Butter treten sclion nach 8 Tagen Fiitterung ein.
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Fiir die Beeinflussung der Butterkonsistenz in der Molkerei hat sieh eine Variation 
der Rahmkiihlung u. der Knetzeit der B utter ais am wirksamsten erwiesen. Die iiber- 
weiclie Sommerbutter wird durch geeignete Fiitterung (Einzelheiten im Original) 
beeinfluBt. (Ygl. auch 1930. II. 3210.) (B ie d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. Tier- 
erniihrung 3. 352—91. Nov. 1931.) GEOSZFELD.

Gr. Frolich und H. Ltithge, Der Fulteriuert von frisclier, im  eigenen Betriebe 
gewonnener Magermilch im Vergleich zu Fischmehl. Magermilch u. Buttermilch sind an 
Nalirstoffgeh. liochwertigem Fischmehl gleich. — Angesauerte Magermilch ist un- 
zweekmaBig, dafur ist vollsaure zu yerwenden. (B ie d . Ztrbl. Agrik.-Cliem. Abt. B. 
Tierernahrung 3. 392—99. Nov. 1931. Halle, Univ.) GEOSZFELD.

K. Richter, K. E. Ferber und H. Klose, Der Futterwert ton gewaschenen und 
zerkleinerten Riibenhlattern und -kópfen im  Vergleicli m it dem Ausgangsmaterial bei der 
Fiitlerung an Milchkiihe. I I .  (I. vgl. C. 1931.1. 810.) Durch Gruppenverss. m it 16 Kiihen 
wurde keine Sonderwrkg. der Wasche u. Zerkleinerung auf die Milchleistung, wohl 
aber Erhohung des Fettgeh. u. damit der Gesamtmilchfettleistung festgestellt. (B ie d . 
Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. Tierernahrung 3. 408—18. Nov. 1931. Tschechnitz Kr. 
Breslau, Pr. Vcrs.- u. Forschungsanst. fiir Tierzucht.) GEOSZFELD.

Wilhelm Liebscher, Untersuchungen uber den Werl von saurem Wiesengras, 
verfullert ais Heu, Silage und Heutnehl fiir  die Milchproduktion. Bei dem Vers. erfuhr 
saures Wiesengras durch die Warmvergarung yerglichen m it dem Heu keine Erhohung 
seines Futterwertes fiir die Milchproduktion. Durch Vermahlen zu Heumehl wird der 
Futterw ert yon saurem Wiesenheu etwas verbessert. Gesundheitlich ungiinstige Wrkgg. 
wurden bei Sauerheu, Sauergrassilage u. Sauerheumehl nicht beobaehtet. (B ie d . 
Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. Tierernahrung 3. 419—36. Nov. 1931. Wien, Landw.-
ehem. Bundes-Vers.-Anst.) GEOSZFELD.

Martin Schieblich, Weitere Untersuchungen iiber den Einflufi des Wassergehaltes 
und des Zusatzes verschieden Jioher Zuckermengen auf das Gelingen der Griinfutterkonser- 
vierung. Versuche mit Luzeme. Einsiiuerungsyerss. m it abgewelkter Luzerne (65% W.) 
u. m it W. angefeuchteter (79 bzw. 85% W.) ergaben im 1. Falle ohne Zuckerzusatz, 
im 2. m it 0,5%, im 3. m it 1%  Zucker einwandfreie milchsaure Silagen. Fiir die Praxis 
empfiehlt sich fiir Silage aus Luzerne mit mittlerem oder hohem W.-Geli. ein Zusatz 
von nicht unter 1% Zucker. (B ie d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. Tierernahrung 3. 
437—49. Nov. 1931. Leipzig, Univ.) Geo sz feld .

F. Honcamp und W. Wohlbier, Uber den Wert von Zucker und zuckerlialtigen 
Stoffen ais Fułtermittel. I. Mitt. Riihenzucker ah  Mastfuttermittel in der Schweinehaltung. 
In  2 Versuchsreihen bewahrte sich Bohrzucker ais sehr brauchbarer, Gerstc u. Kar- 
toffeln ebenbiirtiger Mastfutterstoff. (B ie d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. Tierernahrung
3. 450—62. Nov. 1931. Rostock, Landw. Vers.-Station.) Geo sz feld .

Christian Kunzle, Birmingham, England, Herstellung von Zuckerwaren. Man 
schm. trocknen Rohr- oder Riibenzucker bei etwa 300° F  u. setzt der gesehmolzenen M. 
k. Honig oder Glucose unter Beigabe von Geschmackstoffen zu, so daB eine schnelle 
Abkiihlung ohne Krystallbldg. erfolgt, worauf der abgekiihlten M. noch Eiweifi zugesetzt 
wird. (E. P. 365 402 yom 14/3. 1931, ausg. 11/2. 1932.) Schutz.

Albert Leo, Chicago, Ldsliches Pektinpraparal. Das Priiparat besteht aus 10 Tin. 
fein gepulyertem Pektin, 5 bis 10 Tin. NaHÓOv  12 bis 17 Teilen Weinsdure u. 1000 
bis 1600 Tin. Zucker. Es dient zur Herst. von Marmeladen u. Gelees. (A. P. 1 844666 
vom 9/9. 1927, ausg. 9/2. 1932.) Schutz.

Soc. Franęaise de Specialites de Meunerie (S. a. r. 1.), Frankreich, Miitel 
zur Erhohung der Backfahigkeit von Mehl. Das Mittel besteht aus 12°/0 K B r03, 20% 
(NHJzSzOg, 10% CaJI„P„Os, 28% Mg3P20 8 u. 30% Milchzucker. Die Mengen- 
yerhaltnisse konnen je nach der Mehlbeschaffenheit wechscln. (F. P. 717 742 vom 
18/9. 1930, ausg. 13/1. 1932.) Schutz.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Karl Brann, Forschwngsergebnisse der Feli-, Ol- und Seifenindustrie 1931. I—III. 

Fortschrittsbericht. (Dtsch. Parfumerieztg. 18. 16— 19. 36—38. 56—58. 10/2.
1932.) E llm ee .

Hans Lederer, Uber die hoheren Feitalkohóle und daion abgeleitete Seifenpraparate. 
Ein Fortschrittsbericht. (Seifensieder-Ztg. 59. 13—15. 13/1. 1932.) Schonfeld .
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J. A. van Dijk, R. T. A. Mees und H. I. Waterman, Der Einflufi der Hartung 
auf die natiirlichen Ńebenbeslandteile der Ole. (Vgl. C. 1931. II. 511.) Die bisherigen 
Unterss. uber das Verh. yon Viłamin A  u. D  bei der Hartung zeigen, daB es vielleicht 
moglich ist, unter besonderen Umstanden die Vitamine mehr oder weniger vor der 
Zerstorung zu schiitzen, eine prakt. Lósung des Problems ist aber noch nicht erreicht. 
Es wurde nun das Verh. der Vitamine der Fette bei der Hydrierung unter niedriger Temp. 
u. sehr bohem H2-Druck in Ggw. von Ni gcpriift. Es gelang, Palmóle bei 55—60° 
u. 150 kg Druck ohne Zerstorung des Carotins zu hydrieren. Weiter wurde verfolgt, 
inwieweit sich die SbCl3-Rk. nach C a r r  u .  P r ic e  bei der Hartung von Fetten (Leber- 
tran) andert, unter Anwendung yon 0 2-haltigem H 2. Nach Hartung bei 180° u. Normal- 
druck zeigt Lebertran koine Blaufarbung mehr bei der C a rr -  u .  PRICE-Rk.; das 
gehartete Prod. von der JZ. 96,2 zeigt noch schwache Blaufarbung, bei der JZ. 78,5 
yersehwand die Rk. Andere Resultato ergibt Hochdruckhartung. Ein gehiirteter 
Tran der JZ. 75,5 (58°, 152 a t  H 2-Druck) zeigte dio Rk. m it etwa halber Intensitat. 
Bei Schutteln des Trans m it dem Ni-Katalysator an der Luft bei 55° wurde kein Riick- 
gang der Vitamin A-Rk. festgestellt, wohl aber nach Erhitzen des Oles auf 230° im 
Vakuum. Bei Erhitzen des Trans auf 180° unter Durchleiten yon H 2 blieb die Farbrk. 
erhalten. Die die C a rr -  u .  PRICE-Rk. gebenden Olbestandteile yersehwinden also 
beim H arten bei 180°, wahrend sie nach H arten bei hohem Druck u. niedriger Temp. 
in erbeblichem Grade yersehont bleiben. Aueh auf Zusatz yon Hydrochinon ging 
riach Hartung die Farbrk. zuruck. Dio Frage, ob die Zerstorung der die C a rr -  u .  
PRICE-Rk. gebenden Bestandteile eino Folgę der Oxydation oder des Hydrierungs- 
prozesses selbst ist, lassen Yff. offen. Desodorieren des Trans anderte nichts an der 
Intensitatsabnahme der Farbrk. des geharteten Oles. Ein durch Zusatz yon Handela- 
praparaten kiinstlich m it Vitamin A angereichertes Sesamol zeigte nach Hochdruck
hartung kaum noch die Farbrk. Der Vitamin D-Geh. des Lebertrans blieb dagegen 
nach Hochdruckhartung nahezu unyerandert. Dadurch wird die Moglichkeit eróffnet, 
auf industriellem Wege besser schmeckenden Lebertran herzustellen. (Koninkl. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, Proceedings 34. 1206— 15. 1931.) SCHONFELD.

Ernst Scblenker, Olein nach neuem Verfahren ais Nebenprodulct der Seifen- 
fabrilcation. Das Verf. hat die yerschiedene Aciditat der fl. u. festen Fettsauren zur 
Grundlage. F uhrt man die Verseifung eines Fettsauregemisches m it Kalk u. Alkali 
durch, so ist es moglich, durch einen dem ublichen Seifenherst.-ProzeB ahnlichen 
Vorgang eine wss. Suspension zu erzeugen, in der nebeneinander die fl. Fettsauren 
ais Na- oder K-Salze in Lsg., die festen Sauren ais unl. Metallseifen im Nd. yorbanden 
sind. Durch Filtration wird dann dio Trennung beendigt. Verwendet man mehr Kalk, 
ais zur Fallung der festen Seifen erforderlicli ist, so fallt aueh ein Teil der fl. Fettsauren 
unl. aus u. yermindert so den Titer der festen Sauren. Durch eino solehe Verknupfung 
der Seifen- m it der Oleinherst. laBt sich der Zwang beseitigen, gleichzeitig m it dem 
Olein ein etwa ebenso groBes Quantum Stearin erzeugen zu miissen. Ob sich auf dem 
geschilderten Wege aueh Stearin m it ebenso hohem Titer wie in der Stearinindustrie 
herstellen lassen wird, sollen weitere Verss. zeigen; erreicht wurde ein E. yon 52°. 
Die Durchfiihrung des Verf. wird an Knochenfett beschrieben. (Seifensieder-Ztg. 59. 
29—31. 20/1. 1932.) Sch o nfeld .

H. Pomeranz, Zur Frage der einheitlichen Priifverfahren fiir TurkisćhrotoU und 
tiirki-schrotdlartige Produkte. K ritik  an der von der WISSENSCHAFTLICHEN Zenth al- 
STELLE fu r  Ol- U. F ettfo rsch ung  E. V. yorgeschlagenen Definition des Sulfo- 
nierungsgrades. (Melliands Testilber. 12. 85— 86. Febr. 1932.) Su v e r n .

Emile Andre und C. Besse, Unlersuchungen iiber Jiicinusdl. I. Vergleichende Unter- 
sucliung der verschiedenen Ricinusólsorlen: pliarmazeutisches Ol, Ol erster wid z weiter 
Pressung und mit CS2 extrahiertes Ol. Inhaltlich ident. mit der C. 1931 .1 .1195 referierten 
Arbeit. (Buli. Sciences pharmacol. 38. 487—96. 1931. Paris.) P. H. Schultz.

K. Scheringa, i/ber die Kieselstiure in  Sol- und Gelfonn im Zusammetihange mit 
der Analyse ton wasserglashaUiger Seife. (Vgl. S c h e r in g a  u . A h lr ic h s ,  C. 1930. II . 
3481.) Bei der Fettsaurcbest. in wasserhaltiger Seife kann man oft die umstandliche 
A.-Behandlung fortlassen, indem die Seife in ziemlich yiel W. gel. u. rasch angesauert 
wird. In  Ggw. von yiel Soda gebe man die Seifenlsg. langsam zu einem UberschuB 
yon 4-n. Saure. — Bei der Best. von Kieselsaure in Seife erhitze man in einem Schalchen 
bis zur Yollstandigen Verkohlung. Hierauf wird wenig W. hinzugefiigt u. langsam 
neutralisiert m it 4-n. Saure, erhitzt bis zum Kochen, u. die Sśiure abgestumpft m it 
Ammoniak oder Soda. Ein UberschuB hiervon wird wieder m it Saure entfernt, bis
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gerado saure Rk. m it Metliylorange errcicht ist. Dor vorhandene C bewirkt, daB die 
Kieselsaure quantitativ  auf einem Filtcr gesammelt werden kann. (Chem. Weekblad
29. 37—38. 16/1. 1932. Amersfoort.) K uno  W olf.

Erba Akt.-Ges., Schweiz, Herstellung slabiler Emulsionen. Die z. B. bei der 
Impragnierung von Textilien yerwendeten wss. Ol-, Fett- oder Waehsemulsionen sind 
trotz Zusatzes eines Sehutzkolloids infolge ihres Geh. an negativen elektr. Ladungen 
gegen Einfliisse atmosphar.' Elektrizitiit (Gewitter) empfindlich. Man kann diesen 
tlbelstand beseitigen, wenn man don Emulsionen bei ihrer Herst. Elektrolyte, z. B. 
Aluminium- oder Bleiacetat, Kupfer- oder Eisensulfat, zusetzt u. auf diese Weise 
dio negativen Ladungen in positive umwandelt. (F. P. 716 746 vom 7/5. 1931, ausg. 
26/12. 1931. D. Prior. 17/9. 1930 u. 12/1. 1931.) B e ie r sd o r f .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Seife, die beim Gebrauch tier. 
Haaren Sehutz gegen schadliche Insekten verleiht. Dio Seife ist dad. gek., daB sie 
Salze ąuaternarer Phosphoniumbasen, z. B. Triphenyldichlorbenzylphosplioniumchlorid, 
enthalt. Derartige Seife eignet sich insbesondere zum Wasehen von Wolle. (F. P. 717 976 
vom 30/5. 1931, ausg. 16/1. 1932. D. Prior. 30/5. 1930.) E ng er o ff ,

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

— , Die Veredelung von Geweben. Feuerfestmaclien. (Vgl. auch C. 1932. I. 891.) 
Es sind zu untersclieiden: Stoffe, die gewaschen werden mussen, Stoffe, die nieht ge- 
waschen werdon. Die erste Klasse erfordert stets zwei oder mehr einzelno Arbeits- 
yorgiinge, die zweite Klasse meist nur eine Behandlung. Dio Mittcl zum Flammen- 
siehermachen konnen eingeteilt werden in: 1. leicht schmelzonde Mittel, die das Garn 
m it einer Schutzschieht umgeben; 2. leioht yerdampfende Mittel, die eine dio Flamme 
nieht nahrende Atmosphare schaffen; 3. Mittel, dio dureh Zers. unter Entw. von C02 
oder NH3 wirken; 4. dureh Verzehrung der Flammenhitze dureh Auslósung endothermer 
Prozesse; 5. gut warmeleitende, die Hitze ableitende Mittel. Fiir nieht wasehbare 
Gewebe benutzt man wss. Lsgg. von Borax u. Wasserglas, am besten zusammen mit  
Ammonsalzen, Phosphaten oder — am besten — m it Wolframaten. Zum Woichmaehen 
kann man Monopolól zusotzon. Fur Waschflanełle gibt man erst ein Bad yon Na- 
Stannat, dann yon Ammonsulfat, so daB hitzezersetzliehes Ammonstannat entsteht. 
Ahnlich m it Badern von A12(S04)3 u. Na-Phosphat oder CaCl2 u. Borax. E in guter 
Sehutz wird erreieht, wenn man m it Na-Aluminat impragniert u. dies m it C02 in 
Al(OH)3 verwandelt. Fiir Tragflaehen von Flugzeugen nimm t man Lacke von Nitro- 
odor Aoetyleellulose, denen man darin unl. Partikel yon Borax, Ammonphosphat, 
Alaun usw. beimongt. Ebenso benutzt man Al-Fluorid. (Canadian Textile Journ. 49. 
Nr. 2. 33—34. 29/1. 1932.) Fr ie d e m a n n .

H. Chadwick, Ausriislmig von leunstseidenen Stoff en. Kennzeichen apprelierter 
Gewebe: Glanz. Die Methoden zur Erzielung von Mattglanz auf Kunstseiden dureh 
Spinmnethoden, mechan. Behandlung, tlberziehen m it Mattierungsmitteln u. Vor- 
seifung werden besproehen, ferner die Methoden, um Gewebe aus Viseose u. Aeetat- 
seide dureh Kalandern oder Biigeln gliinzend zu machen. (Dyer Calico Printer 67.
41. 8/1. 1932.) F r ie d e m a n n .

J. Mc Isaac, Die Ausriislung von wollenen und kammgarnemn Stuckwaren. Vor- 
bereitung und Beinigung. Stuckputzen, Bolesen u. Bouchen m it Seife, Soda u. Ammoniak. 
(Canadian Textile Journ. 49. Nr. 2. 31—32. 29/1. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Metasal K  in der textilen Ausriislung. Metasal K  der CHEMISCHEN F abrik  
GRUNAU L a n d siio ff  U. Me y e r  A.-G. gibt bei Kamm- u. Streichgarnwaren sehonen 
vollen Griff, fordert den WalkprozeB u. kann auch beim Sauerwalken benutzt werden. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 68. Nr. 7. Prakt. Nouerungen Erfahrungen ges. Textil-Veredelungs- 
Ind. 4. 1932.) Su v e r n .

Otto Mecheels, Das Problem der Weićhmaehung des Textilgutes und die Messung 
der Weichheit. Es wird untersucht, wie ein Weichmachungsmittel auf eine spróde, 
strohige W are wirkt. F iir yóllige Erhaltung der natiirlichen Feuchtigkeit muB gesorgt 
werden. Dio Bcrechnung einer „Weichheitszahl" ist erlautert. (Melliands Toxtilber. 13. 
31—32. 77—79. Febr. 1932. Reutlingen.) SuvERN.

Kempski, Die Kultur der Ramie und des Tungólbaumes. (Ernahrung d. Pflanze 
28. 64—68. 15/2. 1932.) F r ie d e m a n n .
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L. Corell, Ergdnzung zu dem Artikel: „Eine neue deulsche Faserpflanze: Die Yucca“. 
(Vgl. R. R oos, C. 1931. II. 3285.) Nicht nur fiir gróbere Gewebe kommt Yuccafaser 
in Betracht, sic kann ncuerdings auch so yerfeinert werden, dali sie auf der Baumwoll- 
spinnmaschine m it Baumwolle u. tier. Faser yersponnen werden kann. Der farber. 
Behandlung diirften Schwierigkeiten nicht entgegenstehen. (Melliands Textilber. 13. 
63—64. Febr. 1932.) " StiVERX.

A. Porai-Koschitz, E. Levina, P. Zeldovitch und V. Remenniskof, Ein- 
wirkung des Ammmisulfats au f die tierischen Fasern. Nach K. Me y e r  nimmt Wolłe 
aus sauren Farbstoffen u. aus Mineralsauren nur das Anion auf, u. zwar bis zu einem 
Hoehstwert von 0,0008 g pro 1 g Faser, fiir Seide betragt dieser W ert 0,0002. Vff. 
liaben nun gefunden, daB dieselben Sclrwellenwerte errcicht werden, wenn man tier. 
Fasern m it solchen Neutralsalzen kocht, dereń Kationen leicht aus dem System ent- 
fernt werden kónnen, wie bei den Ammonsalzen. Bei Anwendung yon NH^Cl z. B. 
erzielten sie denselben W ert fiir Wollc wie Me y e r , wahrend sie fiir Seide s ta tt 0,0002 
den W ert 0,00033 fanden, yielleicht infolge Hydrolyse der Seide. (Rev. gćn. Matiferes 
colorantes Teinture etc. 36. 39—40. Jan. 1932.) F r ie d e m a n n .

Hideo Kaneko, „Kaijo" der Iiokons und ihre Sericinłeilchen. II. (I. ygl. C. 1932.
I. 761.) Kaijo beruht in erster Linie auf der Verschiedenheit der Raupen, weiter auf 
der physiol. Wertigkeit der Maulbeerblatter u. den auBeren Einfliissen bei der Gerinnung 
der fl. Seide. (Buli. Sericulture Silk-Ind. Japan 4. Nr. 2. 3— 5. Dez. 1931.) SiivERN.

Ryugo Inoue und Koh-ichi Kitazawa, Uber die Beziehung zwisehen der Vis- 
cositdt des Fibroinsols und den Anderungen des kolloidalen Zustands von Fibroin durch 
Abkoclien. Die Viscositat m it Na2C03, Seife u. NH.,OH abgekochter Seide, bezogen auf 
W. ist angegeben. (Buli. Sericulture Silk-Ind. Japan 4. Nr. 2. 7—9. Dez. 1931.) Suv.

Milton Harris und Daniel A. Jessup, Schwachung von Seide durch Licht. Vff. 
zeigen, daB nicht nur erschwerte, sondern auch reinste Nalurseide durch Belichten 
leidet. Dio Wrkg. von Licht u. von feuchter Warme hangt erheblich yon dem pa-W ert 
der Seide ab; Vff. haben reine Seide m it Lsgg. von NaOH u. H2S 04 so getrankt, daB 
die der Seide anhaftende Fl. pH-Werte von 1— 13 hatte. Hierbei zeigte die Seide bei 
Ph =  10 die groBte Festigkeit gegen Belichtung, unter 3 u. iiber 11 nimmt die Festigkeit 
rapide ab, bei der N eutralitat, zwisehen 6 u. 8 ist sie etwas geringer ais bei 5 u. bei 9. 
Uberraschenderweise schwacht 0,1 -n. H2S04 Seide mehr ais 0,1-n. NaOH. (Textile 
World 81. 343. 30/1. 1932.) '  F r ied em a n n .

Walter Fermazin, Enlbaslen ton Mischgeweben mit Acetatseide. Es wird 
empfohlen, in 2 Badern m it einer Emulsion von Pineól u. Seife zu entbasten. (Melliands 
Textilber. 13. 82—83. Febr. 1932.) Su v e r n .

Hanns Schmidt, Das Entbasten von Nalurseide in  Gegenwart von Acetalkunstseide. 
Es werden die einschlagigen neuen Patente der I. G. FARBENINDUSTRIE Ak t .-Ge s . 
u. von H. D r e y f u s  besprochen. (Monatssclir. Textil-Ind. 47. 14—15. Jan.
1932.) H. Schm idt .

Max Saurenhaus, Die Schappeindustrie. Schilderung der Entw. der Industrie 
in den einzelnen Landern, Produktionsangaben. (Melliands Textilber. 13. 109—10. 
Febr. 1932. Basel.) Su v e r n .

Shozo Bito, Studien iiber die Wildseiden. I. Der isoelektrische Punkt von Wild- 
seidenfibroin. Entbastete Kuriwataseide (yon Dictyoploca japonica) u. Tussahseide (von 
Antheraea pernyi) wurde in Ca-Thiocyanat gel. u. nephelometr. gepriift. Der isoelektr. 
Punkt fiir Kuriwatafibroin ist pn =  2,85 u. fiir Tussahfibroin ph =  2,79. (Buli. Seri
culture Silk-Ind. Japan 4. Nr. 2. 2—3. Dez. 1931.) SifVERN.

O. Maass, Ubersicht iiber Forschungsprobleme, die fiir  die Zellstoff- und Papier- 
industrie von Wichtigkeit sind. (Pulp Paper Magazine Canada 32. 157-—60. 11/2.
1932.) Fr ie d e m a n n .

W. Boyd Campbell, Einige neue Untersuchungen iiber Zellsloffeigenschaflen. 
Besprechung von Unterss. iiber S truktur u. Festigkeit von Zellstoffpappen, iiber die 
Krystallstruktur der Cellulose, den Feinbau u. die Quellung der Fasern, die Art der 
Bindung der Fasern untereinander im Papierblatt u. ihr Verh. bei der Hollander- 
mahlung. (Pulp Paper Magazine Canada 32. 172—75. 206. 11/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

David Blanehard, Die Behandlung der Schleimfrage. (Paper-Maker 82. Aruiual 
Nr. 48—51. 1931. — C. 1932. I. 1314.) Fr ie d e m a n n .

George Rice, Das Farben von Streichpapieren fiir die Druck- und Packpapier-
industrie. (Dyer Calieo Printer 67. 131. 5/2. 1932.) F r ie d e m a n n .
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— , Untersuchungen iiber lithographische Papiere. Papiere fiir lithograph. Zwecke 
sollen nicht durch Feuchtigkeit ihro Mafie veriindern, die Druckerschwarze gut an- 
nehmcn u. nicht zum Sclirajcren bringen u. das Aufbringen von Klebstoff zulassen. 
(Papcr-Maker 82. Annual Nr. 51—54. 1931.) F r ie d e m a n n .

W. H. Monsson und G. H. Chidester, Werltergleichung russischer und kanadischer 
Fichte bei der Yerarbeilung auf Zellstoff nach dem Sulfitterfahren. Vergleichende 
Kochungen m it russ. u. kanad. Fichtenliolz ergabcn keine nennenswerten Unterschiede; 
nur eine kanad. Holzsorte blieb im Volumgewicht erheblich liinter den anderen Mustern 
zuruck. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 6. 30—33. 11/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

R. Ricłiardson, Sorplion und naliirliches Eindringen ton Elektrolyten in  Jlolz. 
Legt man Holz in Lsgg. yon Elektrolyten ein, so treten zwei Vorgange auf: der E in tritt 
von FI. in das Holz u. die Adsorption von gel. Substanz an das Holz. Vf. untersucht 
nun an diinnen P latten von Picea alba, in der Faserrichtung geschnitten, die Einfliisse 
des Holzes, der Konz. u. A rt des Elektrolyten u. der Temp., sowie die Beziehung zwischen 
Sorption u. Fl.-Durchdringung. Es ergibt sich, daB die Durchdringung von der A rt 
des Elektrolyten, nicht aber von seiner Konz. abhiingt. Der Durchgang des Elektrolyten
— in vorliegender Unters. NaOH — ist nicht Massenbewegung, sondern Diffusion. 
Bzgl. der Sorption zeigt sich eine merkliche Abnahme an NaOH, u. zwar m it steigender 
Alkalikonz. in steigendem MaBe. Uber 12% NaOH — dem VlEWEGschen Umkehr- 
punkt — kommt zu der Adsorptionswrkg. noch eine Mercerisationswrkg. Die Begriffe 
der Absorption (fester Lsg. oder Bindung), der Adsorption (Oberflaehenwrkg.) u. der 
Sorption (nicht theoret. deutbarer Entnahme von Festsubstanz aus der umgebenden 
Lsg.) werden erklart. (Pulp Paper Magazine Canada 32. 160—62. 11/2. 1932.) F r ie d e .

J. W. Sutherland, Gewaltsames Eindringen ton Fliissigkeiten in  Holz und seine 
Beziehungen zu Struktur, Temperatur und Druck. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. untersucht das 
Eindringen von W. in Fichtenholzabschnitte bei yerschiedenen Drucken u. Tempp., 
bei yerschiedener Feuchtigkeit, getrocknet u. in W. yorgeweicht, m it yerschiedenen 
Hólzern, Kernholz u. Splintholz, ferner das Eindringen von Zuckerlsgg. u. Lsgg. von 
HC1 u. NaOH. (Pulp Paper Magazine Canada 32. 163—67. 11/2. 1932.) Fr ie d e m a n n .

G. H. Chidester und J. N. Mc Govern, Einflu/3 einer relatw hohen SQ2-Kon- 
zentration bei der Sulfitzellstoffherstellung. Vff. zeigen, dafi ein Geh. von 5,5% freier 
S 02, bei einem Geh. an 8—-9% Gesamt-S02, die Kochlauge wirksamer ais gewóhnlich 
macht, da(3 aber oberhalb dieser Konz. die Wrkg. nicht mehr der Steigerung des S 0 2- 
Geh. proportional ist. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 5.40—42.4/2.1932.) F r ie d e m a n n .

Otto Kress, Karl E. Buff und Harry J. Irwin, Vcrluste an Zellstoffausbeute und 
Qualitat in  Kochem, die nicht rein ausgeblasen nmrden. (Pulp Paper Magazine Canada 32. 
111—14. 4/2. 1932. — C. 1932. I. 1022.) F k ie d e m a n n .

Chas. E. Mullin, Entwicklung der Acetatseide in Amerika. (Rev. gen. Matieres 
colorantes Teinturc etc. 36. 37— 38. Jan . 1932.) F r ie d e m a n n .

Hanns Schmidt, Herstellung ton Celluloselosungen mit Vakuumknetern. Be- 
schreibung der Apparatur zur Gewinnung yon Viscose in e i n e m  Arbeitsgang, ins- 
besondere derjenigen von We r n e r  u . P f l e id e r e r . (Kunststoffe 22. 25—28. Febr.
1932.) H. Sch m idt .

— , Die kontinuierliche Herstellung ton Kupferseide. Beschreibung eines Verf. 
nach FURNESS, bei dem die Spinnlsg. aus Baumwolllinters in 5 Stdn. hergestellt u. 
die Seide auf einem System von Absauer- u. Waschzylindern, Zwirn- u. Aufwickel- 
spulen in drei Minuten fertiggestellt wird. (Rayon Record 6. 63—67.19/2.1932.) Fr ie d .

M. Steude, Die Riickgeicinnung des Ammoniaks und Kupfers aus dem Spinn- 
wasser des Streckspinnterfahrens. Eine von der BamaG-Meg u in  A.-G., Berlin, gebaute 
Anlage ist beschrieben, bei der das zu yerarbeitende Spinnwasser auf den Kp. durch 
das zuriickfliefiende, etwa 100° w., yon NH3 u. Cu befreite W. erwarmt u. zum Kiihlen 
Frischwasser venvendet wird, das nach Enthartung ais Zusatz zum Spinnwasser, zur 
Kesselspeisung u. anderen Zweeken abgeleitet wird. (Melliands Textilber. 13. 88—89. 
Febr. 1932.) '' Su y e r n .

Yoshio Kami, Die Zerreipfestigkeit und Dehnung der Kunstseide. Die Festigkeit 
der Gesamtfaser ist yiel kleiner ais die Summę der Festigkeiten der einzelnen Fasern. 
Dagegen ist die Dehnung der Gesamtfaser groBer ais die der Einzelfaser. Es hangt 
das m it dem UngleiehmaBigkeitsgrad der Kunstseide zusammen. Bei groBer Feuchtig
keit u. Trockenheit yermindert sich die Festigkeit sehr stark, bei gewisser Feuchtigkeit 
muB die Festigkeit einen maximalen W ert zeigen. Die Dehnung dagegen yermindert



2 2 5 6 H xvm. F a s e r - u . S p i n n s t o f f e ; P a p i e r  u s w . 1 9 3 2 . I .

sich parallel mit der Feuchtigkeit. Festigkeit u. Dehnung vermindern sich m it hóherer 
Zwirnzahl. (Buli. Sericulturo Silk-Ind. Japan 4. Nr. 2. 9—10. Dez. 1931.) SijVERX.

James d’A. Clark, Eichung des Elmendorf-Reiflfestigkeitspriifers. Anleitung zur 
Auswertung der Messungen an dem in Amerika u. Canada iiblichen Festigkeitspriifer nach 
Th w in g -Elm endo rf  u. dem in Europa iiblichen nach Marx  -E LME N D OR F. (Paper 
Tradc Journ. 94. Nr. 1. 33—34. 7/1. 1932.) Fr ie d e m a n n .

Walter Wagner, Zur Unterscheidung von Teztilfasern. Das mkr. Bild der Ober- 
fliiche u. des Querschnittes der wichtigsten Fasern ist dargestellt. Die Anwendung 
des vom Vf. hergestellten N e o c a r m i n s  ist geschildert, die dam it erzieltcn Farb- 
unterschiede sind durch Proben veranschaulicht. Die Wirkungsweise des von der Firm a 
HACKLANDER u . Co., Wermelskirchcn, Rlild., gebauten „T e x 1“ beruht auf dem 
verscliiedenen elektr. Leitvcrmógen tier. u. pflanzlicher Faser. (Melliands Textilber. 12. 
7G3—65. 13. 29—31. 79—82. Febr. 1932.) Si/VERN\

A. J. Hall, Sclmellmethode zur Feslstellung von Schaden an Baumwolle und Wolle. 
Zusammenstellung der L iteratur iiber Rkk. — meist Farbrkk. — zur Erkennung von 
Faserschadigungcn an Wolle u. Baumwolle. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 105—06. 
139. 15/2. 1932.) _________________  F r ie d e m a n n .

Camille Dreyfus, V. St. A., Behandlung non Textilstoffen. Zum Appretieren, 
Geschmeidigmachen usw. von Textilstoffen, insbesondere solchen aus Cclluloaederiw-., 
behandelt man sie m it solchen Estern aus hoheren Fettsauren (z. B. Olsiiure) u. zwei- 
oder mehrwertigen Alkoholcn, wie Glycerin oder Glykol, welche noch eine freie OH- 
Gruppe enthalten. Dem Behandlungsmittel kann noch ein zwei- oder mehrwertiger 
Alkohol (z. B. Diathylenglykol), ein Ol (z. B. 01ivenól) u. Lecithin beigemischt werden. 
Man kann den Ester auch boreits dem Spinnbad zusetzen. LaBt man das Behandlungs
mittel bei Tempp. iiber 75° auf Kunstseide einwirken, erzielt man gleichzeitig eine 
Vermindcrung des iibermaBigen Glanzes. (F. P. 715 183 vom 13/4. 1931, ausg. 26/11.
1931. A. Prior. 17/4. 1930.) B e ie r sd o r f .

Camille Dreyfus, V. St. A., Herstellung von Kunstseide und ahnlichen Stoffen.
Zwecks Herst. von Kunstseide, welche gegenuber der bisher erzeugten eine geringerc 
Transparenz u. einen vermindorten Glanz aufweist-, behandelt man die Kunstseiden- 
fasern in einem ein Pigment oder einen Fiillstoff suspendiert enthaltenden Bade u. 
unterwirft sie dann der Einw. eines Lósungs- oder Quellmittels. Ais Pigment oder 
Fiillstoff sind z. B. geeignet T i0 2, BaSO,, SrS04, BaC03, CaC03, SrC03, ZnS, ZnO, 
die Phosphate des Ba, Ca, Sr, sowie gewisse organ. Vcrbb., wie Diacctylbenzidin, 
Diacetyltolidin u. Kondensationsprodd. des Harnstoffs oder Thioharnstoffs m it einer 
Diphenylbase. Geeignete Losungs- oder Quellmittel sind z. B. Aceton, Athylenchlorid, 
Athyl- oder Methylalkohol, Dichlorathylen. Das Pigment kann auch der Spinnlsg. 
zugesetzt worden. (F. P. 715 184 vom 13/4. 1931, auag. 26/11. 1931. A. Prior. 17/4.
1930.) B e ie r sd o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Brodersen, 
Dessau), Verfahren zur Herstellung von Mercerisierlaugen von hohem Netzvermogen, 
dad. gek., daB im Verf. gemaB Patent 446 996 ais Zusatze zu den Jlercerisationsbadern 
Sulfonierungsprodd. alkylierter einkerniger aromatischer KW-stoffe verwendet werden.
— Beispiele: Alkylnaphthalinsulfon,i(iura enthaltendes Handelspraparat, Isopropyl- 
toluolsulfonsaures Natrium. (D. R. P. 545 190 KI. 8 k vom 15/8. 1930, ausg. 26/2.
1932. Zus. zu D. R. P. 446996; C. 1931. II. 3175.) B e ie r sd o r f .

Stein, Hall & Co., Inc., New York, iibert. von: Herman S. Bosland, New
Jersey, und Frederick G. Lapiana, New York, Caseinschlichte fiir Kunstseidengarne. 
Man mischt 50—80 Tle. Casein, 40—10 Tle. Dextrin oder eine3 mehr oder weniger 
in D estrin ubergcfiihrten starkehaltigen Materials, wie Tapiocamehl, u. 10 Tle. Starke- 
zucker oder eines anderen hygroskop. Stoffs, wie Gl\'cerin oder Glueose, gibt m it NH3 ver- 
setztes W. u. ein neutrales 1. Ol (sulfoniertes u. hierauf neutralisiertes Ricinus- oder 
01ivenol) hinzu u. erhitzt auf 82°. Dio Schlichte gelangt bei einer Temp. von 60—70° 
zur Anwendung. (E. P. 359 802 vom 22/12. 1930, ausg. 19/11. 1931. A. Prior. 7/1.
1930.) B e ie r sd o r f .

Georges de Geyter, Belgien, Rósten von Pflanzenfasern, insbesondere von Flachs.
Das Gut wird zunśichst einer aeroben, dann einer anaeroben Róste unterworfon. Die 
Behandlung m it dem W., die kontinuierlich oder m it Unterbrechungen erfolgen kann, 
geht in der Weise vor sich, daB die frischen Pflanzcnstcngel zunśichst m it der am meistan 
verbrauchten Róstfl. in Beriihrung kommen. — Eine dafiir geeignete Yorr., die mchrere
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neboneinanderliegende Kammern u. ein Rolirensystem zur Bewasserung uinfaBt, wird 
an  Hand von Zeichnungen besehrieben. (F. P. 704 656 vom 21/10. 1930, ausg. 23/5. 
1931. Belg. Prior. 16/11. 1929.) E n g e r o ff .

&FG. F. Magnuson, Skonyik, Warmschleifen von Holzmasse fu r  die Herstellung von 
Zellsloff. Wahrend der Stillstandsperioden wird die Temp. der Schleifvorr. durch Warme- 
zufiihrung von aufien genugend hoch, z. B. 60—80°, gehalten. (Schwed. P. 67 971 
vom 1/8. 1928, ausg. 27/8. 1929.) D r ew s.

Robert Weber Akt.-Ges., Drentwedo b. Brcmen, Verfahren zur Gewinnung von 
reinem Papierstoff aus bedrucktem Allpapier unter Verwendung von Ablaugcn der 
Zellstoffkochung, dad. gek., daB die Ablaugen vor ihrer Einw. m it Erdalkalihydroxyden 
z. B. Atzkalk, behandelt werden. Evtl. werden dio sauren Abfallaugen, z. B. Sulfit- 
ablaugen, m it Alkalisalzen, z. B. Alkalisulfat, behandelt. Die alkal. Abfallaugen, 
z. B. Sulfat- oder Natronablauge, werden vcrascht u. dio in W. 1. Riickstande zur 
Behandlung des Altpapicrs verwcndet. (D. R. P. 524 851 KI. 55 b vom 19/4. 1929, 
ausg. 11/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Jacques- Gabriel-Marie- Camille Granel, Frankreich, Harzseife zum Verleimen 
von Papier. Die Verseifung des Harzes erfolgt im Vakuum mittels Alkalicarbonat, u. 
zwar m it einer Menge, die zur vollstandigen. Verseifung nicht ausreicht. Man kann 
auf diese Weise 95—-100°/oig. Harzseifen herstelien. (F. P. 714 771 vom 3/4. 1931, 
ausg. 19/11. 1931.) E n g er o ff .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Heinrich Greune, Max Thiele und Karl Hager, Hochst), Verfahren zum. Fdrben von 
Papier, dad. gek., daB die Papicrbahn oder dor Papierstoff m it den Sulfonsauren der 
aus hohermolckularen Diarylaminobenzochinonen durch Erhitzen in hochsd. Losungs-

d irekt zu einem Carbazol verbunden sein konnen u. in welcher H ' auch ein Alkyl dar- 
zustellen Termag, durch Erhitzen fiir sich oder in hochsd. Lósungsmm., gegebenenfalls 
in. Ggw. von Metallchloriden oder Oxydationsmitteln oder beiden gemeinsam erhalt - 
lichen, vermutlich oxazinartigen Benzochinonderiw. gefarbt wird. Dazu mclirere Bei- 
spiele. (D. R. P. 543 634 KI. 55f vom 24/6. 1928, ausg. 8/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Soc. Chimiąue des Derives du Pin, Paris, Geu-innung von Harz aus den alkalischen 
Ablaugen der Zellstoffkochung. Die Ablaugen werden unter Umriihrcn m it Saure, vor- 
zugsweise H 2SO.„ u. danach m it Harzlósungsmm., vorzugsweise m it Terpentin, zuerst 
in der Kalte u. anschlioBend in der Warme behandelt. Dio Lauge sowie das Lignin 
worden hierauf von der dariiber befindlichen Idaren Harzlsg. getrennt. Letztere wird 
durch Vakuumdest. vom Losungsm. befreit. (N. P. 47181 vom 4/2* 1929, ausg. 11/11.
1929. F. Prior. 6/2. 1928.) D rew s.

Kodak Pathe, (Soc. An. Franę.) und Kodak Ltd., London, Celluloseester. Man 
erhitzt Cellulose, insbesonderc mercerisierte, oder Kunstseide unter AusschluB von O, 
u. eines Katalysators, m it Fettsauren, die mehr ais ein u. weniger ais 8 C-Atome haben, 
bei Tempp. zwischen 100—200°, bis der Ester mindestens 4%  Aeylgruppen enthiilt. 
Diese Behandlung kann mehrmals wiederholt werden, gegebenenfalls mit andern 
Sauren, wenn Mischester hergestellt werden sollen. (F. P. 693189 vom 2/4. 1930, ausg. 
17/11. 1930. E. P. 352 054 vom 28/3. 1930, ausg. 30/7. 1931.) En g er o ff .

Camille Dreyfus, Amerika, Herstellung kiinstlicher Faden durch Verspinnen von 
Gellulosederii-atlosungen. Man bewerkstelligt den FallprozeB in einer solchen Weise, 
daB in den geformten Gebilden eino gewisse Menge Losungsm. oder Nichtlósungsm. 
zuruckbleibt. Danach werden dio Gebilde einer Hitzebehandlung unterworfen, indem 
man z. B. die Faden iiber eine erhitzte Oberflache hinwegfiihrt. Ais Fallungsfl. 
wird vorwiegend W. benutzt. (F. P. 697 814 vom 23/6.1930, ausg. 22/1.1931. A. Prior. 
25/6. 1929.) E ng eroff.

„Chatillon" Soc. An. Italiana per la Seta Artificiale, IMailand, Italien, 
Verfahren und Vorrichtung zum Trockenspinnen von Kunstseidenfaden, 1. dad. gek., 
daB in unmittelbarer Nahe der Spinndiise auf das aus dieser austrotende Faserbiindel 
in  dessen Querrichtung einseitig ein h. Gasstrom aufgeblasen wird. — 2. dad. gek.

O
mitteln erhaltlichen oder aus
1,4-Benzochinonen der nebenst. 
Formel, worin X  ein H- oder 
Halogenatom ist u. worin R  u. 
R ' ais Arylreste gleich oder ver- 
schieden sein konnen, ferner

XIV. 1. 147
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claB der den Kollodiumfaden zugefiihrte Gasstrom in an sich bekannter Weise im unteren 
oder mittleren Teil der Spinnzelle abgezweigt wird. — 3. dad. gek., daB der den Kollodium
faden zugefiihrte Gasstrom dureh den natiirlichen Auftrieb der abgezweigten Gase erzeugt 
wird, indem das' von der Spinnzelle abzuzwcigende, zum Spinnzellenkopf fiilirende 
Rohr auf eine iiber der mittleren Temp. der Spinnzelle liegende Temp. geheizt wird. —
4. dad. gek., daB dio Beheizung des Rohres dureh das gleiehe Ileizmittel erfolgt, welches 
zur Heizung der Spinnzelle selbst dient, indem das Heizmittel, bevor es in die Spinn- 
zellenheizung gelangt, in Heizschlangen oder einer Doppelwandung dem Steigerohr 
zugefiihrt wird. — 5, Vorr. zur Durchfiihrung des Verf. nach 1.—4. (D. R. P. 542 811 
KI. 29 a  voin 24/11. 1929, ausg. 28/1. 1932.) E ng er o ff .

Courtaulds Ltd., London, Verfaliren und Vorriclilung zur Naclibehandlung kunsl- 
licher Fdden o. dgl., die nach dem Zentrifugenspinnyerf. in Form eines Fadenkuchens 
gewonnen worden sind, dad. gek., 1. daB der im Querscknitt kreisringformige Spinn- 
kuchen dureh Eindriicken an mehreren Stellen des Umfangs derartig deformiert wird, 
daB die Fadenschichten vom Umfang des Kuchens wahrend ihrer Zusammenziehung 
beim Trocknen keinen Widerstand an den inneren Schichtcn finden. Drei weitere Patent- 
anspruehe betreffen eino verfahrcnsgemaB ausgcbildete Vorr. (D. R. P. 542 810
KJ. 29 a  Tom 28/3. 1928, ausg. 29/1. 1932. E. Prior. 23/5. 1927.) E n g e r o f f .

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek. Arnhem, Verfahren zur Herstellung 
von ungezwirnter Kunstseide, dad. gek., daB 3 oder 4 Einzelfasern in bestimmten Ab- 
standen m it losend oder ąuellend wirkenden Mitteln behandelt werden, z. B. m it 
Gemischen bestehend aus 40%  Aceton u. A., 20% W. u. Aceton, Benzylalkohol-A., 
Pkenol-W., Phenol-A., Methylenchlorid-CCl4 oder mittels Celluloscaeetat gel, in Aceton, 
ZnCl., Ca(CNS)2, Kupferoxydammoniaklsg., Viscose. Bei Anwendung der beiden 
letzteren ist eine Naclibehandlung m it Siiure crforderlieh. Das Verf. wird mittels 
gerillter, in das betr. Mittel tauchendcr Walzen ausgefiihrt. Die Fascrn kónnen auch 
im AnschluB an das Trockenspinnen zwisehen Spinnzelle u. Aufnahmeorgan bespriiht 
werden. (Holi. P. 23 541 vom 26/5. 1928, ausg. 16/2. 1931. E. Prior. 10/8. u. 12/8. 
1927.) E n g e r o ff .

N. V. Philip’s Gloeilampenfabriken, Einhoven, Holland, ubert. von: Stanley
Gordon Sinclair Dicker, Spinndiisen zur Herstellung von Kunstseide, dad. gek., daB 
sie ganz oder teilweise aus Zirkonium  bestehen. (E. P. 361 842 yom 18/8. 1930, ausg. 
24/12. 1931.) E ng er o ff .

U. S. Industrial Alcohol Co., New York, Herstellung von Nitrocelluloselosungen 
fiir die Herst. von Fdden, Filmen, Uberzugen u. dgl. Ais Losungsm. verwendet man 
ein oder mehrero Acetale, die dureh Kondensation von Acetaldehyd m it einem einbas. 
aliphat. Alkohol gewonnen werden, z. B. 30—70% Diathyl-, Dimethylacetal oder 
deren Mischungen in Verb. m it wasserfreiem Alkohol. (E. P. 357 227 vom 18/6. 1930, 
ausg. 15/10. 1931. A. Prior. 23/7. 1929.) E n g er o ff .

Celluloid Corp., New Jersey, libert. von: James F. Walsh, East Orange und 
Thomas E. Alcorn, Maplewood, V. S t. A., Filme und Schichtcn aus Nitrocellulose. 
Man gieflt eine Lsg. von 100 Tin. Nitrocellulose (11% N u. 15 Sek. Viscositśit), 50 Tin. 
Campher, 1 Teil Harnstoff u. 400 Tin. Aceton auf eine glatte Unterlage, liiBt das 
Losungsm. verdunstcn u. zieht don Film, der eine Dieke von etwa 0,38 mm aufweist, 
ab. (A. P. 1836 946 vom 24/11. 1928, ausg. 15/12. 1931.) E ng er o ff .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Weisbrod, 
Dessau), Verfahren zur Herstellung von kunstlichen Gebilden aus Celluloseestern und -dtliern 
dureh Formen der Lsgg. von Celluloseestern, Celluloseatliern oder iliren Gemischen 
in wss. Sulfate u. H 2S 04 enthaltenden Fallbadern, dad. gek., daB schwefelsaure Fall- 
bader verwendet werden, welehe neben mehr ais 20% Bisulfat noch 10—60% freie 
H ,S 04 enthalten. (D. R. P. 542 814 KI. 29 b vom 7/5. 1929, ausg. 28/1. 1932.) E ng .

William Henry Pease, London, Filme, Folien und Fdden aus Losungen von 
Celluloseacetat in Methyliithylketon im Verhaltnis von 1: 5 bis 1: 9 u. Weiehmachungs- 
mitteln (ZnO, Ole, sulfurierte Ole, Paraffin, Wachs u. dgl.). Das Losungsm. wird in 
einer geschlossenen Kammer bei einer Lufttemp. von 30 bis 75°, Feuehtigkeit von 50 
bis 95% u. Raumtemp. von 20 bis 40° verdampft. (E. P. 357 079 vom 15/5. 1930, 
ausg. 15/10. 1931.) E n g er o ff .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 51., Verfahren zur Herstellung 
ton  Fdden, Bandem, Hduten, Filmen, Scheiben usw., dad. gek., daB man eino Grund- 
masse, die dureh Polymerisation von mindestens einem iJwtarf/fiwkohlenwasserstoff



erhaltene, nicht unzers. destillierbare u. in Losungsmm. 1. Polymerisationsprodd. enthalt, 
formt u. die so erhaltenen Gcbilde der Einw. schwefelnder Mittel aussetzt, bis sie nicht 
mehr stark ciast, dehnbar sind. (Schwz. P. 148 772 vom 6/6. 1929, ausg. 16/10. 1931.
D. Prior. 21/6. 1928.) E n g er o ff .

Wolff & Co. Komm.-Ges. auf Aktien und Richard Weingand, Walsrode, 
Ilerslellung von biegsamen, durchsichtigen und gegen Wasserdampf unempfindlichen 
Schiclilen auf Uberzugsmaterial, wie Blatter aus Cellulosehydrat, -ester oder -ather, 
aus Gelatine, Polymerisationsprodd. u. a., unter Verwendung von Wachs oder Waclis- 
gemischen. Nach einem Beispiel werden benutzt: 20 Teile Carnaubawachs, 5 Teile 
Ceresin, 10 Teilen Vaseline u. 5 Teilen Kolophonium. (F. P. 715 483 vom 15/4. 1931, 
ausg. 3/12. 1931. D. Priorr. 13/5. 1930 u. 7/3. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, ubert. von: Charles E. Allen, 
Rochester, Wiedergeicinnung von Filmabfallen. Die yon der photograph. Schicht be- 
freiten Abfalle des gefiirbten Celluloidstreifens werden der Hydrolyse unterworfen, 
indem sie m it ćiner alkoh. Lsg. eines Alkalis, insbesondere NaOH, behandelt werden. 
Die so entfarbten Abfalle kónnen fiir die Film- oder Lackfabrikation wieder verwendet 
werden. (A. P. 1 844 711 vom 24/5. 1930, ausg. 9/2. 1932. .Grotę .

Kodak-Pathe, Amerika, Wiedergewinnung von Filmabfallen. (F.P. 717 531 
vom 22/5. 1931, ausg. 9/1. 1932. A. Prior. 24/5. 1930. — Vorst. Ref.) Gro tę .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, iibert. y o n Charles E. Allen, 
Rochester, Bleichen von Celluloidabfalhn. Die Abfalle eines von der photograph. 
Schicht befreiten, gefarbten Filmstreifens werden in einer Lsg. von NaOCl oder CaOCL, 
durch welehe C02 gcblasen wird, bei einer Temp. von ca. 25° behandelt. (A. P. 
1 844 712 vom 24/5. 1930, ausg. 9/2. 1932.) Gro tę .

Armstrong Cork Co., Pittsburgh, Flaschenkapseln. In  die Flaschenkapsel wird 
ein Gemisch vonKorkkorn u. Bindemittcl gebrachtu. darin gepreBt. Letzteres laBt man 
alsdann erharten, so daB die Kapsel ein F u tter aus kunstlichem PreBkork enthalt. Ais 
elast. Bindemittel yerwendet man z. B. Glyceringelatine m it einem Formaldehyd- 
koagulierungsmittel. Man yerwendet zweekmaBig solehe Bindemittel, welehe beim 
Erwarmen erharten. (N. P. 46 806 vom 16/8. 1927, ausg. 19/8. 1929. A. Prior. 18/8. 
1926.) D re w s .

Durastic Bituminous Products Ltd., London und William Bernard Thompson, 
London, M it einem Uberzug tersehene Filzschichlen. Eine aus Haaren oder pflanzliehen 
Fasern bestehende Filzsehicht wird m it einer aus 90% Pech u. 10% Teer bestehenden 
Mischung impragniert u. hierauf auf die eine Seite der Schicht gesclimolzenes Bitumen, 
Latex, Pech, Gummi, Harz o. dgl. h. aufgebracht. Es kónnen aueh mehrere derartig 
praparierte Filzlagen zu einer einzigen starkeren yercinigt werden. Dcrartiges Materiał 
eignet sich z. B. ais Bodenbelag. (E. P. 353 910 vom 29/4. 1930, ausg. 27/8. 
1931.) Be ie r sd o r f .'

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstellung 
ron Holzersatz bzw. yon ais Holzersatz dienenden Erzeugnisseri aus Kunstmassen, 
dad. gek., daB man thermoplast. Kondensationsprodd. aus aromat. Aminen u. Aldehyden 
in den gewiinschten Erzeugnissen entsprechendcn Formcn in der Warnie verpreBt. 
(Schwz. P. 148 773 vom 4/10. 1929, ausg. 16/10. 1931.) E ng er o ff .

A. S. Boyle Co., Cineinnati, V. St. A., iibert. von: Manfred Ethelwold Griffiths, 
Stowmarkct, England, Plaslische Masse, bestehend aus 70—85 Tin. eines Lósungs- 
mittelgemisches z. B. 10 Tin. Spiritus, 30 Tin. Bzl. u. 30 Tin. Aceton u. 15—20 Tin. 
Nitrocellulose, 5—9 Tin. Harz, 1—5 Tin. Ricinusól. Dieser an der Luft schnell hartenden 
M. kónnen nach Belieben Sagespane, Tonerde, Farbstoffe u. Pigmente zugesetzt werden. 
Dieselbe eignet sich in der Modellschreinerei u. Tischlerei zum Fiillen von Schrauben- 
u. Nagellóchern, zum Verkitten, zur Herst. u. Ausbesserung yon Formen u. Schnitz- 
werk oder von Leisten in der Schuhniacherei. (A. P. 1 838 618 vom 17/11. 1923, ausg, 
29/12. 1931.) Eng er o ff .

Ellis-Foster Co., iibert. von: Carleton Ellis, New Jersey, V. St. A., Plaslische 
Massen fiir Wandbekleidungen, PreBstucke, tlberziige auf Glas u. Papier usw., bestehend 
aus 200 g Nitrocellulose (Viscositat 4—10 Sek.), 200 ccm Dibutylphlhalat u, 200 bis 
600 g Glyptal gel. in Bzl. oder Bzl. u. wasserfreiem Methylalkohol. Die M. kann weitere 
Zusatze wie Paraffin, Pigmente, Terpentinól u. dgl, enthalten. An Stelle von Glyptal 
kónnen aucli andere Harze mehrbas. organ. Sauren m it mehrwertigen Alkoholen 
treten. (A. P. 1 824 757 vom 24/12. 1927, ausg. 22/9. 1931.) E n g eroff.
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XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Mario Giacomo Levi, Teclmische und wirtschaftliche Gesichlspunkte zum Brenn- 

stoffproblem. (Vgl. C. 1932. I. 1601.) Diskussion der Brennstoffprobleme unter be- 
sonderer Berucksichtigung der italien. Verhaltnisse. (Giorn. Chim. ind. appl. 13. 
509—13. N ot. 1931.). R . K . Mu l l e r .

F. S. Sinnatt, tlberblick iiber die Aufgaben des Fuel Research Cocd Survey. Aufbau 
der Koblenunters.-Stellen in den engl. Kohleiibezirken, in denen Proben eines jeden 
Flózes in chem., physikal., petrograph, u. palaobotan. Hinsieht untersucht u. in GroB- 
u. Kleinverss. auf ihre Verarbeitung u. Venvendbarkeit gepriift werden, um an Hand 
dieser Daten neu aufgeschlossene Floze einer mogliehst giinstigen Verwendung zufiihren 
zu konnen. (Journ. Soe. chem. Ind. 50. 558—64. 1931.) B e n t h in .

H. A. J. Pieters, Unlersuchungen uber das Backen und Blahen von Kohle. Die 
Verdnderungen in  der Gasdurchlassigkeit einer Kohleschicht wahrend der Yerkokung und- 
die Entslehung eines primaren Bindemittels. (Fuel 10. 443—45. Okt. 1931. — 0. 1931.
II. 2538.) SCHILDWACHTER,

H. A. J. Pieters, TJntersuchungen iiber das Backen und Blahen von Kohle. Die 
Entwicklung der fliichtigen Bestandteile wahrend der Verkokung. (Fuel 10. 484—88. Nov.
1931. — C. 1931. II. 2538.) r Sch u ster .

A. Grebel, Yerbrennungsvorgang von Kohlenslaub. (Vgl. C. 1931. II. 3179.) 
Theoret. Betrachtung iiber den Verbrennungsvorgang von Kohlenstaub, die auf Er- 
gebnissen von Gasanalysen entnommener Gasproben beruht. (Ann. Office Nat. Com- 
bustibles liąuides 6. 311—13. 1931.) K. O. Mu l l e r .

Błażej Roga, Pliysikalisch-chemisćhe Unlersuchungen uber verschiedene T y  pen 
verkokbarer Kolden. Zweck der Arbeit war die Unters. iiber die Eigg. yerkokbarer 
Kohlen u. des Verkokungsvorganges dureh genaue Erforschung der Plastizitat, Blahung, 
des Schwindens u. der Entgasung. Auf Grund der Unterss. obersohles. u. anderer 
Kokskohlen gelangt Vf. zu folgendem Bild nber die Koksbldg. Unter LuftausschluB 
erhitzte verkokbare Kohle entwickelt bei niederen Tempp. okkludierte Gase u. Konst.- 
W. Hierauf werden C02, H 2S, eine gewisse Menge brennbarer Gase u, kleine Teer- 
inengen in Freiheit gesetzt. Die wahre D. erleidet in diesem Stadium keine Anderung 
(bis 350°). Gegen 380° beginnt die Kohle in den piast. Zustand iiberzugehen. Gewisse 
Kohlebestandteile (Bitumen) schmelzen dabei u. bilden mit den nicht schm. Humin- 
stoffen eine halbfl., piast. M. Je  schneller das Erhitzen, desto intensiver ist die Plasti- 
zitatserseheńnmg. Zugleieh m it dem Schmelzvorgang findet Dest. u. Zers. s ta tt; die 
Dampfe u. Gase blahen die piast. Kohlemasse auf. Je  nach Verfliissigungsgrad u. 
Viseositat der piast. M. erhalt man eine an treibenden Teig erinnemde Blahung oder 
aber die Gase platzen an der Oberflache der M., die demzufolge zusammenfallt, was z. B. 
fur sd. Asphalt charakterist. ist. Wird die Kohle bei konstantem Vol. verkokt, so 
entsteht im crsten Fali ein starker Druek (Blahungsspannung), nicht aber im zweiten 
Falle. Is t das Plastizitatsphanomen nur schwach, so erhalt man demgemaB einen 
schwach gesinterten u. nicht geblahten Koks. Bei weiterer Temp.-Steigerung wird 
die piast. Kohlemasse immer weniger fl., infolge Dest., pyrogener Zers. der Bitumina u. 
Polymerisation. Bei einer Erhitzungsgeschwindigkeit yon 1 bis 5°/Min. erleiden die 
die Plastizitatserscheinung heryorrufenden Substanzen bei 460—480° restlose Zers. 
Bei 500° ist die ganze M. erstarrt u. bildet den Halbkoks. Im  dritten Stadium der 
Koksbldg. findet Zers. des Halbkoks u. m it der Entgasung auch eine Sinterung u. 
Verdichtung des Halbkoks u. Koks sta tt. Im  Koksofen spielen sich infolge der geringen 
Leitfilhigkeit der Kohle alle Stadien der Koksbldg. nebeneinander ab. Von den ober- 
schles. Kohlen gelióren nur einige Prozent zu den yerkokbaren; sie zeigen zwar groBe 
Fahigkeit zur Schwindung u. zum Ubergang in den piast. Zustand, jedoch besitzen 
ihre bituminosen Substanzen yiel geringeren therm. Widerstand, d. h. sie zersetzen 
sich schneller u. bei niedrigeren Tempp. ais typ. yerkokbare Kohlen. Femer zeigen sie 
nur geringes Blahungsvermógen u. keinerlei Blahungsspannung. Diesem Nachteil 
kann entgegengewirkt werden, indem man die Kohle im piast. Zustande brikettiert u. 
dann erst der Verkokung unterwirft. Charakterist. ist ferner fiir die poln.-oberschles. 
Kohlen grofier Geh. an fliichtigon Stoffen (iiber 30%) u. allzu intensive Entgasung; 
femer starkę Schwindung im dritten Yerkokungsstadium. Zur Unters. der Plastizitats- 
erscheinung wurde die FoxwELLsche Methode wie folgt modifiziert: E in sehwer sehmelz- 
bares Glasrohr wird m it zerstoBenem Quarz gefullt, auf den Quarz ein Cu-Drahtnetz 
gesetzt, zwecks Absorption des im N2 enthaltenen Oa; in dieses Rohr wird ein schmaleres
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Rohr m it Thermometer eingeschlossen. Auf die Quarzschicht gibt man ca. 0,5 (1—2 mm) 
Sand u. darauf 4 g ICohle von 1—l J/2 mm KorngróGe. Die Kohleschicht wird wiederum 
m it 0,5 g Sand iiberdeckt. Hierauf wird das Rohr in den elektr. Ofen gebracht u. Na 
unter konstantem Druck von 80 cm H 20  durchgeleitet. Gegen 370° beginnt der 
N2-Druck zuzunehmen u. wird am Manometer abgelesen; erliitzt wird 5°/Min. —• 
Z u r B e s t. d e r  S in te r u n g  d e r  K o h l e n  wurde eine neue Methode ausgearbeitet, 
bei der ais neutrales Verdunnungsmittel Anthracit verwendet wird (1 Teil Kohle:
5 Tle. Anthracit). Das Gemisch wird in einem m it einem Gewicht beschwerten Tiegel 
yerkokt, der Koks wird in einer Drehtrommel auf mechan. Festigkeit untersucht u, 
aus den Ergebnissen dio Schwindungszahl der Kohlo berechnet. Zwisehen der Sin- 
terungszahl u. der mechan. Festigkeit des Kokses besteht eine enge Beziehung; das Verf, 
kann ais analyt. Methode zur Kontrolle yon Koksofenkohlen benutzt werden. Es wurden 
die Eigg. der petrograph. Kohleyarietaten aus yerschiedenen europaischen Gruben 
untersucht u. festgestellt, daB das Sinterungsyermogen yon Yitrain u. Durain, 
ihre Fahigkeit in den piast. Zustand iiberzugehen usw. von der Kohleart abhangen, 
der sie entstammen. Bei Durain treten diese Eigg. viel schwaclier auf ais bei Vitrain, 
•wahrend Fusaine die Erscheinung der Schwindung, Plastizitat u. Bliihung iiberhaupt 
nicht zeigen. Die Entgasung verkokbarer Kohlen ist am intensiysten im zweiten 
Stadium, d. h. im Stadium der Plastizitat. Die Gaskohlen zeigen auBer einem Ent- 
gasungsmaximum im zweiten Stadium noch ein Maximum im dritten Stadium, wodurcli 
sie sich grundsatzlich yon typ. yerkokbarcn Kohlen unterscheiden. Dieses Masimum 
ist die Ursache der RiBbldg. bei aus sinternden Gaskohlen hergestelltem Koks. (Przemysł 
Chemiczny 15. 281—94. 305—16. 329—46. 362—79. Dez. 1931. Warschau, Chem. 
Forschungsinst.) Sc h o nfeld .

T. F. Hurley und M. A. Matthews, Tieftemperaturteer als Brennstoff. Ver- 
wendung von Steinkohlentieftemperaturteer ais Heizól, Dieselmotorenol u. ais Motor- 
betriebsstoff, seine Crackung u. Hydrierung. (Journ. Soc. chem. Ind. 50. 584— 88.
1931.) B e n t h in .

Alfred Fisher, Tieftem.peraturverkoku.ng. Vf. bespricht die Móglichkeit, aus dem 
Tieftemperaturteer oder seinen Destillaten durch Crackcn Motorkraftstoffo von hohen 
Antiklopfeigg. zu gewinnen. Tabellar. Zusammenstellung von Versuchsergebnissen im 
Original. (Petroleum Times 27. 255—56. 5/3. 1932.) K. O. Mu l le r .

Bretislay Hlavica, Katalytische Hydrierung von Tieflemperalurleeren und ihrer 
Hauptbestandtcile. K atalyt. Druckhydrierung der Bestandteile von Tieftemp.-Teeren, 
u. zwar der Phenole, der neutralen Ole u. des Pechs, sowie des Teeres selbst. Bei den 
Phenolen wirkten NiO u. Mo03 am besten, bei den Neutralolen wirkten Fe20 3 u. Mo03 
schwach, das Pech wurde m it CuO-Mo03-Gemisch ais Katalysator hydriert. Die letzteren 
waren auch bei der Hydrierung des Teeres wirksam. (Chemicky Obzor 5. 263— 64. 
286—88. 313—21.) Ma u t n e r .

Hans Tropsch, B. Hlavica und O. Weinstein, Uber die katalytische Reduktion 
und Hydrierung von Phenolen mit Wasserstoff unter Druck. (Mitt. Kohlenforsch.-Inst. 
Prag 1931. 1—12. — C. 1931. I. 1205.) K. O. Mu l le r .

Jarry, Extrakiion der Phenole aus den Teerolen durch fliissiges Ammoniak. Wenn 
man ein TeerSl m it fl. NH3 kraftig riihrt, so bilden sich 2 nicht mischbare Schichten: 
Die leichtere enthalt fast alles NH3 m it den Phenolen, die schwerere ein neutrales Ol 
u. ca. l/s des verwendeten NH3. Unter at-Druck arbeitet man in einem DEWAR-GefiiB 
von 1 1 Inhalt m it Schraubenriihrer yon 2—300 Drehungen pro Min. u. trag t das Ol 
allmahlich in das NH3 ein. Nach beendigtem Riihren trennen sich die beiden Schichten 
wegen ihrer groBen D.-Diffcrenz sof ort. 500 g eines Teeróls von H ein it z  (Saar) lieferten 
m it 300 g NH3: 1. 405 g von D. 0,89; daraus durch Verdampfen des NH3 350 g neutrales 
Ol von D. 0,83. 2. 395 g yon D. 0,72; daraus 150 g Phenolol, hauptsachlich Kresol, 
von D. 1,036. Das NH3 wird yollstandig zuriickgewonnen. Der hauptsachliche Energie- 
aufwand besteht in der Kompression des NH3-Gases. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
614—15. 15/2. 1932.) Lin d e n b a u m .

Ernst Terres und Gerhard Patseheke, Zur Kenntnis der ■physikalisch-chemischen 
Orundlagen der A mmonsulfalgewmnung aus ammoniakhaltigen Gasen und Schwefelsdure.
II. Mitt. Das Warmegleichgeuiicht. (I. vgl. C. 1927. II. 1639.) Vff. priiften die Frage, 
ob die bei Bldg. yon festem (NH4)2SOj aus gasformigem NH3 u. fl. H2S04 freiwerdende 
Rk.-Warnie fiir den Warmeyerbrauch bei den (NH4)2S 01-Prozcssen ausreicht. Da die 
auf Grund der Siittigungsdruckmessungen yon H o rstm a n n , Isa m b er t u . B r in e r ,  
sowie eigener, nicht yerSffentliehter Kontrollmessungen (T e r r e s  u . ErnST M eier)
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berechncten Werte fiir die Dissoziationsgrade der gesiitt. Dampfe von NH.jSH, NH4CN
11. (NH4)2C03 z u  unsicher erschienen, um daraus iiber Bldg. von dampfformigen, un- 
dissoziierten Salzmolekiilen in NH3-haltigen Steinkohlengasen entscheiden zu kóimen, 
bo wurden die Rk.-Warmen von NH3-Mischungen m it indifferenten Gasen u. Zusatzen 
von W.-Dampf u. C02 m it 7—8%ig., an (NH4)2S 04 gesatt. H2S04, u. m it konz., an 
NH4H S04 gesatt. H 2Ś 04, ferner von NH3-Gasgemiselien, entsprccliend der Zus. des 
Steinkoklenrohgases, m it 7—S°/0ig., an (NH4)2S 04 gesatt. H 2S04 im Temp.-Gebiet 
zwischen 22 u. 56° bestimmt. Da die Rk.-Wiirmen bis auf etwa 6%  der Neutralisations- 
warme von freiem m it H 2S 04 entsprechen, ist die Bldg. von dampfformigen, un* 
dissoziierten Salzmolekiilen in der Gasphase ais Ursaclie zeitweisen Warmemangels 
beim (NH4)2S 04-ProzeB ausgeselilossen. — Die Wiirmebilanzen dieses Prozesses wurden 
unter Beriicksiclitigung der Sonderheiten der direkten, halbdirekten u. indirekten 
Verff. fiir verschiedene Gehli. des Steinkohlenrohgases an freiem u. fixem NH3 u. fur 
verschiedene Siittigungstempp. neu aufgestellt. Sie ergaben fiir das direkte Verf. je 
nach Geh. u. Bindungsart des Steinkohlcngas-NH3 u. je nach Temp. Warmemangel 
oder -iiberscliuB, fur das indirekte Verf. rechnungsmiiBig eine ausreichende Rk.-Wiirme 
im H 2S 04-Bad. Bei den halbdirekten Verff. kann die Bldg. eines iibersatt. Systems 
beim Vermischen des teerfreien Rohgases u. der NH3-Dampfe der Dest.-Kolonne vor 
dem Sattiger die Zufulir von systemfromder Warme erforderlich machen, besonders 
bei KH3-iirmeren Gasen u. tieferen Kiililtempp. — Die Methode zur Messung der Rk.- 
Warme, die Anordnung der Verss. u. die EinmeBapparatur fiir N u. H 2 werden ein- 
gehend beschrieben, desgleichen die Durclifiilirung der calorimetr. Messungen. Die Er- 
gebnisse sind in 11 graph. Darstst. u. 16 Zahlentafeln zusammengestellt.

Die Eigg. des aus H2S 04, NH3, W.-Dampf u. dem ais indifferent anzusehenden 
Gase bestehenden Systems werden trotz der verschiedensten Ausfiihrungsformen des 
Verf. stets gelten, am reinsten sind sie beim direkten h. Verf. zu erkennen. Bei Kenntnis 
der Zus. des Rohgases u. der durch die wechselnden Betriebsverluste bedingten Korrek- 
turen laBt sich der Bereich, in dem die Salzbldg. selbstandig u. ungestort verlaufen muB, 
aus den Bilanzen ablesen. Durch Einschaltung weiterer Operationen, z. B. zwecks 
besserer Entteerung, Zcrlegung der fixen NH3-Salze u. Herabsetzung des natiirlicheu 
Taupunkts, ist zwar vereinzelt, z. B. im Sattiger, eine Wiirmeersparnis erzielbar, wird 
aber durch den Energieaufwand zur Durchfiihrung der Zwischenstufen mehr ais aus- 
geglichen, so daB sich die Energicbilanz im ganzen versclilechtert, natiirlich nur vom 
warmeteclin. Standpunkt, ohne die Bedeutung des halbdirekten Verf. ais iiberragende 
techn. Lsg. zur Gewinnung von (NH4)2S 04 zu mindern. (Gas- u. Wasserfach 74. 761 bis 
764. 792—99. 810—14. 837—41. 5/9. 1931. Beilin, Techn. Hochschule.) W ol#FRAM.

F. R. Staley, Probleme der Entfernung von Schwefelwasserstoff aus Turner Yalley
Gas. Ein zweistufiges Waschverf. m it Sodalauge, die wieder regeneriert wird, um 
tiiglich 65 Millionen cu. ft. Naturgas von H2S zu befreien. Betriebsbeschreibung. 
(Petroleum Engineer 2. Nr. 2. 67—68. 1930.) K, O. Mu l l e r .

— , Das Bulan-Lufłverfahren in  der Oasinduslrie. Das aus Naturgasen u. niedrigsd. 
Kraftstoffen gewonnene Butan u. Propan soli ais „verfliissigtes Naturgas11 in Stahl- 
flaschen oder Tankwagen abgefiillt zur Belieferung von Haushalten, Versorgung ganzer 
Gemeinden durch Rolirleitungen u. fiir industrielle Anwendung dienstbar gemacht 
werden. (Chem.-Ztg. 56. 167. 27/2. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Aug. Hagemann und Karl-Ivar Skarblom, Das thermische Verlialten der Neutral
nie des Braunkohlentcers. Vff. untersueliten das therm. Verh. des Neutralols eines 
Braunkohlengeneratorteers in der fl. Phase. Es wurden 3 nebeneinander herlaufende 
Rkk. festgestellt: 1. Die ungesatt. u. zum Teil die schwefelhaltigen Verbb. werden 
polymerisiert. Dies geschieht schon bei wenig erhohter Temp. Wird dio Temp. ge- 
steigert, so polymerisieren sich die weniger reaktionsfiihigen Verbb., wahrend die 
starker reaktionsfahigen Verbb. in hochpolymeren Zustand iibergefuhrt werden. 2. Die 
anscheinend gesatt. Verbb. werden zu Bzn. u. Gas gespalten. Bei geringer Ge- 
scbwindigkeit Yerlśiuft diese Rk. boi 350°. 3. Von 350—400° an tr i t t  eine Abspaltung 
von H 2 u. H2-reichen Gruppen aus den Polymerisaten ein unter Bldg. von Koks. Aus 
den monomeren Verbb. bilden sich ungesatt. KW-stoffe. H2 unter hohem Druck wirkt 
derart, dafi der H 2 bei Tempp. uber 390° die Doppelbindiingen der monomeren Verbb. 
absattigt u. die Abspaltung von H 2 yerhindert. Polymerisate, die bei niedriger Temp. 
erhalten wurden, sind ungesatt., haben aber eine kleine Verteerungszahl u. ais Selimier- 
óle eine geniigend flachę Viscositatskurve. (Braunkohle 31. 152—57. 171—75. 5/3.
1932. Berlin, Techn. Hochsch.) K. O. Mu l le r .
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W. Rakowski und N. G. Edelstein, Die Torfbitumina. I. Fettsduren. Durch 
Extraktion m it Alkohol-Benzol ( 1 : 1 )  wurde aus Torf (Rcdkinskisiimpfe, untere 
Schichten) ein Bitumen gewonnen u. dies mit CH3OH vom Harz befreit. Aus dem 
Wachs (13°/o des Bitumens) wurden iiber Kaliumsalz, Calciumsalz, fraktionierte 
Vakuumdcstillation (0,15 mm Hg) u. fraktionierte Fallung mit Cadmiumacetat die 
Siiuren C\r>Hb20 2, F . 79,5—80°, C„Hu 0 2 u. C2iU ^ 0 2 insgesamt 57% des Wachses 
isoliert. Der Rest (43%) bestelit aus Estern u. nicht verseifbaren Stoffen. Aus 
dem Harz (33% des Gesamtbitumcns) wurden Siiuren (54,5%) mit F . 145—150°, 
SZ. 125, erhalten. (Brennstoff-Chem. 13. 46—49. 1/2. 1932.) J . Schm idt .

— , Die biluminósen Schiefer im  Tonkin. Die bituminósen Schieferablagerungen 
yon Dong-Ho in einer Miichtigkcit yon ca. 10 Mili. cbm ergaben bei der Dest. 80—100 1 
Ol pro t. Unterhalb des Olsckiefers findet sieli in geringer Menge Braunkohle m it einem 
Heizwert von 5500—6000 W E. (Revue Pćtrolifere 1932. 233—34. 20/2.) Consolati.

J. E. Hackford, Die Cliemie der Umwandlung von Algen in Bitumen utul Er diii 
und der Fucose-Erdólkreislauf. (Vgl. C. 1932. I. 1737.) Vf. liefert einen ausfukrlichen 
Beitrag zur Tlieorie der Entstehung des Erdols aus Zersetzungsprodd. von Seepflanzen 
u. klart den Rk.-Mechanismus auf. Unter den der N atur nachgebildeten Bedingungeu 
erhalt er aus Algen Erdól, das m it dem in der N atur gefundenen ident. ist. E r wandelt 
das Ol in bitumenartige Kórper um u. erhalt dann aus diesen durch Hydrolyse Zucker. 
Aus den zahlreichen Versuchsergebnissen schlieBt Vf., daB sowolil Ol, ais auch Bitumen 
die Hauptzersetzungsprodd. des Zuckers darstellen, der aus der Hydrolyse der Algen 
entsteht, u. bcnennt die „pflanzliche Theorie" der Erdolentstehung in „Kohlenhydrat- 
theorie" um. (Journ. Inst. Petroleum Tcclmologists 18. 74— 123. Chem. News. 144. 52, 
28 Seiten. Febr. 1932.) K. O. Muller .

— , Eine neue Methode, um Olfddbrande mit Wasser zu bekdmpfcn. Beschreibung 
einer 3-teiligen Diisc m it 3-Wegventil, das oben feinen Spriihregen, in der Mitte einen 
starken Wasserstrom u. unten Wassernebel austreten laBt. (Petroleum Engineer 2. 
Nr. 5. 190—92. 1931.) K. O. Mu ller ,

Ionel I. Gardescu, Untersuchungen mit Naturgas in  Olsanden. Laboratoriums- 
verss. in einem m it Olsand gefiillten Behalter, auf den ein konst. Gasdruck oder Gas- 
stóBe wirkten, lieBen Vf. Schlusse ziehen auf Geschwindigkeit u, Menge der Olaus- 
bringung. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 41. 22. 25/2. 1932.) K. O. Mu ller .

W. L. Nelson, Die Eigenschaften von Erdólkohlenwa-sserstoffen. Vf. stellt tabellar. 
die pliysikal. Konstanten der Diolefine, Aromaten, Olefine, Naphthene, Paraffine, 
Acetylene u. Isoparaffine an Hand der L iteratur zusammen. (Petroleum Engineer 2.

W. L. Nelson, Die physikalisclien Konstanten der Erdolfraktionen. Vf. bespricht 
die Bedeutung der physikal. Konstanten wie Mol.-Gew., Siedepunktkorrektur, spczif. 
Gewicht, spczif. Warnie, latente Warme usw. u. gibt ein Nomogramm des Dampf- 
druckes von n. Paraffin-KW-stoffen u. die Beziehung des Mol.-Gew. zum Sicdepunkt 
von gesatt. Paraffin-KW-stoffen. (Petroleum Engineer 2. Nr. 8. 41—42.1931.) K. O. Mii.

H. R. Hammond, Eine Crackanlage fiir  Heizole im  Laboratorium. Es wird eine 
Apparatur beschrieben, die das Cracken im Laboratorium ermoglicht, u. die sich ohne 
groBe Miihen u. Kosten aus den in jedem groBeren Laboratorium vorhandenei; Mate- 
rialien (insbesondere eine Autoklave u. mehrere Kiihlschlangen aus Messing oder 
Kupfer) herstcllen laBt. (Cliemist-Analyst 20. Nr. 6. 20—22. Nov. 1931. Madison, 
Wis.) ' E d en s .

H. M. Weir und G. L. Eaton, Wdrmeinhalt von Mineraldlfraktionen bei erhóhten 
Temperaturen. Vff. untersuchten die spezif. Wiirme (Gesamtwarme) von 5 Olen sowohl 
in der fliissigen ais auch dampffórmigen Phase bis zu Tempp. bis 540°. 4 der Ole warcn 
Midcontinentóle u. hatten DD.S0 von 0,747—0,934. Die fiir diese 4 Ole erhaltenen 
Resultate kleiden Vff. in 2 Gleicliungen (eine fiir Dampfe, die andere fiir Fili), die nur 
fiir Midcontinentule angewandt werden konnen. Das 5. untersuchte Ol war ein hoch- 
fraktioniertes Gasol, das durch Craekung erhalten wurde u. wies eine volhg verschiedene 
chem. Konst. im Gegensatz zu den Roliólfraktioncn auf. Die erhaltenen Resultate 
m it diesem Ol wurden m it den anderen 4 Olen vergliehen u. Vff. zeigen, daB Ole sehr 
yerschiedener Konst. groBe Schwankungen in der Gesamtwarme ergeben. Die Wrkg. 
von Druck auf die Gesamtwarme von Naphthadiimpfen wurde fiir verschiedene Drucke 
u. Tempp. untersucht. Uber eino sichere Best. von krit. Tempp. wird berichtet. Arbeits- 
weise, Apparatur u. Resultate m it Tabellcn im Original. (Ind. engin. Chem. 24. 211—18.

Nr. 5. 97—104. 1931.) K. O. Mu ller .

Febr. 1932.) K. O. Mu ller .



2 2 6 4 HXIX. B r e n n s t o f f e ; T e e b d e s t i l l a t i o n  u s w . 1 9 3 2 . I .

J. C. Geniesse und Raymond Reuter, Konstanten der Reaktionsgeschwindigkeit 
der Ólcrackung. Vff. untersuchten die Rk.-Geschwindigkeiten fiir das Cracken von 
Gasol u. yorschiedenen Naphthas. Das Rk.-Verhaltnis fur Gasóle yerdoppelt sich bei 
einer Temp.-Steigung um 14° iiber 450° u. bei einem Temp.-Gefalle von 21° unter 600°. 
Die erforderliche Energie fiir Gasol belauft sich nach der Gleickung von M a rc e l in  
u. R ic e  auf 53 000 cal fiir Gramm-Mol. Naphthas, die durch Druckcrackung gc- 
wonnen wurden, cracken sich leichter ais straight-run Naphthas. Beide Materialtypen 
erfordern aber dieselbe Energie ais Gasól. Vergleich zwischen Erdólfraktionen m it 
reinen leichten KW-stoffen ergibt ansteigendes Zersetzungsverhiiltnis in dem MaBc, 
wie das Mol.-Gew. steigt. Die Resultate sind auf Diagrammen aufgetragen u. es ist 
daraus zu ersehen, daB m it Ausnalime des Athylens, das beim Erhitzen polymerisiert, 
fiir dio Gruppen der Geraden m it gleicher Neigung fiir alle KW-stoffe u. Mineralól- 
fraktionen die erforderliche Zersetzungsenergie dio gloicho ist. (Ind. engin. Chem. 24. 
219—22. Febr. 1932.) K. O. M u l le r .

H. W. Camp, Raffinationsfortschritte im Jahre 1931. Fortsehrittsbcricht iiber die 
Neuerungen bei der Vakuumdest. von Rohólen, Gewinnung von Kraftstoffen u. dereń 
Raffination, sowie Gewinnung yon Schmierólen. (Petroleum Times 27. 257—58. 
5/3. 1932.) K. O. Mul le r .

W. T. Ziegenhain, Behandlung von Raffinationsgasen, urn die Korrosion in  Benzin- 
ge.winnungsanlagen zu vemiindem. Beschreibung von 2 KoPPERS-Gaswiischern, die in 
der GULF R e f in in g  Co.-Raffinerie aufgestellt wurden, u. dort taglich durchschnittlich 
14 t  H ,S aus den Gasen entfernen. Bilder m it Arbeitsweise im Original. (Oil Gas Journ.
30. Nr. 38. 10—11. 4/2. 1932.) K. O. Mu l l e r .

F. R. Staley, Die Raffination von Osltezas-Rohól. Tabellar. Zusammenstcllung
der Roholunterss. (Petroleum Engineer 2. Nr. 7. 39—40. 1931.) K. O. Mu l le r .

Wayne C. Edmister, Thermische Eigenschaflen von Mineralólfraktionen. Rechner. 
Erm ittlung u. graph. Darst. des Dampfdruckes u. der latenten Warme yon n. Paraffin- 
KW-stoffen u. Isomeren, sowie der ungesatt. naphthen. u. aromat. KW-stoffen, die 
in Rohólen enthalten sind. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 41. 50 — 53. 99. 25/2.
1932.) K. O. Mu ller .

Richard H. Cook, Behandlung von Druckdeslillaten mit Cuprisalzlosungen. Die 
H o uston  Oil  Co. of Te x a S behandelt die Druckdestillate s ta tt m it Natriumplumbit 
m it Ammoniumkupfersulfat. Die Vorteile dieser Methode sollen gute Farbę, Stabilitat, 
yerminderter S-Geh. u. weniger Gum sein u. ein Fertigprod. liefern, das keiner Nach- 
behandlung mehr bedarf. Arbeitsweise wird an Hand von Bildern beschrieben. 
(Petroleum Engineer 2. Nr. 4. 163—65. Jan. 1931.) K. O. Mu l le r .

L. P. White, Kontaktfiltralion bei der Mineralólraffination. Berechnung des 
Durchsatzes u. der GróBe einer Filterpresse, um m it Erde behandelte Ole zu filtrieren. 
Beschreibung einer Anlage u. dereń Arbeitsweise in Pennsylvanien. (Petroleum Engineer
2. Nr. 3. 172— 78. 1930.) K. O. Mu l le r .

L. C. Atchison, Behandlung von Destillalen mit Natronlauge. Angabe iiber ein 
Druck-Waschyerf. derDestillate m itNatronlauge zur Entfernung lastiger S-Verbb. u. zur 
Stabilisierung u. Herabminderung des Gumgeh. von Benzinen. (Petroleum Engineer 1. 
Nr. 10. 164.) K. O. Mu l le r .

Emby Kaye, Probleme der NalurgasolinhersteUung. Beschreibung der Benzin- 
gewinnungsanlage der S k e l l y  O il Co. (Petroleum Engineer 2. Nr. 8. 45. Mai
1931.) K. O. Mu l le r .

Maxcine J. Japour, Chemische Behandlung ton Benzinen. Besprechung yon 
Raffinationsmethoden, wie Hypochloritverf., Behandlung in der Dampfphase, mit 
HoSOj, Natriumplumbit u. Hydrierung. (Petroleum Engineer 2. Nr. 2. 122— 24.
1930.) K . O. Mu l le r .

Norman C. Wells, Fraktionierung und Destillalion von Naturbenzinen. Be
schreibung eines Arbeitsvorf., bei dem die leichten Anteile durch fraktionierte Dest. 
aus dem Kraftstoff entfernt werden. Bild im Original, (Petroleum Engineer 2. Nr. 3. 
96— 98. 1930.) K. O. Mu l l e r .

W. Parafenow, Naturliche Asphallbilumina. Bericht iiber York. u. Eigg. russ.
Asphalt-Bitumina. (Buli. S taatstrust Erzeug. piast. Massen [russ.: Bjulleten Plast- 
masstroja] 1931. Nr. 3/4. 6— 13.) Sc h o nfeld .

Joachim Hausman, Die Verarbeitung von paraffinhaltigen Rohólen zu guten 
jStraPenasphalten. Zur Herst. von Asphalt aus Rohól ist einzig dessen Geh. an asphalto- 
genen Substanzen maBgebend. Die KW-stoffe der gesatt. Reihen, weiche sich zur
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direkten Polymerisation nieht eignen, werden unter der Einw. von hohen Tempp. u. 
Drucken in ungesatt. KW-stoffe gespalten. Diese lassen sich im Laufe der weiteren 
Rk. polymerisieren bzw. sogar oxydieren u. sind dann zur Herst. yon Asphalt geeignet. 
Diese Rk. geht aber nieht immer quantitativ yor sich; des ófteren verbleibt ein Teil 
des Paraffins unverandcrt in Lsg. Dabei darf der ProzeB nieht weiter gefuhrt werden, 
ais daB der gleichzeitig gebildete Kohlenstoff in kolloidalem Zustand in Lsg. bleibt. 
Das Cracltyerf. nach D uBBS, u. zwar dio „Flushing“ oder „Low Level Operation" 
genannte Methode, bei der nieht bis auf Koks destilliert wird, gibt ais Riickstand ein
01, das bei nachfolgendem Blasen m it L uft oder W.-Dampf ausgezeichneten Asphalt 
gibt. Beschreibung des DuBBS-Verf., Betriebs- u. Analysendaten im Original. (Petro
leum 28. Nr. 8. 1—7. 24/2. 1932. Drohobycz.) Consolati.

V. Kalichevsky und S. C. Fulton, Chemie der Asphalte und Asphaltstoffe. Vff. 
geben an Hand der von Marcusson  (Ztschr. angew. Chem. 31 [1918]. 113) aufgestellten 
Gruppeneinteilung eine ausfiihrliche Charaktcrisierung der einzelnen Asphaltinhalts- 
stoffe. (National Petroleum News 23. Nr. 51. 33—36. 23/12. 1931.) H osch.

Albrecht Von Skopnik, Chemie des bitumindsen Slraftenbaues. I. II. Vf. bcspricht 
die Gesiehtspunkte, von denen aus die Beurteilung u. Unters. von Asphalt- u. Teer- 
decken sowio yon Kaltteeren usw. durehzufuhren ist u. gibt Anregungen zu Forschungs- 
arbeiten auf dem Gebiete des StraBenbaues. (Chem.-Ztg. 56. 85—86. 105—06. 6/2.
1932. Berlin.) CONSOLATI.

A. W. Rick, Bituminose Bodenbelage. Die Anwendung bituminóser Anstriehstoffe, 
von Bitumendickmassen, Bitumen-Jutegeweben, sowie bituminóser Mortel wird kurz 
besprochen. (Teer u. Bitumen 30. 74—75. 20/2. 1932. Neckargemund.) Consolati.

W. Serkin, Emulgierte Asphalte in  der Technik des Bautenscliutzes. Charakteri- 
s ie ru n g z w e ie rF lin tk o te  emulsionen, diegegeniiber denbekannten Asphaltemulsionen 
wertyolle Vorzuge aufweisen. (Asphalt u. Teer 31. 1179—81. 16/12. 1931.) H osch.

Ernst Weise, Asphalt und Teer ais Isolierstoffe. Besprechung yerschiedener 
handelsiiblicher Schutzanstrichmittel. (Teer u. Bitumen 30. 43—46. 61—65. 10/2. 1932. 
Schwerte, Ruhr.) CONSOLATI.

Donald M. Wilson, Herstellung und Prufung von Asphallpflaslerstoffen. (Vgl.
C. 1932. I. 608.) Scliilderung der verschiedenen Methoden des AsphaltstraBenbaus. 
Physik. u. chem. Priifungen der Rohstoffe u. der fertigen Baustoffe. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 51. 61—70. 22/1. 1932.) H osch.

— , Vorschriften fu r  Asphallpflastermischungen. (Commonwealth Engineer 19. 
193— 95. Dez. 1931.) H osch.

— , Rolie und gereinigte Ozokerite. Wachse mit bestimmten Eigenschaften. Vork., 
Eigg., Verwendungsmoglichkeiten der natiirlich yorkommenden Erdwachse. (Chem. 
Trade Journ. 90. 75— 76. 22/1. 1932.) H osch.

Fred W. Padgett, Die Krystallisation von Erdólparaffinen. Dureh die Abkuhlungs- 
geschwindigkeit, dureh die Viscositat des Mediums u. besonders dureh Anwesenheit 
von Verunreinigungon wird die Krystallisation beeinfluBt oder sogar verhindert. Die 
Verunreinigungcn konnen KW-stoffe m it yerzweigten Seitenketten oder Verbb. yon 
hochdisperser Natur, wie Asphalte, oder KW-stoffe anderer Klassen sein. Die Abkiihl- 
geschwindigkeit hat bei den niedrig sd. Destst. einen gróBeren EinfluB auf die Krystall- 
gróBo ais in hoher sd. oder Ruckstanden. Die Krystalle gehoren meist dem ortho- 
rhomb. System an. Stark yerzweigte Seitenketten bewirken weiche u. amorphe Aus- 
scheidung des Paraffins, da die Oberflachenspannung dio Neigung zu krystallisieren 
uberwiegt. Die Paraffino der niederen Sehmierolfraktion bestehen nur aus n. gradlinig 
yerketteten KW-stoffen. Die K rystallplatten sind die stabilsto Form u. nadelfórmig 
abgeschiedenes Paraffin rekrystallisiert in Form yon Platten. Fein yerteilte u. kolloidale 
Substanzen haben einen ausschlaggebenden EinfluB auf die Krystallisation. — Vf. 
findet, daB je hóher das Mol.-Gew. des Paraffins liegt, es um so weniger Neigung zeigt, 
g u t zu krystallisieren. E r zeigt weiterhin, daB es nieht nótig ist, anzunehmen, daB 
krystallisiertes Paraffin dureh Cracken yon amorphem Paraffin entstanden ist. (Petro
leum Engineer 2. Nr. 4. 80— 84. 1931. Oklahoma, Univ.) K. O. Mu ller .

E. Katz, Die Krystallisation von Paraffintcachs. II. (I. ygl. C. 1931. I. 3743.) 
Die Beziehungen zwisehen Plattchen- u. Nadelform der Paraffinkrystalle, ihre Ent- 
stehungs- u. Existenzbedingungen werden experimentell untersucht. (Journ. Inst. 
Petroleum Technologists 18. 37—51. Jan. 1932. Lemberg [Polen], Lab. f. Petroleum- 
technologie.) Sk aliks.
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Wm. P. Gee, ErUparaffinieren iion schweren Vakuumdestillalen mittels Filtralions- 
methode. Vf. gibt an Hand von Bildern u. Analysenzahlen eine Betriebsbeschreibung, 
bei der Vakuumdestst. von paraffinbas. Roholen durch Tiefkiihlung u. Filtration ent- 
paraffiniert werden. (Petroleum Engineer 2■ Nr. 1. 251—54. Okt. 1930.) K. O. Mu ller .

— , Tdtigkeitśbericht iiber die Schmieroluntersuchung. In  dem 5. Bericht der 
A m erican  S o c ie ty  of  M e c h a n ic a l E n g in e e r s  werden die bisher geleisteten 
Arbeiten der Untersuckungskommission uber Sckmicróle wiedergegeben. Es werden 
die ubcreinstimmenden Resultate verschiedener Eorseher iiber Viscositat unter hohem 
Druck, iiber die Druckverteilung im Olfilm u. iiber die Entw. der Methoden zur Messung 
des Schmierwertes angefiihrt. Die KiNGSBURY Olpriifmaschine, H e r sc h e l s  Maschine 
zur Messung der Schmierfahigkeit, die Priifmaschinen von DiCKlNSON u. von Mc ICe e  
werden eingehend besproclien. Aus den Unterss. iiber das FlieBen von Fl. durch selir 
enge Glas- oder Platincapillaren geht hervor, daB m it dem gewolmlichen Gesetz der 
Viscositat bis zu Filmdicken von 1 Millionstel in. gerechnet werden kann. Mit einem 
genauen Literaturnachweis iiber alle auf dem Gebiet geleisteten Arbeiten schlieBt der 
Bericht. (Trans. A. S. M. E. Petroleum mechan. Engin. 53. Nr. 11. 21—3 1 .1931.)K.O.M.

Albert Kingsbury, Uber Probleme in der Theorie der fliissigen Filmschmierung, 
mit einer experimentellen Metlwde der Lomng. Probleme der vollkommenen Film- 
schmierung nur von der analyt. Seite aus zu bchandeln, gelang nur in einigen ver- 
haltnismaBig einfaehen Fallen. Vf. beschrcibt eine Methode, um in allen yorkommenden 
Fallen esperimentell Werte von geniigender Genauigkeit zu erhalten. Durch die Analogie 
zwischen einem elektr. Potential u. dem flieBenden Strom in einem Konduktor u. dem 
Druck u. der FlieBmenge im Schmierfilm. Die elektr. Messungen werden an yergróBerten 
Modellen des Schmierfilms ausgefiilirt, die Modelle sind Korper von leitenden Fil., 
die in Behaltern aus Holz enthalten sind, dereń Form durch die Theorie bestimmt ist. 
Mit Hilfe der Graphik oder Integralrechnung wird dio Gesamtladung, die Reibung 
u. die Menge des flieBenden Ols an den Enden des Films gemessen. Die Methode ist 
nicht beschrankt auf die Filmform oder Viscositatsiinderung in dem Film. Vff. gibt 
Werte yon Planlagern u. Wellenlagern, dio m it den analyt. gefundencn Werten, wo 
diese zu erfassen waren, gut ubereinstimmen. (Trans. A. S. M. E. Petroleum mechan. 
Engin. 53. Nr. 11. 59—74. 1931.) K. O. M u lle r .

H. R. Mathas, Einige Ansichten iiber Fetlschmierung; Wirkung der Zusammen- 
setzung und Eigemchaften auf dic Schmierung. Vf. stellt die Anforderungen zusammen, 
die ein gutes Schmierfett zu erfiillen hat, gibt die Priifmethoden an, u. besprickt die 
Eigg. der Fiillstoffe, Viscositat der Ole usw. Tabellar. Zusammenstellung der meist 
gebrauchtcn Schmierfette m it Eigg. u. Zus. (Petroleum Engineer 2. Nr. 3. 85—88.
1930.) K. O. Mu l le r .

B. H. Lincoln und L. L. Davis, Probleme der modernen Molorensclimierung. Vff. 
bestimmten in der THURSTON-Maschino den Reibungskoeffizientcn von reinen Mineral- 
olen u. solehen, die m it 0,5; 1,0 u. 2%  Fettsauren versetzt wurden u. fanden Reibungs- 
zalilen yon 0,0066, 0,0049, 0,0045 u. 0,0042. Zusatz von fetten Olen, die von Fett- 
sauren befreit waren, yerminderte den Reibungskoeffizienten um wenig. Vff. fanden 
in Dbereinstimmung m it WELLS u. SOUTHCOMBE (C. 1920. IV. 200) u. WILSON u. 
Barnard  (C. 1922. IV. 969), daB je geringer die Oberflachenspannung eines Schmier- 
oles ist, um so grofier ist seine Benetzungsfahigkeit. Ferner stellten Vff. fest, daB, je 
groBer die Endaffinitaten der aliphat. Moll. sind, um so gróBer ist die Verminderung des 
Reibungskoeffizienten, was m it der Feststellung von W eg en er  u. Dallw itz  (C. 1920.
IV. 594) iibercinstimmt, die fanden, daB das Schmiervermógen yon der K raft ab- 
hiingt, m it der das Ol von den Metallen absorbiert wird. Vff. untersuchten den Rcibungs- 
koeffizienten zwischen Glas, Stahl u. W ismut u. benutzten ais Schmiermittel Paraffin- 
KW-stoffe, Alkohole u. Sauren. Die Beziehung zwischen der Benetzungswiirme u. 
der Schmierkraft wurde ebenfalls bei den yerschiedensten Schmiermitteln gepriift. 
Tabellen im Original. (Petroleum Engineer 2. Nr. 1. 124—32. 1930.) K. O. Mu l l e r .

H. L. Kauffman, Daten iiber die Herslellung von kompoundierten Maschinenólen 
fiir  die Marinę. Die compoundierten Scbmieróle fiir Schiffsmaschinen enthalten 
10—30% geblasene Rapssamenole; je nach dem Verwendungszweck der Ole scliwankt 
der Zusatz. Vf. berichtet iiber seine Verss. iiber das Blasen von Rapssamenól u. findet, 
daB dio Temp. wahrend des Blasens zwischen 180 u. 210° F . gehaltcn werden muB 
u. nicht iiber 220° F. steigen darf. Die Luftgeschwindigkeit ist von weniger EinfluB. 
D asO ldarf niehtbis zu einer zu hohenViscositatgeblasen werden, da essonst unmischbar 
m it Mineralolen wird. E in gut geblasenes Rapsol soli ein relatiy hohes spezif. Gewieht



u. liohe Jodzahl liaben, bei geringer SZ. u. VZ. Entmischt sich ein „Schiffsmaschinen6l“ 
nicht nach 2 Wochen, so ist die Stabilitat sicher. E in Compoundieren von Mineralol 
kann sofort nach dcm Blasen oder auch erst spater vorgenommen werden. Die Ge- 
schwindigkeit des Blasens soli so durchgcfiihrt werden, daB der ProzeB in 90 oder 
weniger Stdn. beendet ist. Genaue Arbeitsweise u. zahlreiehe Analysen von Raps- 
samenol u. compoundierten Marineolen im Original. (Petroleum Engineer 1, Nr. 11. 
92—100. Ju li 1930.) K. O, Mu ller .

Mc Dowell Gray, Die Gescliichte der Herstellung von „briglil slocks“. Betriebs- 
erfahrungen aus der Eaffinerie der Continental  Oil  Co. in Wichita Falls (Texas). 
(Petroleum Engineer 2. Nr. 2. 130—34. 1930.) K. O. Mu l l e e .

M. A. Shelthrop, Entwasserung von „brighl stocks" unter Vakuum. Zur Ver- 
besserung der Earbe wird das Ol im Yakuum behandelt. — Genaue Betriebsbesclireibung 
im Original. (Petroleum Engineer 2. Nr. 2. 113—14. 1930.) K. O. Mu ller .

S. J. Caplan, Belrachtungen uber die Herstellung von Schmierfetten fu r  Heifiwalzen. 
Vf. gibt die Zus. von Schmierfetten (Petrolpech, Zylinderól, flockigem Graphit u. 
Seifenstcin) in verschiedencr prozentualer Menge an, die sich zur Schmierung von 
Eisenblechwalzen wegen der dort herrschenden hohen Tempp. besonders gut eignen. 
(Petroleum Engineer 1. Nr. 13. 121. Scpt. 1930.) K. O. Mu ller .

H. L. Kauffman, Formeln und Herstellungsi-erfahren fiir Kalk-, Harz- oder Achsen- 
schmierfette. Kalk-, Harz- oder Acksenschmierfette sind halbfeste Schmiermittel fur 
grobe Beanspruchung. Sie bestehen aus einer auf k. Wege hergestellten Emulsion 
von Mineralól, Harz u. Harzol, geloschtem Kalk u. einer geringen Menge von Kalk- 
seife, Harzsaure u. freiem H 20. Vf. bespricht die zu fordernden Eigg. der Ausgangs- 
stoffe, dereń Vorbereitung u. gibt tabellar. die Mischungsvcrhiiltnisse u. das Arbeits- 
verf. an. (Petroleum Engineer 2. Nr. 5. 72—78. 1931.) K. O. Mu l l e r .

Frederick C. Otto, Voltolisierung, ein Faktor zur Verbesserung der Schliipfrigkeit 
ton Schmierdlen. An Hand von Literatur gibt Vf. einen Uberblick iiber die Wrkg. 
der stillen elektr. Entladung auf Athylen-KW-stoffe u. Olsamen u. gibt die Arbeits- 
weisen zur Herst. von voltolisierten Schmier-, Transformatoren- u. IleiBdampfzylinder- 
olen an. (Petroleum Engineer 2. Nr. 4. 112—17. 1931.) K. O. Mu ller .

G. G. Oberfell, Motorkonslruktion und Kraftstoffe. (Oil Gas. Journ. 30. Nr. 7.
16. u. 77. 2/7. 1931.) Co nra d .

Arthur Seymon Martin, Detonierende Verbrennung in  Explosionsmotoren. Gas- 
drucke, Flammgeschwindigkciten und andere Faktorem im Zu-sammenhang m it den Klopf- 
ersclieinungen. Druck- u. Temp.-Anderungen bei der motor. Verbrennung werden vom 
Vf. ais mafigebend fiir das Auftreten des Klopfens hingestellt. Die Ursache des Klopfens 
liegt nicht in besonderen chem. Eigg. des Kraft-stoffes, sondern in dem Ansteigen der 
Flammgeschwindigkeit m it zunehmendem Druck u. Temp. Besonders die Art der 
Drucksteigerung ist charakterist. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 33. 16. u. 92—93. 31/12.
1931.) Conrad .

— , Kraftstoffe und Klopferscheinungen. Auf Grund der neuesten Arbeiten wird 
eine Erkterung fiir das Auftreten des Klopfens gegeben u. die schiidliche Wrkg. auf 
die Leistung von Motor u. Brennstoff hervorgehoben. Klopffeste Brennstoffe sind not- 
■wendig, die I\Iethoden fiir Klopfmessungen werden erwahnt u. die neuere Entw. des 
Versuehsmotors u. Verwcndung von Normalkraftstoffen beschrieben. (Revue Pćtro- 
lifćre 1931. 1317—19. 11/10. 1931.) Conrad.

Neil Mac Coull, Zeitliche Verzogerung bei Klopfmessungen.- Die bei Verwendung 
eines Doppelvergasers auftretenden Unterschiede in der Klopfintensitat beim Um- 
sehalten von einem Kraftstoff auf den anderen gleicher Klopffestigkeit werden studiert. 
(S. A. E. Journ. 29. 139—40. Aug. 1931.) Conrad .

R. Brunschwig, Benzol und Motor. (Vgl. C. 1931. II. 664.) Die Erzeugung u. 
<3ualitiit von Benzol fiir motor. Zwecke wird dargelegt u. besonders die Entfernung 
des Schwefels u. der verliarzenden Bestandteilo beriieksichtigt. Die Kontrolle der 
Erzcugnisse muB im Beinheitsgrad streng durchgefiihrt werden. In  der Anwendung 
ais Kraftstoff wird besonders auf Heizwert, Vcrgasbarlceit u. Klopffestigkeit ein- 
gegangen. Klopfmessungen u. Fortschritte auf diesem Gebiet werden ausfiihrlich
behandelt. (Journ. Usines Gaz 55. 310—18. 20/6. 1931.) Conrad .

H. A. J. Pieters und H. S. Visser, Die Verharzung von Motorbenzolen. Zur 
Erkennung der harzbildenden Eigg. von Bohbenzol wurden verschiedene Methoden 
erprobt, von denen die Erhitzung am RiickfluBkuhler bei gleichzeitigem Durchleiten 
von Sauerstoff empfohlen wird. Yerharzung wird nur von einem Teil der Olefine be-
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wirkt, wahrend die iibrigen yon gunstigem Einflufi auf die Klopffestigkeit sind u. nicht 
durch Raffination entfernt werden sollen. Die erste Fraktion enthalt den grSCten Teil 
der harzbildenden Substanzen, die Mittelfraktion ist prakt. harzfrei u. ein sehr klopf- 
fester Kraftstoff, der Nachlauf neigt wieder zur Yerharzung. (Tabellen, Diagramme.) 
(Brennstoff-Chem. 12. 470. 15/12. 1931.) Conrad .

Paul Dumanois, Belrachtungen uber die Verwendung ton Alkohol ais Kraftstoff. 
Die Beimischung von Alkohol wirkt giinstig auf Benzin u. Benzol, erlioht die Temperatur- 
bestiindigkeit u. Klopffestigkeit. Dio Stabilitat wird durch geeignete Mischungsformel 
erreicht. An Stelle der fruheren Zus. des „Carburant National" aus 50% Benzin u. 
50%  Alkohol wird die Misehung mit 25% Alkohol treten. Der Zusatz von Benzol u. 
Methylalkohol zu diesem Kraftstoff wird ais techn. einwandfrei u. volkswirtscbaftlich 
giinstig angefiihrt. (Reyue Pćtrolifćre 1931. 1323—28. 11/10. 1931.) Conrad .

E. Kostuk, „Dynalkol", Nationalkraftstoff der Tschechoslotcakei. Nach anfanglicher 
Misehung aus 40% Alkohol (96%) u. 60% Benzol wurde ab 1927 eine Misehung aus 
50% Alkohol (96%), 30% Benzin u. 20% Benzol hergestellt, die von jetzt ab durch 
Verwendung von absolutem Alkohol geandert werden soli. (Buli. Assoc. Chimistes 
Suer. Dist. 48. 408—15. Okt. 1931.) Conrad.

— , Treibstoffmischungen. Aus den allgemeinen Betrachtungen geht hervor, daB 
Bzl. u. A. faliig sind, die Antiklopfeigg. des Bzn. zu erhohen u. m it ihm Treibstoff
mischungen zu bilden, die in denselben Motoren yerwendet werden konnen, ohne daB 
besondere Regelungen erforderlich sind. (AUg. ósterreicli. Chem.- u. Techn.-Ztg. 50. 
32— 33. 1/3. 1932.) K. O. Mu l l e r .

— , Mischkraftstoffe. Die Verwendung yon Benzol u. Alkohol in Misehung m it 
Benzin wird vom wirtschaftlichen u. techn. Standpunkt aus beschrieben. Erzeugung, 
Energiegeh. u. Vcrbrcnnungscharakter sind maBgebend fiir die Mischungsformel. (Revue 
Pśtroiifóre 1931. 1320—22. 11/10. 1931.) Conrad .

Charles Baron, Charles Boulanger und Rene Le Grain, Beitrag zum Studium  
der Misehung Benzin-Alkohol-Benzol. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 48. 295—96.
1931. — C. 1931. II . 944.) ________  Conrad .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Erfinder: Otto Hubmann, Frankfurt
a. M., Yerfahren zur mehrstufigen Trocknung zu verschwelender wasserreicher Brennstoffe, 
die zunachst m it Dampf u. darauf direkt m it Feuergasen ausgefuhrt wird, dad. gek.,
daB die Vortrocknung (mit Dampf, HeiBwasser o. dgl.) so weit getrieben wird, daB
die aus dem ohne Zusatzbrennstoff arbeitenden Schwelbetrieb anfallenden Schwelgase 
ausreichen, um yermoge ihrer Verbrennungswarme die restliehe (Feuergas-)Trocknung 
der zu schwelenden Brennstoffe durchzufuhren. — 2. dad. gek., dafi zur Beheizung 
der indirekt wirkenden Trockenyorr. der hoeh m it W.-Dampf gesatt. TJberschuC- 
schwaden aus der Feuergastrocknung verwandt wird. (D . R . P . 544 192 KI. 10 a 
vom 12/6. 1926, ausg. 15/2. 1932.) De r s in .

Dr. Bliiinner Crack-Anlagen Akt.-Ges., Berlin-Hohenschónhausen, Yerfahren 
zur kontinuierliehen Zersetzungsdestillation von Teeren oder Ólen, dad. gek., daB die 
Zers. in einer Metallschmelze stattfindet, welche in einem ReaktionsgefaB unter Druck 
steht, wahrend die Warmezufuhr zu den Wandungen des Reaktionsgefafies durch eine 
druckloso Metallschmelze erfolgt, die das ReaktionsgefaB umgibt. — Die iiuBere Metall- 
schmelzo dient zur Vorwarmung der zu yerarbeitenden Fl., indem das 01 durch eine 
in dieser Metallschmelze liegende Rohrschlange vor seinem E in tritt in das Innero des 
Autoklayen hindurchgeschickt wird. (D. R. P. 544 501 KI. 12 r  yom 19/5. 1927, 
ausg. 18/2. 1932.) De r s in .

Kohlenyeredelung und Schwelwerke Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zum Er
hitzen ton hochsiedende Anteile enthaltenden Flussigkeitsgemischen, wie Teeren u. Teer- 
ólen, dad. gek., daB diese durch einen KESTNERschen Kletterverdampfer hindurch- 
gefiibrt werden, zu dessen Beheizung die latente Kondensationswarme der Dampfe 
hochsd. Stoffe, z. B. Schwefel, benutzt wird. (D. R. P. 544 390 KI. 12 r vom 8/12. 
1928, ausg. 17/2. 1932.) De r s in .

Soc. des Mines de Dourges, Frankreich, Umwandiung ton Kokereigas oder Stadt- 
gas in  Ammoniak und Methanol. Das Verf. besteht in einer Kombination bekannter 
Arbeitsweisen. / / 2 wird durch Uberleiten yon W.-Dampf iiber Fe erzeugt u. das hiorbei 
gebildete Fe-Oxyd durch Kokereigas oder ahnliehe Gase reduziert, wonach die bei der 
Red. erhaltenen Restgase in bekannter Weise in eine im wesentlichen aus CO, N2 u.
H , hestehende Gasmisehung ubergefiihrt werden. Der H 2 wie die letztere Gasmischung



1 9 3 2 . I . H XIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t i l l a t i o n  u s w . 2 2 6 9

werden m it Hilfe eines Gu-Oxydkatalysators entsehwefelt u. in geeigneter Weise ge- 
reinigt u. schlieClioli nach Vermischon in bestimmten Verhiiltnissen zwecks Erzeugung 
ro ń  Methanol der Druckkatalyse unterworfen. Dio nicht umgowandelte N 2- u. H 2-haltige 
Gasmischung wird von CO befreit u. nach geeigneter Reinigung der 2V7y3-Synthese 
untem ’orfen. (F. P. 706 506 vom 28/2. 1930, ausg. 25/6. 1931.) R. H e r b s t .

Heinrich Schmidt, Bochum, Verfahren zur Entfernung von Verunreinigungen, 
insbesondere von Naphthalin aus TJestillationsgasen, bei dem die Gase stufenweise ver- 
diehtet u. hinter jeder einzelnen Druekstufe riiekgekuhlt werden, dad. gek., daB ein 
Naphthalinlósungsm. im Glcichstrom zum Gase in den hinter jede Druekstufe ein- 
geschalteton indirekten Riickktililer eingofuhrt wird, wobei das Losungsm. zunachst 
durch die fuhlbare Warme des Gases Yerdampft wird, sich m it Naphthalin beliidt u. 
bei der weiteren Kiihlung zusammen m it dem Naphthalin in fl. Form ausgeschieden 
wird. — Die yerdichteten Gase werden nach der Entfernung der Nebenprodd. in einer 
Entspannungsanlage stufenweise entspannt. In  der Vordichtungsanlage sollen die 
Dest.-Gase soweit verdichtet werden, dal] dio in den Gasen enthaltenen Vcrunreinigungen, 
wie O10Hs, W. u. IIJ}, in den Riickkuhlern mindestens soweit in fl. Form ausgoschieden 
werden, daB infolge des nunmehr yorhandenen, sehr geringen Teildruckes der Vcr- 
unreinigungen diese in der Entspannungsanlage nicht unter ihren Taupunkt abgekiihlt 
werden. (D. R. P. 545 251 KI. 26 d vom 21/12. 1926, ausg. 27/2. 1932.) De r s in .

A/S Fredriksstad Saapefabrik, Fredrikstad, Transportbehalter fiir  Ol, Petroleum 
o. dgl. Die innero Wand der Behalter wird vor dem Einfiillen des Oles m it einer Wasser- 
glasmasse yon solcher Boschaffenheit iiberzogen, daB nach der Entleeruug des Be- 
halters durch Waschen m it W., gegebenenfalls nach vorhergehender Dampfbehandlung 
dio Schicht zusammen m it anhaftenden Ablagerungen leicht entfernt werden kann. 
Auf diese Weise kann der Transportbehalter ansehliefiend fiir Waren verschiedenstcr 
A rt benutzt werden. Eine geeignete M. erhalt man z. B. durch Einriihren von 30—40% 
Kreide in Wasserglas von 38° Bó. An Stelle von oder zusammen m it der Krcide kónnen 
andere Stoffe Verwendung finden, z. B. Asbestmehl, Ton, Korkmchl, Holztneld o. dgl. 
(N. P. 46 791 yom 10/1. 1929, ausg. 12/8. 1929.) D re w s .

Universal Oil Products Co., Chicago, Spallen von Kohlenwasserstoffen durch 
Druckerhitzung m it nachfolgender Expansion in Yerdampfungskammorn unter Aus- 
nutzung der nicht kondensierbaren Gase, welche vorzugsweise bei der Spaltung ge- 
wonnon werden u. in die Verdampfungskammer gelangon, dad. gek., daB die nicht 
kondensierbaren Gase auf eine Temp. erhitzt werden, welche iiber der in der Ver- 
dampfungskammer herrschenden Temp. liegt. (N. P. 47182 vom 9/5. 1927, ausg. 
11/11. 1929.) D rew s.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Hans Gerdien), 
Yerfahren zum Reinigen von Kohlenwasserstoffroholen mittels hocherliitzten Wasser- 
dampfes unter Anwendung von Druck, dad. gek., daB die Behandlung des Oles m it 
dem Wasscrdampf bei Drucken Yon etwa 100 Atm. erfolgt. — Die Spaltung der Ole 
soli moglichst Yermicden werden. Der W.-Dampf soli I I : an das 01 abgeben, auch 
gleichzeitig oxydierend wirken u. Diplienole u. wachsartige Bestandteile hinwegfiihren. 
(D. R. P. 543 955 KI. 23 b vom 19/3. 1924, ausg. 11/2. 1932.) De r s in .

Shell Oil Co., San Francisco, V. St. A., Verfahren zum Entschwefeln von Kohlen- 
wa&serstoffen, insbesondere Benzinen u. Leuchtolen, m it Hilfe Yon Natriumplumbit u. 
Schwefel, dad. gek., daB die KW-stoffe m it Natriumplumbit u. dann mit weniger S, 
ais zur Ausfiillung des Bleies ais Bleisulfid erforderlich ist, Yorsetzt u. schlicBlich, bei- 
spielsweise durch Waschen m it W. oder durch die bekanntc Tonbehandlung, entfarbt 
werden. (D. R. P. 545 214 KI. 23 b Yom 20/5. 1931, ausg. 26/2. 1932. A. Prior. 29/9.
1930.) De r s in .

Otto Mantius, New York, Aufarbeilen des bei der Petroleumraffination anfallenden 
sauren Schlammes. Der saure Schlamm bzw. die schlammige Saure wird zunachst 
durch Erhitzen unter Anwendung von partiellem Vakuum konz. u. dann — unter 
Aufrecliterhaltung des partiellen Vakuums — zwecks Oxydation unerwiinschter organ. 
Verbb. m it Luft geblasen. Ansehliefiend folgt die SchluBkonz., ebenfalls unter par
tiellem Vakuum. Die erhaltene Saure kann wieder zur Olraffination Verwendung 
finden. (A. P. 1 844 513 Yom 7/7. 1930, ausg. 9/2. 1932.) D rew s.

A. E. Dennemark, U. S. S. R., Verfahren zum Reinigen sulfonierter Naphtha- 
-kohlenwassersloffe. Die Sulfonierungsprodd. von Naphthakohlenwasserstoffen werden 
■einer Dialyse unterworfen. (Russ. P. 21128 vom 20/9. 1930, ausg. 31/7. 1931.) R ic h t .
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XXI. Leder; Gerbstoffe.
Edwin R. Theis und Adolf Grynkraut, Die Hydratation von Ziegenliaut. Vff. 

haben Messungen der H ydratation von Ziegenliaut m it der Dilatometermethode durch- 
gefiihrt. Wahrend Siiurezusatze zur Weiehe die Hydratation herabsetzen, yerringern 
Alkalizusatze nur die Hydratationsgcschwindigkeit. Nach etwa 24 Stdn. erreicht dio 
Hydratation dann den gleiehen Maximalwert wie beim Weichen in reinem W. Die 
Hydratation ist beim isoelektr. Punkt der H aut am gróBten. F ur trocken gesalzene 
Haute ist typ., daB dio H ydratation anfangs sehr langsam, bei vorgeschrittener Weiehe 
sehr rasch yerlauft. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 26. 134—43. 1931. Beth- 
lehem, Pa., Lehigh Univ.) Gie r t h .

Edwin R. Theis und F. T. Benton, Die Hydratation der tierischen Haut nach der 
Volumetidnderungsmethode. IV. Der Einflufi der rerschiedenen Faktoren auf die. Hydra
tation ton Kalbshaut. (III. vgl. C. 1 9 3 0 .1. 1882.) Vff. fiihren m it Kalbshaut Messungen 
der H ydratation nach der Dilatometermethode durch. Die post-mortem-Veranderungen 
yerringern das Hydratationsvermogen yon Kalbshaut. Darum sollten zur Erhaltung 
des Hydratationsyermogens dio Haute sofort nach der Schlachtung gesalzen werdem 
Der EinfluB yon Salzlsgg. yerschiedener Konzz. auf die H ydratation wird gezeigt u. 
auf die Beziehungen dieser Salze zum KonseryierungsprozeB liingewiesen. Zusiitze 
von Antisepticis yerzógern die Hydratation, yerhindern aber auch jede nachfolgende, 
auf Bakterienwrkg. zuruckzufiihrende Dehydratation. GroBere W.-Mengen beim 
Weichen yerursachen eine starkere Hydratation, wahrend sio auf dic Schwellung der 
tier. H aut kaum EinfluB haben. Steigende Tempp. yerringern die Hydratation. Zum 
SchluB beschreiben Vff. eine neue Methode zur cjuantitativen Messung der H ydra
tation, die auf der Anderung des spezif. Gewichts des Hautgewebes durch die H ydra
tation beruht. (Ind. engin. Chem. 23. 367—70, 1931. Bethlehem, Pa., Lehigh 
Uniy.) Gie r t h .

George Krausz, Einflu/3 ortlicher Verhaltnisse auf das Ascliern des Chromleders. 
Folgende, ais „órtliche Verhaltnisse“ bezeichnete Faktoren werden in  ihrem EinfluB 
auf das Aschern besprochen: Bohware, Nutzwasser, Temp. u. W itterung, Bakteriologie 
der Weiehe, Beschaffenheit der Cliemikalien, mechan. Einrichtung der Ascherwerkstatt. 
Je  nach der S tabilitat ihrer Ascherverff. werden die Gerbereien in yerschiedene Gruppen 
cingeteilt u. einige Gesiehtpunktc fiir Yerss. zur Bekampfung der unbekannten Sto- 
rungen aufgestellt. Zum SehluB werden Ascherrezepte fiir yerschiedene Haute u, 
Felle angegeben. (Gerber 56. 165— 66. 174—76. 183—85. 192—94. Bukarest.) Se l ig s .

H. Góller, Neuere Untersuchungen an Kotbeizen. Vf. berichtet iiber Unterss, an
6 Kotproben yon 3 yerschiedenen Hunden u. gelangt dabei zu folgenden Feststellungcn: 
Alter, yergorener Hundekot ha t im Vergleich m it frischem 1. eine gleichmaBigerc Zus.,
2. eino geringere Fermentwrkg. (ermittelt an Casein unter Verwendung von Oropon R 
ais Vergleiehsstandard), 3. einen gróBeren Geh. an EiweiBabbauprodd. u. einen ge- 
ringeren Proteingeh., 4. einen hoheren pH-Wert. Zusiitze von NH4-Salzen wirken 
auf die einzelnen Kotsorten yorschieden stark aktivierend; der Aktivierungsgrad 
betrug 20—400%. Dio Fermentwrkg. eines bei 15° stehen gelassenen Kotbreies gehfc 
nach wenigen Tagen zuriiek u. yerbleibt spiiter bis zum Endo der Vergarung wochen- 
lang auf einem gewissen Tiefstand. Beizverss. an Kalbfellen ergaben, daB frischer 
Hundekot, auf der Basis der Enzymeinheiten yorgliohen, dio Wrkg. der Kunstbeizen 
bzgl. Griff u. Verfall der BloBe nur erreicht, wenn genug Entkiilkungsmittel yorhanden 
sind. Bei altem Hundekot ist ein groBer FermentiiberscliuB notwendig, um bei gleich- 
bleibender Menge der Entkalkungsmittel ein gutes Beizergebnis zu erhalten. Dio 
Keimzahlen fiir 0,01 g alten K ot betrugen auf Nahrgelatine vom pH =  7 nach 24 Stdn. 
bei 22—23° 13,4—27,8 Millionen/ccm, gegeniiber nomialerweise 4— 10 Millionen bei 
den 1. Weichbriihen gesalzener Kalbfelle u. 2—8 Millionen bei Oroponbeizen. (Collegium
1931. 334—39. Worms.) Selig sb er g er .

G. Peace, Uber die Bedeutung des -pjj- Wertes der Haut fiir die regetabilische Gerbung. 
Vf. wendet sich dagegen, daB man yielfach durch Zusatz groBer Sauremengen zu den 
Gerbbriihen die Gerbstoffaufnahme zu verbessern sucht. Die m it Hautpulver erhaltenen 
Schwellungskuryen, die ein Maximum beim pH =  2 aufweisen, sind nicht maBgebend 
fiir das Verh. von Hauten, die, nicht oder ungeniigend entkiilkt, mifc der Gerbbriihe in 
Beriihrung kommen. Is t diese zu stark sauer gestellt, so fallt der Gerbstoff an den 
AuBenschichten zu rasch an, wahrend infolge der Erschwerung der Diffusion im Haut- 
innern der pH-Wert noch yiel zu hoch ist. Bis sich der Ausgleich hergestellt hat, kann
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groBer Sehaden dureh H art- u. Briicliigwerden des Narbens entstehen. Die Vorziige 
einer Gerbung, bei der man m it einer gut entkalkten BlóBe von beltannter Aciditiit in 
Briihen vom pu =  3,5—5,0 geht, u. die guten Eigg. eines auf solehe Weise herges tell ten 
Leders werden gesehildert. (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ Chemists 15. 22—24.
1931.) Se l ig s b e r g e r .

R. F. Innes, D. Jordan Lloyd, E. W. Merry und H. Phillips, E in  Bericht iiber 
Hartę und Chloridgehalt einiger Gerbereiicasser. Ais Verunreinigungen von Gorberei- 
wassern werden an Hand von Analysenergebnissen besproehen: 1. Bakterien; 2. NH,,- 
Salze u. N itrate, im allgemeinen nur in geringer .Menge yorhanden; 3. Huminsauren, 
die sieh in torfreiehen Gegenden evtl. dureh pH-Erholiung des W. bemerkbar machen 
kónnten; 4. Eisen, das gewóhnlieh erst yon der Konz. 1: 100000 an ais sohadlich 
angesproehen werden kann; 5. gel. Mineralstoffe, besonders Chloride, die mengen- 
maBig auBerordentlieh, je nach der Herkunft des W., schwanken. In  stiidt. Leitungs- 
wasser sind meist unter 0,002%. in Brunnen-, Teich-, FluB- u. Kanalwasser ca. 0,005 
bis 0,006%, bisweilen aber bis 0,05% Chloride, ais ŃaCl berechnet, anzutreffen; W. 
aus der Themsemundung ergab bis 0,6% NaCl gegen 3,2% bei Seewasscr. Zum Weichen
u. Aschern ist ein solches W. gut verwendbar, fiir Fettlicker aber ungeeignet. Es wird 
weiter tabcllar. der Geh. an Mineralstoffen u. an festen Bestandteilen iiberhaupt, 
ferner dio temporare, permanente u. Gesamtharte der untersuchten Gerbereiwasser 
mitgcteilt u. ihr Ursprung u. Verwendungszwcok sowie die A rt des von den betreffenden 
Gerbereien eingearbeiteten Rohmaterials u. erzeugten Fertigleders angegeben. Die Verff. 
zur Beseitigung der temporaren Hiirte werden erórtert. Bei Enthartung des W. soli 
der pn-W ert des zum Beizen benutzten W. nieht iiber 8 steigen, damit die Fermentwrkg. 
nieht gehemmt wird. Die Erfahrungen iiber die Verwendbarkeit von Wassern be- 
stimmten Hartegrades sind versehieden, ebenso iiber dio Notwendigkeit einer E n t
hartung. Leitungswasser wird fiir pflanzliche Gerbung, Auswaschen, Fettlickern u. 
Farben, Fabrikwasser fiir Weichen, Aschern u. Cr-Gerbung verwandt. — Der Geh. an 
gel. IMineralstoffen laBt im allgemeinen eine Ausfallung von Gerbstoffen nieht be- 
fiirchten. Bei Flufi- u. Kanalwasser in Industriegegenden ist Analysenkontrolle, 
besonders im Sommer, unerliiBlich. SchlieBlich wird auf die stark vernachlassigte 
Mogliehkeit der Benutzung von Regen- u. Kondenswasser, besonders beim Fettlickern, 
hingewiesen. (Leather World 23. 376—81.452—56.548—51. 1931.) Se l ig s b e r g e r .

R. Faraday Innes, D e r  schddigende Einflup des Lagerns auf vegetabilisch gegerbtes 
Leder. Vf. untersuclite alte u. neue, z. T. stark beschadigte Bueheinbande aus ver- 
schiedenen Bibliotheken Englands auf das Vorliandensein freier Saure nach PROCTER- 
Se a r l e , nach eigenem Verf. (C. 1928. II . 1519) u. dureh Best. des 1. N. Die den 
atmosphar. Einfliissen starker ausgesetzten Riicken der Einbiinde hatten bedeutend 
mehr Saure aufgenommen ais die getrennt untersuchten Seitenteile, doch waren nieht 
alle alten Einbimde m it einem Sauregeh. von mehr ais 3%  schadhaft. Der Anteil 
der auBeren Verhaltnisse u. der urspriinglich dem Leder einverleibten Sauremenge an 
der spateren Zerstórung ist sehwer zu bestimmen. Bueheinbande aus industriearmen 
Gegenden zeigten durchweg grdBere Haltbarkeit, aber bestimmte Loderarten, z. B. 
Alaunleder u. Pergamente, hatten auch im Industriegebiet keine Saure aufgenommen. 
Die Gerbart des Leders ist demnaeh von deutliehem EinfluB auf seine Widerstands- 
fahigkeit, ebenso nach Ansicht des Vf. die Behandlung der Haute in  der W .-W erkstatt, 
ferner auch die Fettung; dagegen war kein solcher Zusammenhang mit der Dureh- 
gerbungszahl des Leders festzustellen. Bei der Herst. der meisten modernen Buch- 
binderleder werden die Forderungen nieht geniigend beachtet, die an ein solches Leder 
bzgl. seines Sauregeh. zu stellen sind. (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ Chemists 14. 
624—40. Brit. Leath. Manufacturcrs’ Res. Assoc.) Se l ig s b e r g e r .

R. Faraday Innes, Die Zerstórung von vegetabilisch gegerbtem Leder beim Lagern. 
Beobachtungen iiber Lagerungśbedingungen und iiber die Schddigung von Leder dureh 
kiinstliehe Mittel. (Vgl. vorst. Ref.) Weitere Unterss. an alten Bucheinbanden deuteten 
darauf hin, daB die Zerstórung des Einbandleders im allgemeinen der H2S04-Aufnahme 
aus der Atmosphiire entspricht, wobei Sauregehh. bis 3%  (nach P rocter-Sea r le) 
gefunden werden kónnen, ohne daB eino Schadigung des Leders erkennbar ist. Wurden 
Biicher unter Glas im Dunkeln aufbewahrt, so war sogar schlechte Stadtluft ohne 
sehadliche Folgen, auch wenn das verwendete Leder m it Katechingerbstoffen gegerbt u. 
in Ggw. von H 2S 04 gefarbt worden war. Demnaeh ist eine gewisse Luftzirkulation 
fiir die Lederschadigung dureh H2S 04-Aufnahme erforderlich. Analysen ergaben, daB 
hohe PROCTER-SEARLE-Werte m it groBeren Mengen von 1. Ammoniak parallel gehen,
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wobei dieser iiber 90% des gesamtea 1. N  bildet. Demnach scheint die vom Leder 
aufgenommene H2S 04 an das durch Oxydation von der Ledersubstanz abgespaltene 
NH3 gebunden zu sein. W urden saurefreie Ledermuster 88 Tage der Einw. einer 
Gasatmosphare aus Verbrennungsprodd. von S ausgesetzt, so wiesen sie bei erheblicher 
Zerstorung hohe P r  O CTEP. - S E ar l e  -Werte, aber nur geringe Mengen 1. N auf. Eine 
schadliche Einw. des Sonncnlichtes konnte nach 59-tagiger Belichtung nicht festgestellt 
werden. Bei Zusatz von H20 2 zum Leder wurdo eine Oxydation der Hautsubstanz 
nur dann beobachtet, wenn dem Leder auch eine gewisse Menge freier H 2S 04 ein- 
Terleibt worden war; ais MaB fiir den Osydationsgrad wurde die Gesamtmenge an 1. N 
betrachtet, der gefundene Ammoniak-N war hier sehr gering. E in Unterschied im 
H 2SO,,-Geh. zwischen 2 u. 5%  pragtc sich im N-Verlust u. im Zerstorungsgrad des 
Leders nicht deutlich aus. Nach Ansicht des Vf. ist die Ggw. von H 3S04 im Leder 
Voraussetzung fiir den Oxydationsvorgang u. dieser wiederum die Ursacho fiir die 
Zerstorung des Leders. (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ Chemists 15. 480—94.
1931.) Se l ig s b e r g e r .

R. W. Frey und F. P. Veitch, Die Erhaliung von ledernen Bucheinbanden. Zur 
Erhaltung lederner Bucheinbande trag t es sehr bei, wenn sie m it Mischungen von 
Fetten, Olen u. Wachsen behandelt werden. Besonders in Betracht kommen: Lanolin, 
Japanwachs, Klauenol, Na-Stearat u. Ricinusol. Zum Lackieren stark_ schadhafter 
Lederbande kommen Lachę aus Cellulosenitrat m it A ., Toluol, Xylol, Alhylenglykol- 
monoathylałher u. Alhylacetal zur Yerwendiing. (Scient. American 146. 164—65. 
Marz 1932.) • F r ie d e m a n n .

R. W. Frey und I. D. Ciarkę, Das Schadhaflwerden von Buchbinderleder. (Ygl. 
Torst. Ref.) 10 vorschiedene Leder wurden vor dem Einbinden u. nach S ^-jah - 
riger Auslegung der Biicher auf ihre physikal. u. chem. Eigg. untersucht, u. zwar 
Rucken u. Seiten gotrennt. Wahrend der Ruckgang der ReiBfestigkeit der Buehrucken 
ganz dem Grad ihrer Zerstorung entsprach, bestanden keine direkten Beziehungen 
zwischen diesen Eigg. u. der Durchlassigkeit gegenuber Luft u. W.-Dampf. Letztere 
war bei den meisten Ledern wahrend der Lagerung angestiegen. Die ehem. Zus. der 
Leder hatte sich im Laufe der Zeit verandert. Der Gesamt-S, der Geh. an 1. Sulfaten u. 
an freier Saure hatte sich, namentlich in den Einbandriicken, zum Teil erheblich erhóht. 
Demzufolge wird den atmosphar. Bedingungen ein starker EinfluB auf die Haltbarkeit 
von Buchbinderleder zugeschrieben. Wahrend ReiBfestigkeit u. P r o c t e r -Se a r l e - 
Werte deutlich parallel gingen, waren andere Beziehungen weniger gut oder (Fettgeh.!) 
gar nicht ausgepragt. Die 3 besterhaltenen Leder waren m it Pyrogallolgerbstoffen, 
von den 6 schleehtesten 5 m it Cateehingerbstoffen ausgegerbt (Tabellen, Diagramme!). 
(Journ. Amer. Leather Chemists Assoe. 26. 461—82. 1931. Bur. of Chem. & Soils, 
U. S. Dep. of Agricult.) Se l ig s b e r g e r .

R. C. Bowker, Die Schadigung von kaslanien- und guebracJiogegerbiem Leder durch 
Schwefdsaure. Vf. behandelte Leder aus yerschiedenen Hautstellen m it 0, 1/l , V2, 
3/v  1 bis 4% H 2SO,i u . untersuchte sofort nach dieser Behandlung u. nach 2, 4, 6, 9, 
12 u. 24 Monaten Lagern die ReiBfestigkeit einiger Muster. Bei den Verss. wurden 
je 2 kastanien- u. ąuebraehogegerbte Lederproben m it verschiedener Durchgerbungs- 
zahl miteinander verglichen, Die ReiBfestigkeit ging bei lcastaniengegerbtem Leder in 
fruherer Zeit u. rascher zuriiek ais bei ąuebrachogegerbtem, gleichviel ob der ver- 
wendete E xtrak t sulfitiert war oder nicht. Bei Leder m it hoher Durchgerbungszahl 
machte die Zerstorung etwas raschere Fortschritte. Wahrend kastaniengegerbtes 
Leder m it 1V2% H 2S 04 nach 2 Jahren schon deutliche Zeichen der Zerstorung aufwies, 
war ąuebrachogegerbtes Leder m it 2,5% Saure noch unversehrt. Vf. zieht aus den 
Verss. den SchluB, daB Gerbstoffe aus der Catechingruppe ein gegen H2S 04 wider- 
standsfahigeres Leder liefern ais solche aus der Pyrogallolgruppe. (Journ. Amer. 
Leather Chemists Assoc. 26. 444—61. 1931.) SELIGSBERGER.

Max Bergmann und Georgi Pojarlieff, Die Bildung der Phlobaphene. (Vgl.
C. 1931. I. 1711.) Vff. untersuchen die Frage, weiche Atomgruppen der Catechine 
die Umwandlung in hohermolekulare, schwerlósliche Stoffe, die Phlobaphene, ver- 
ursachen. Die Neigung der Catechine, in saurer Lsg. Phlobaphene zu bilden, wird 
auf die Kombination Pyranring +  Doppelbindung +  Pyranhydroxyl zuriickgefuhrt. — 
Die Phenolnatur der Catechine scheint fur die Saureempfindlichkeit u. Phlobaphenbldg. 
nicht ausschlaggebend zu sein, weil sowohl Quebrachocatechin (das 1 Hydroxyl weniger 
enthalt ais Gambircateehin) ais auch Tetramethylgambireatechin durch Sauren in 
schwerlósliche Stoffe rerwandelt werden. Die Saureempfindlichkeit diirfte somit- auf
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den heterocycl. Kern des Catechinmołekuls, den Pyranring, zuriickzufiiliren sein. 
Ein dom Pyrankcrn des Catechinmołekuls analog gebautes Pyranderiy., das Glucal 
(vgl. C. 1930. I. 36), das ebenfalls in 2,3-Stellung eine Doppelbindung u. in 4-Stellung 
ein Hydroxyl, daruber hinaus aber noch in 3-Stellung ein Hydroxyl u. in 5-Stellung 
eine CHoOH-Gruppe besitzt, ist ausgesprochen saureempfindlich. Hydroglucal, dem 
die Doppelbindung fehlt, kann dagegen stundenlang m it rauchender HC1 gekoeht 
werden. F iir die Saureempfindliehkeit ist demnaeh die Doppelbindung notwendig. 
E in dem Pyrankern des Catechinmołekuls analog gebautes Pyranderiv., das noch die 
Doppelbindung in 2,3-Stellung, jedoch keine Hydroxylgruppe mehr besitzt, der An- 
hydroacetobutylalkohol (vgl. C. 1922. I II . 248), gibt bei Saureeinw. keine hoher 
molekulare, schwerlósliche, gefarbte Stoffe. Doppelbindung allein im Pyranring fulirt 
also nicht zu Saureempfindliehkeit. (Collegium 1931. 244—47. Dresden, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Lederforscbung.) Gier  TH.

H. Phillips, Einige organische Bestandteile (Nichtgerbstoffe) der vegetabilischen 
Gerbeztrakte mit besonderer Beriicksichtigung der Kastanienholzextrakte. I. Bestandteile, 
die Pentosen und Uronsauren entlialten. Vf. bespriclit einleitend die Chemie der in- 
krustierenden Substanzen, dereń Bestandteile z. T. auf Pentosen u. Uronsauren auf- 
gebaut sind. Auch in die Gerbextrakte gelangen aus den gerbstoffliefernden Pflanzen, 
besonders aus dem Holze derselben, inkrustierende Substanzen, dereń Rolle im Gerb- 
prozeB Vf. naher untersucht. Hierbei bestimmte er ihren Geh. an Uronsauren durch 
Entcarbosylierung nach N a n ji, P a to n  u . L in g  (C. 1925. II . 394) u. die Pentosen 
durch Bldg. von Furfurol nach P o w e l l  u. W h it ta k e r  (C. 1924. I. 2483) u. Abzug 
der auf etwa yorhandene Uronsauren entfallenden Mengen. Beide Verff. werden naher 
beschrieben u. die mit ihnen erhaltenen Ergebnisse an Hand von Tabellen erortert. 
Die meisten Pentosen u. Uronsauren (14—30% des Gesamtloslicben) wurden im 
Kastanienholzestrakt aufgefunden. Die Vermutung, daB es sich hierbei zumeist um 
Nichtgerbstoffe handelt, wurde durch weitere Verss. bestatigt. Techn. E xtrakte ent- 
lialten infolge starkerer Auslaugung der Kohstoffc bei Tempp. iiber 100° mehr in
krustierende Stoffe ais selbsthergcstellte Gerbstoffausziige. Die Hauptmenge der 
inkrustierenden Stoffe reichert sich in den Farbengangen u. im Versatz an, wahrend 
sich im Briihenschlamm wieder nur wenige Prozent vorfinden. In  den Bruhen u. 
Farbengangen einer Gerberei, die keinen Kastanienextrakt verarbeitet, wurden fast 
keine Pentosen u. nur sehr wenig Uronsauren nachgewiesen. Vf. vermutet, daB bei 
Verwendung von K aatanienestrakt die in den Farbengangen anwesenden Uronsauren, 
dereń Menge zwischen 3,2—6,3% schwankt, ais schwache Sauren eine gewisse Puffer- 
wrkg. ausiiben. (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ Chemists 15. 465—79. 1931.) S e l ig s .

E. W. Merry, Die Absorption von Sauerstoff durch Gerbstoffe. Ebenso wie bei 
fruheren T o m  Vf. besprochenen Unterss. unter n. Verhaltnissen eine nennenswerte 
Adsorptiou von 0 2 durch Gerbbriihen nicht beobachtet wurde, verliefen auch eigene 
Vcręs. ahnlicher Art zuerst negatiy. Unter Verwendung eines BARCROFTSchen Dif- 
ferentialmanometers konnte auch bei den versehiedensten Gerbstofflsgg. eine merkliche 
0 2-Adsorption nachgewiesen werden. Diese betrug z. B. bei 3 ccm 1. Quebracho- 
extrakt von 130° Bk. in 50 Stdn. 1,3 ccm, bei unbehandeltem Quebrachoextrakt 
gleicher Konz. nur 0,65 ccm. Der Zusatz von Hautpulyer zu den Gerbbriihen be- 
cmfluBtc die 0 2-Aufnabme nur wenig, dagegen waren deutliche Beziehungen z^vischen 
den unvermeidlichen Cu- u. Fe-Spuren in den Extrakten u. ihrem Oa-Aufnahme- 
vermógen festzustellen; dieses stieg bei Zusatz 1. Cu- oder Fe-Salze an. Verss. mit 
K astanienholzestrakt ergaben, daB auch N aH S03, besonders anfangs, die 0 2-Aufnahme 
erhoht, H 2C20 4 oder ihre Alkalisalze sie dagegen sehr stark herabsetzen. Letztere 
Wrkg. ist fiir den Oxalatrest spezif. Ein weniger starker Adsorptionsriickgang tra t 
aber auch bei allen anderen untersuchten anorgan. u. organ. Sauren auf; u. zwar um so 
schwacher, je geringer die Aciditat der Sauren war. Bei Ggw. schwaclier organ. Sauren 
war dio Oxydationsfahigkeit des E strak tes nur um wenige Prozent beeintraclitigt. 
Im Hinblick auf die Sonderstellung des Oxalations kann der Zusatz von H2C20., zu 
den Bruhen beim Ausgerben geeignet sein, das Nachdunkeln des Leders zu verhiiten. 
(Leather World 23. 195—97. 292—95. 1931.) S e l ig s b e r g e r .

E. K. Moore, John H. Highberger, Robert Koppenhoefer und Fred 0 ’Flaherty, 
Die Bestimmung von Aminen in  Gerbereikalklosungen. Die Trennung u. Best. von 
fluchtigem !NHa u. Mono-, Di- u. Trimethylamin in Kalkaschem wird unter Abanderung 
des Verf. von W e b e r  u . W ils o n  (C. 1919. II. 323) wie folgt yorgenommen: 1. Ein 
ca. 60—70 ccm 1/10-n. NaOH aquivalenter Teil der Kalkbriihe wird kjeldahlisiert. u.

XIV. 1. 14S
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das fliichtige Gesamtalkali in vorgelegtor 0,2-n. H2SO.( aufgefangen u. titriert. 2. Weitere 
100 ccm der Kalkbruhe werden m it 5 ccm eines Gemisches aus gleichen Teilen 20°/oig. 
NaOH u. 30%ig. Na2C03 ycrsetzt, auf 250 ccm aufgcfiillt u. in einer braunen Flasehe 
mit 3 g gelbem HgO gesclńittelt. Hierauf wird in einer besonderen Vorr. iiber 
W atte filtriert u. in einem aliąuoten Teil des F iltrats wieder das fliichtige Gesamt
alkali bestimmt. Die Differenz gegen die 1. Best. liefert die Menge fluchtigen 
NH3. 3. Das Trimethylamin wird bestimmt, indem 100 ccm der Kalkaminlsg. 
mit N aN 02 +  Eg. behandelt u. nach dem Alkalischmachen wie oben kjcldahli- 
siert werden. 4. Das hierbei in dio Vorlage m it iibergegangene Nitrosodimethyl- 
amin wird mit Zn +  HCI reduziert: hierauf wird vom Zn dekantiert, 2—3 Min. Luft 
durcbgeleitet, alkal. gemacht u. wieder kjeldahlisiert. Man erhalt so die Summę des 
anwesenden Di- u. Trimethylamina u. durch Abzug des nach 3. crmittelten Trimethyl- 
amins das Dimcthylamin. Da sich bei der Red. mit H2 s ta tt  Dimetliylamin aueh das 
schwacher bas. unsymm. Dimethylliydrazin bilden kann, soli bei der Kjeldahlbest. in 
Ggw. groBcrer Mcngen an Dimcthylamin Bromphenolblau s ta tt Methylrot ais Indicator 
verwandt werden. 5. Das Methylamin wird aus der Differenz der nach 2. u. 4. ge- 
wonnenen Resultate erreehnct. Alle Konzz. werden in Mol/Liter angewandte Lsg. 
ausgedruekt. (Journ. Amer. Leather Chcmists Assoc. 26. 341—51. 1931. Cincinnati, 
Dep. of Leath. Res.) Se l ig sb e r g e e .

A. KtłntzelundB. Pototschnig, Unłersuchung iiber Beizwertbeslimmungsmethoden. 
Die zur Beizbest. vorgeschlagenen Verff. werden einer krit. Betrachtung unterzogen. 
Es ist bis heute nicht moglich, die Veriinderungen des in der Beize ungel. gebliebenen 
Kollagens naher zu bestimmen. Die Alkoholtitration der in der Beize geL Abbauprodd. 
wird boi Ggw. groBer NH4-Salzmengen, die mittitriert werden, unbrauchbar. Bei 
Betrachtung des Methodenprinzips werden dic Vorteile der Einzelbest.-Verff. gegentiber 
den Reihenmethoden liervorgehoben. Kurze Beschreibungen werden gegeben yon 
den Verff. von Ch ie sa , B o id in  (die bcide Milch ais Substrat yerwenden), F u l d - 
Geosz , Thom as-We b e e , L o h l ein -Yo lh ard , Waldsc h m id t-Leitz , Sc h n e id e e - 
Y lcek (samtlich mit Casein ais Substrat), L en k , B eeg m a nn-D ietsch e , W il l - 
STATTEE-Waldsc iim id t-Leitz  (Gelatine) u. W ilso n -Mee r ill  (Kollagen); hier 
wird die Alkoholtitration von Kollagenabbauprodd. unter Yerwendung von Kollagen- 
pulver niiher beschrieben, ferner im AnschluB an das LENKsche Verf. eine fiir ąuali- 
tatiye Zwecke ausreichende Methode angefiihrt, bei der nicht die Erstarrungszeit des 
mit Ferment behandelten Gelatinesols, sondern der F. des bereits erstarrten Gels 
bestimmt wird. Bei zusammenfassender Beurteilung wird das FULD-GEOSZ-Verf. 
neben der BoiDINschen Reihenmethode ais das schlechteste bezeichnet. Von den 
Caseinmethoden erhalt L0HLEIN-V0LHAED den Vorzug vor SCHNEIDEE-VLCEK. 
Die genannten 4 Verff., die Alkoholtitration von Kollagenpulyer u. von WlLLSTATTEE- 
Wa l d sCHMIDT-Leitz  sowie das F.-Best.-Verf. werden an 7 techn. Beizpraparatcn 
yerglichen u. die erhaltenen Testwerte auf reines Pankreatin ais Standardpraparat 
bezogen. Nach den Vers.-Ergebnissen fiihren nur Verff., die das gleiche Substrat 
yerwenden, zu annilhernd gleichen Resultaten. Sowohl beim Vergleich der beiden 
Gelatinemethoden unter sich wie mit dem Kollagenabbauyerf. lassen sich die Test
werte der 7 Handelsbeizen ungefahr in der gleichen Reihenfolge ordnen, dagegen sind 
Beziehungen zu den Metlioden, die mit anderen Substraten arbeiten, nicht aufzufinden. 
Die 3 Caseinmethoden unter sich zeigen wieder recht gutc tlbereinstimmung. Das 
yerwendete Substrat ist demnach von ausschlaggebender Bedeutung fiir die Beizwert- 
best. u. es ist demgemaB die Verwendung von Kollagen oder Gelatine fiir die Beiz- 
analyse anzustreben. (Collegium 1931. 475—95. Darmstadt, Techn. Hoehsch.) Se l ig s .

A. Kiintzel, Untersuclmng iiber Beiziuertbeslimmungsmelhoden. Zusammenfassender 
Vortrag uber yorst. ref. Arbeit. (Gerber 56. 199—204. Darmstadt.) SELIGSBEEGEE.

H. G. Bennett, Uber die Acidital von Leder. Vf. gibt eine Anleitung zur Aus- 
wertung der Ergebnisse beim Verf. yon TiiOMPSON u. At k w  (C. 1929. II. 3202). 
Ferner spricht er sich fiir die ausschlieBliche Verwendung eolorimetr. Methoden zur 
pn-Best. aus. Die Berechnung wird yereinfacht, wenn man stets 2 Lcderextrakto 
ansetzt, die eine 100- u. 1000-faclie Verdiinnung der Saure im Leder darstellen. Die 
Gleichung der Geraden, dereń Sehnittpunkt m it der Ordinate ais Saurezahl des Lcdeis 
bezeichnet wird, lautet: pn =  tang 0 -log  d +  F, wobei 0  der Winkel ist, den die 
Gerade m it der Ordinate bildet, d — Verdiinnungsgrad u. F  — Saurezahl ist. Man 
benutzt diese Gleichung, um einmal fiir d =  100, also fiir log d — 2, u. fiir pn den bei 
dieser Yerdiinnung gefundcnen pH-Wcrt einzusetzen, entwiekelt dieselbe Gleichung
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nochmals fur d — 1000 u. den zugehorigen pn-W ert u. kann nun aus den 2 Gleichungen 
die gesuchte Siiurezalil F  u. den Winkel 0  berechnen. Im  Durchschnitt wurde bei 
stiurefreien Ledern fiir F ----- 3,5 u. fur 0  == 17° gefunden; 0  schwankte zwisehen 6 u. 42°. 
Um zu priifen, ob Beziehungen zwisehen dcm Aschengeli. u. F  oder 0  bestehen, wurden 
die Korrelationskoeffizienten bestimmt u. gefunden, daB. besonders im Falle der 
SZ., eine gewisse Abhangigkeit zu bemerken ist. Die Ursache liegt darin, da U meistens 
dio Mineralstoffe ais Puffer wirken, u. zwar dann, wenn sie von sulfitierten Extrakten 
stanimen, die dem Leder bei Ggw. synthet. Gerbstoffe zur Verringerung der Aciditiit 
zugesetzt werden. Hierdurch wird sowohl F  an u. fiir sich erhoht ais auch der pn-An- 
stieg beim Verdunnen, folglich 0 , yerkleinert. Wenn sich trotz hohen Aschongch. 
eine Pufferwrkg. in den Werten fiir F  u. 0  nicht ausdriickt, so sind im Leder ver- 
mutlich Beschwerungsmittel, wie Sulfate oder Chloride, yorlianden. Wenn boi nied- 
rigem Aschengeli. 0  groB u. F  kloin ist, so wird im Falle der Ggw. von zu viel Siiure 
F  sehr leicht unter dem krit. Grenzwcrt 2,5 liegen. F iir 0  gibt Vf. 50° ais oborsten 
Grenzwertan. (Journ. Int. Soc. Leathcr Trades’ Chemists 15. 31—38. 1931.) Se l ig s .

A. Colin-Russ, Ein neues erprobles Verfahren zur Bestimmung de.r Feuchtigkeit 
und seine Anwendung bei Leder. Vf. vcrwcist auf die Schwierigkeiten bei der ublichon 
Best. der Feuchtigkeit im Leder, wobei alles W. erfaBt werden soli, in welcher Form es 
auch im Leder yorlianden ist. Eine solche Móglichkcit bietet die Umsetzung des W. 
mit CaC2. Nach einem vom Vf. fiir die Lederunters. ausgearbeiteten Verf. wird die 
gewogene, geniigend zerkleinerte Lederprobe bei einer bestimmten, einstellbarcn Temp. 
m it CaC2 in Beriihrung gebraclit u. das sich entwickelnde H2C2-Gas iiber Hg auf- 
gefangen. 1 ccm Gas unter Normalbedingungen entspricht 0,0010 g H20 . Die Kinetik 
der Rk. wird erórtert u. die Korroktur fur die stets im CaC2 eingeschlossenon H2C„- 
Spuren ormittelt. Vorverss. m it W. u. oiner Anzahl im Leder vorkommender, krystall- 
wassorhaltiger Stoffe werden besehrieben. Nur in einem Falle, bei (NH4)2C20 4-H20 , 
wurde der theoret. W ert erhalten, u. zwar auch bei Ggw. gróCerer Fettmengen. Die 
naeh dem CaC2-Verf. untersuchten Lederproben wurden zum Vergleich auch mehrere 
Tage im Trockenschrank boi 100° u. 1 Monat bei Raumtemp. iiber H ,S 04 getrocknet. 
Alle Leder verloren iiber H 2S 04 am wenigsten an Gcwicht. Im  Trockenschrank war 
die Gewichtsabnahme am starksten, eine Konstanz wurde aber, besonders bei ge- 
fettetem Leder, nicht orreicht. Die Werte des CaC2-Verf. lagen meist bei denen des 
Trockenverf. iiber H2S 04. Die Rk.-Tomp. betrug zwisehen 61 u. 133°. Temp.-Er- 
liohung beschleunigte die Gasentw., beeinfluBte aber nicht das Ergebnis, auCer bei 
sumachgegerbtem Leder. (Journ. Int. Soc. Leather Trades’ Chemists 15. 113—26. 
166—82. 1931.) Se l ig s b e r g e r .

V. Kubełka und R. Wollmarker, Freie Sćiuren bei der Analyse von pfłanzlichem 
Leder. I. Vff. modifizieren die yon INNES yorgesohlagene Methode zur Best. starker 
freier Sauren im Leder (C. 1928. II. 1519) in der Weise, daB 20 g Leder m it dest. W. 
auf 1 Liter, also im Konz.-Verhaltnis der INNESschen Vorschrift, ausgelaugt, dann 
ein Teil des Auszuges zur Best. des Auswaschverlustes, ein anderer Teil fiir die Yor- 
nahme der nach INNES erforderlichen pH-Bestst. benutzt wird. Bei der Bcurteilung 
der Ergebnisse fanden Vff. folgendes Kriterium: Starkę Sauren sind im Leder yor
handen, wenn der pn-W ert der urspriinglichen Lsg. unter 3 u. die pn-Differenz zwisehen 
dieser u. der 10-faoh verd. Lsg. („Differenzzahl") groBer ais 0,7 ist. Die bei den Masscn- 
unterss. ermittclton Saurogehh. lieBen sich stets auf Saurezusiitze zum fertig gegerbten 
Leder zuruckfiihren, nicht aber kam etwa die EntkalkungssiLurc im Fertigleder zum 
Vorsehein. Das WuLFFsche Foliencolorimeter erwies sich neben dem elektrometr. 
Verf. ais gut brauchbar. Zum E rhalt einwandfreien Unters.-Materials stellten Vff. 
Leder her: 1. unter AussehluB von S-lialtigen Chemikalien, 2. unter Verwendung 
von wenig, 3. von viel Sulfid im Ascher, 4. unter Mitbenutzung von synthet. Gerb- 
stoffen u. sulfitierten Extrakten bei der Gcrbung u. 5. naeh Ascherung wie im Fali 3 
unter Impriignierung m it 3%  H 2S04 bei der Zurichtung. Ferner wurden Proben des 
nach 1. liergestellten Leders vor der Analyse mit ansteigenden Mengen (0,25—3%) 
H2S04 yersetzt. Sowohl diese Lederproben, soweit sie einen Zusatz von mehr ais 0,5% 
Siiure erhalten hatten, ais auch die nach 4. u. 5. erhaltenen Muster ergaben nach dem 
modifizierten INNESschen Verf. positive Befunde. Alle Muster wurden auch nach 
Verff. untersucht, die angeblich quantitatiye Feststellungen iiber den H2S04-Geh. 
ermoglichen. Nach B a l la n d -M a l je a n  konnte die H 2S04 bei Gehh. iiber l°/o S 03 
nicht yollstandig bestimmt werden. Bei dem nach 4. gegerbten Leder wurde sowohl 
nach B a l la n d -M a lje a n  wie nach P r o c t e r - S e a r le  u . naeh In n e s  freie H2S04
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angezeigt. Die Verff. von va n  de r  H o even  (C. 1923. II. 284) u. v. S chroeder  
(C. 1930. I. 1258) versagten hier vóllig, wahrend sie teilweise H 2S04 anzeigten, wenn 
das Leder bestimmt siiurefrei war. (Collegium 1931. 96—l i i .  Briinn, Bóhm. Techn. 
Hochsch.) Se l ig sb er g er .

V. Kubełka und Karl Ziegler, Frcie Sauren bei der Analyse von pflanzlicliem 
Leder. II. Studien iiber die Mełlioden von Innes und iiber die von Kubełka und 1 Voll- 
marker vor(/eschlagenen Abdnderungen. (I. vgl. vorst. Ref.) Die urspriingliche Arbeits- 
weise von INNES u . die von KUBEŁKA u . W o llm a r k e r  (vgl.' vorst. Ref.) abgeiindcrtc 
Ausfiihrungsform licfertcn gut iibereinstimmende Ergebnisse, wenn auch die Einzel- 
werte im letzteren Fali ctwas holier lagen. Ein Teil der dem Leder kunstlich zu- 
gesetzten Siiure wird im spateren Lederauszug nicht mehr vorgefunden, d. h. dieser 
weist einen hóheren pn-W ert auf ais eine gleich stark verd. Lsg. der dem Leder ein- 
verleibten Sauremenge. Ungeniigende Extraktion ais Ursaehe des Unterschicdes 
scheidet infolge Anwendung eines kontinuierlichen Auslaugeverf. aus. Pufferwrkg. 
von Lederextraktivstoffen kann nur bei besonderen Zusiitzen zutreffen, der n. E x trak t 
eines siiurefreien Leders beeinfluBt, wie Vff. zeigen, den pn-AVert der darin gel. Saure 
nur sehr wenig. Demnach findet Neutralisation der Siiure im Leder s ta tt. Der Angriff 
der Saure auf die Ledersubstanz ist bei Zusatz von mehr ais 0,75°/o Siiure zum Leder 
schon am triiben Aussehen des Lederextraktes u. an der Beschaffenheit der ausgelaugten 
Ledermuster zu erkennen. Bei der grayimetr. Methode von I n n e s  werden, namentlieh 
bei gróBerem Auswaschverlust, die auswaschbaren Stoffc zum Teil bei der BaSO.,- 
Fiillung mitgerissen, auBcrdem stórt die Anwesenheit synthet. Gerbstoffe die Fiill- 
barkeit des B aS04. Auch die Fallung m it Benzidin befriedigte nicht. (Collegium 1931. 
544—50. Briinn, Bóhm. Techn. Hochsch.) SELIGSBERGER.

V. Kubełka und Karl Ziegler, Freie Sauren bei der Analyse von vegdabilischeni 
Leder. I I I . Priifung der Methode Atkin-Thompson und dereń Vergleich mit der vo>i uns 
modifizierten Methode Innes. (II. vgl. vorst. Ref.) Bei den von B e n n e t t  (vgl. oben) 
gewahlten Verdiinnungen diirften MeBfehler sehr leicht auf die Ergebnisse EinfluB 
haben. Aber auch die 3 pn-Werte, die man nach A tk in -T h om p son  (C. 1929. I I .  3202) 
erhii.lt, liegen nicht immer auf einer Geraden. Vff. bedienten sich daher zur Fest- 
legung der auf die Ordinate zu fallenden Geraden einer graph. Berechnungsweise, 
dic niiher beschrieben wird. Die vergleiehende Unters. von Lederproben, u. a. auch 
der von K u b e łk a  u . W o llm a r k e r  (vgl. oben) m it H„S04 behandelten Leder, nach 
INNES u . nach A tk in  u . T hom pson ergab, daB der von letzteren festgesetzte Grenz- 
wert 2,5 auf 3 erhoht werden muB, um Dbereinstimmung zwisehen den beiden Verff. zu 
erzielen. Dann wiirde auch die Ggw. yon 1%  Oxalsaure nicht nur von dem iNNESschen 
Vorf. ais schiidlich angezeigt wTerden. Zusatze schwacher organ. Sauren bis zur Hólie 
von 1%  des Ledergewichtes geben sich in beiden Yerff. nicht mehr zu erkennen. Dio 
Vff. gelangen zu dem SehluB, daB die iNNESsche Methode, namentlieh wena der 
Sauregeh. in der Niihe der krit. Grenze liegt, den Yorzug vor dem Verf. von ATKJN u. 
THOMPSON yerdient, weil sie leichter ausfuhrbar ist u. einen tieferen Einblick in dic 
Aciditatsverhaltnisse des Leders gewahrt. (Collegium 1931. 550—57. Briinn, Bóhm. 
Techn. Hochsch.) S e l ig s b e r g e r .

R. Faraday Innes, Die Bestimmung slarker Sauren in  regdabilisch gegerbtem Leder. 
Vf. konnte die von K u b e ł k a  u. Wollmarker (vgl. drittyorst. Ref.) aufgestellto 
Regel u. die Bedeutung des sogenannten „Anfangs-pH-Wertes“ der unverd. Lsg. vollaui 
bestatigen. Seinen Unterss. an ca. 150 Ledern lag ein Schema zugrunde, bei welchem 
die Entseheidung nur bei Ledern m it Anfangs-pH-Werten yon 2,9—3,0 u. Differenz- 
zahlen von 0,6 bis 0,7 ais unsielior betrachtet wurde. Bei den meisten Ledern gibt sich 
jedoch die Ggw. oder Abwesenheit starker Sauren unzweifelhaft zu erkennen. Wenn 
bei einem Anfangs-pn-Wert iiber 3,0 die Differenzzahl 0,7 iibersteigt, sind zwar starkę 
Sauren zugegen, olme sich jedoch, wenigstens bei kurzerer Lagcrdouer des Leders, 
schiidlich bemerkbar zu maclien. Liegt bei Anfangs-pH-Werten unter 2,9 die Differenz
zahl unter 0,6, so sind wahrscheinlich unerwiinscht viel organ. Sauren zugegen. An 
neuen Analysenzahlen wrird wiederum der Fortschritt gegenuber den leicht irrefiihrenden 
PROCTER-SEARLE-Werten gezeigt, die nicht ais MaBstab fiir An- oder Abwesenheit 
yon H 2S 04 genommen werden sollten. (Journ. In t. Soc. Leather Tradea’ Chemists 15. 
303—08. 1931.) Se l ig sb e r g e r .

Prlnted !□ Germany SchluB der Redaktion: den 8. April 1932.


