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A. Allgemeine und pliysikalisclie Chemie.
H. V. Wartenberg, Besseres Sichtbarmachen von Vorlesungsversuchcn. Besehreibung 

einer Beleuchtungsvorr. Abbildung. (Angew. Chem. 45. 209—10. 5/3. 1932. Danzig, 
T ech n . H o ch sch .) PANGRITZ.

George W. Bennett, Laborałoriumsversuch zur Freundliclischen Oberflachenaktwi- 
tdłsgleichung. Unterrichtsyerss. mit Methyl-, Athyl-, Propylalkohol-, Aceton- u. Essig- 
saurelsgg. (Journ. chein. Education 9. 517—21. Marz 1932. Grove City Coli., 
Penns.) LESZYNSKI.

V. V. Narliker, Die hochste Alomnummer. E s  wird bereolinet, daB nur fiir 91 yon 
den 136 nach EDDINGTON yorhandenen Rotationsfreilieitsgraden der in dieser Tlieorie

1C
eine wiehtige Rolle spiclcnde Ausdruek £  Es Es' invariant bleibt. Es wird yermutet,

s = i
daB die lióohste Atomnummer deshalb niclit 136 +  1, sondern 91 +  1 ist, u. daB somit 
auGerhalb Uran kein weiteres Element yorkommen kann. (Naturę 129. 402. Marz 1932. 
Cambridge, Fitzwilliam House.) B o r i s  R o s e n .

G. P. Baxter, M. Curie, O. Honigschmid, P. Lebeau und R. J. Meyer, Berickt 
der Alomgewichtskommission der intemationalen Union fiir Chemie. Fiir das At.-Gew. 
yon Kr wird der Wert 83,7 (statt bisher 82,9) u. fiir das yon X der Wert 131,3 (statt 
bisher 130,2) in die At.-Gew.-Tabelle aufgenommen. Beide Werte sind in guter U b er-  
einstimmung mit den massenspektroskop. bestimmten Werten von ASTON. — Die 
ubliche Basis der chem. At.-Ge w w., O =  16,0000, die sich auf das Isotopengemisch 
bezieht, wird beibehalten. Die Best. des Mischungsverhaltnisses der O-Isotopen (ygl. 
MeCKB u . CHILDS, C. 1 9 3 1 . II. 534) ergab O16: O18: O17 =  630(± 20): 1: 0,2; die 
Umrechnung massenspektroskop. auf chem. At.-Geww. muB also nach A,n:la3. =  Achem.‘ 
1,000 22 erfolgen, willirend bisher — wie auch noch in der Isotopentabelle des Berichtes
— die Umrechnung nach N a u d e  mit Amass; =  Achera." 1,000 125 erfolgte. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 6 5 . 33A—42. 20/4. 1932.) L o r e n z .

Henry Vincent Aird Briscoe, Suetaro Kikuchi und John Buttery Peel, Eine 
Revision des Atomgewiclils vcni ThaUium. Das Hauptziel der yorliegenden Arbeit war, 
eine Methode zur Titration von Haliden mit Ag zu finden, die sich schneller u. genauer 
durclifuhren laBt ais die nephelometr. Zur Priifung der Methode wurde eine Neubest. 
des At.-Gew. von Tl yorgenommen. Wegen Einzelheiten der Methode muB auf das 
Original yerwiesen werden. — Ergebnisse: At.-Gew. yon Tl =  204,34 ±  0,015 (nach 
H o n ig s c h m id ,  B i r c k e n b a c h  u . K o t h e :  204,39 ±  0,012). Tl besteht also wahr- 
scheinlieh aus 2 oder mehr Isotopen. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 3 3 .  440 
bis 457. 1/10. 1931. Armstrong College, Newcastle upon Tyne, Univ. of Durham.) S k a l .

D. Vorlander, Johannes Hollatz und Josef Fischer, Alkaliborfluoride, Alkali- 
fluorsulfonate und Kaliumperrhenat. Alkaliborfluoride sind mit den Alkaliperchloraten 
isodimorph; sie gehen bei Tempp. um 250° in regulare Formen iiber. Die Obergangs- 
punkte der schwach doppelbreehenden /?-Formen in die isotropen a-Formen lassen 
sich im polarisiertcn Licht zwischen gekreuzten Nicols gut beobachten. Die stark 
doppelbreehenden Alkalifluorsulfonate (NH4, K, Rb) bleiben bis zum F. oder Zers.- 
Punkt unyerandert. Auch KRe04 zeigt beim Erhitzen keine Dimorphie. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 6 5 . 535—39. 20/4. 1932. Halle, Univ. Chem. Inst.) L o r e n z .

U. Dehlinger, Uber Umwandlungen von festen Metallphasen. III. Kineiik auf 
atomistischcr Orundlage. (II. vgl. C. 1 9 3 1 . I. 3534.) Alle bisher an Einkrystallen aus- 
gefuhrten rontgenograph. Bcobachtungen von metali. Umwandlungen zeigten, daB 
diese innerhalb der emzelnen Kórner mindestens einphasig yerlaufen, d. h. daB die 
Ausgangsphase nicht zcrfiillt, sondern stetig in eine der Endphasen iibergeht, die dann 
gegeniiber der Ausgangsphase krystallograph. orientiert ist. Fast alle Umwandlungen
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sind von diffusionsarfcigen Bewegungen der Atome begleitet; dereń Geschwindigkeit 
wird verzógert oder besehleunigt dureh die freie Energie der meist gleielizeitig statt- 
findenden Gitteranderung. Der Zusammenliang zwisehen diffusionsartigem Vorgang 
u. Gitteranderung ist bei metali. Umwandlungen nieht ohne weitercs festgelegt; die 
Koppelung dieser beiden Vorgange kann sieli z. B. mit der Abkiihlungs- oder Erhitzungs- 
gescliwindigkeit u. mit der KorngróDe andern. Meist liiuft die Gitteranderung wesentlich 
sehneller ab ais der Diffusionsvorgang. So entstehen Zwischenzustande mit ganz neuer 
Atomstruktur, wie z. B. der Martensit u. der inliomogene Zwisehenzustand bei AuCu. 
Kennt mail die Atomstruktur der Zwischenzustande aus róntgenograph. Unterss., so 
kann man aueh, wenigstens qualitativ, ihre freie Energie angeben. Dureh die letztere 
ist aber die Temperaturabhangigkeit der Umwandlungsgesehwindigkeit vollkommen 
bestimmt. Die freie Energie der Zwischenzustande ist bei allen Tempp., nieht nur 
unterhalb der waliren Gleiehgewiehtstemp. der Umwandlung, grófier ais die des End- 
zustandes. Daraus ergibt sieli eine Temp.-Hysterese, d. h. die Zwischenzustande kónnen 
sich, unabhangig von der Umwandlungsgesehwindigkeit, erst bei Tempp. einstellen, 
die betraehtlieh unterhalb bzw. oberhalb der waliren Gleiehgewiehtstemp. liegen. Eine 
zahlenmafiige Berechnung der Hysteresetemp. bei Martensit ergibt eine befriedigende 
Ubercinstimmung mit den Messungen von W EVER u. E n g e l . — Die direkte Aus- 
seheidung von Perlit aus Austenit erfolgt von Anfang an zweiphasig u. ist dann mit 
keiner Hysterese vcrbunden; sie beginnt daher, bei kleinen Abkiihlungsgescliwindig- 
keiten, sehon bei Tempp., bei welchen wegen der Hysterese der Martensit sich noeh 
niclit bilden kann. — Dureh die Róntgenunters. der Zwischenzustande bei AuCu u. 
bei der Ausseheidung von Cu aus iibersatt. Ag werden Kopplungsbedingungen 
zwisehen Diffusion u. Gitteranderung nahegelegt, die von der KorngróBe abliangig 
sind. Daraus ergibt sich dann, daC die Umwandlung bei groCen Kórnern im ersteren
Ealle viel sehneller, im letzteren Falle viel langsamer abliiuft ais bei kleinen Kórnern,
was mit der Beobachtung iibereinstimmt. (Ztschr. Physik 74. 267—90. 11/2. 1932. 
Stuttgart, Róntgenlab. d. Techn. Hochsch.) SKALIKS.

P. W. Bridgman, Physikalische Eigenschaften von Magnesiumeinhryslallen. An 
Mg-Einkrystallstaben verschiedener krystallograph. Orientierung wird die Thermokraft 
gegen Cu gemessen. Die fiir Riehtung der liexagonalen Achse J_ u. j| der Stabachse 
in Volt bestimmten Thermokrafte sind:

1 =  1,65 x  lO-6 t +  12,5 x  10- 3 i2 —  3,8 x  10-^i3,
|f.= 1,85 X  10-6 1 +  24,3 x  10-9 i2 —  7,7 x  10-n <3 (t =  °C).

Aus diesen Ausdriieken werden P e l t i e r - u . T h o m s o n -Wiirme abgeleitet. Das 
Mittel aus den fiir J_- u. | | - Orientierung gefundenen Thermokrilften weieht stark von 
dem friiher (Proceed. Amer. Acad. Arts Sciences 53 [1918]. 305) fiir kaufliehes poly- 
krystallines Mg-Cu gefundenen Wert (2,872 X 10”61 +  4,79 X 10~91~) ab. Ais Ursache 
fiir den groCen Untersehied wird die verseliiedene Reinheit der Materialien angenommen.
— Die 5 elast. Konstanten nach VoiGT werden abgeleitet dureh Kombination der 
Messungen der linearen Kompressibilitat J_ u. || der hexagonalen Aehse mit Bestst. 
der Elastizitats- u. Torsionsmoduln verschieden orientierter Krystalle nach einer stat. 
Methode. Die erhaltenen Werte stimmen nieht gut mit von GOENS u. ScHM ID (C. 1932. 
I. 1051) mitgeteilten, nach einer dynam. Methode erhaltenen Werten iiberein. Die 
sehleehte Ubcreinstimmung beruht móglicherweise auf Verscliiedenheit des Materials 
oder der Untersuehungsmethoden. — Die Unters. der therm. Ausdehnung zwisehen 
15° u. 35° ergibt fur den linearen Ausdehnungskoeffizienten a || =  27,1 X 10-8, 
a J_ =  24,3 X 10-6, u. ais Mittel fiir polykrystallines Mg 25,2 X 10-“. — Zum SehluC 
werden die Eigg. des Mg diskutiert unter dem Gesichtspunkte, daC die Atomanordnung 
im Mg (hexagonal dichteste Kugelpaekung) niclit sehr verschieden ist von der An- 
ordnung im flaehenzentrierten kub. Gitter, die Eigg. also nieht stark richtungsabhangig 
sein kónnen. Diese Annahme trifft zu fiir die Kompressibilitat, das elast. Verh. beim 
Zug, nahezu fiir den PE L T IE R -E ffekt. Sie trifft nieht zu fiir die Scherspannung, Wiirme- 
ausdehnung u. den THOM SON-Effekt. (Proceed. Amer. Acad. Arts Sciences 67. 29—41. 
Jan. 1932. Cambridge, Mass., The Jefferson Physical Lab., Harvard Univ.) H u N I G E R .

P. Wiest, Eonlgenographische Untersuchung iiber die Loslichlceit von Silber in 
Kupfer. Die Lósliclikeit von Ag in Cu wurde an Einkrystallen róntgenograph. bestimmt; 
dabei ergab sich, da£S der Einkrystall eine lióhere Lósliclikeit besitzt ais vielkrystallines 
Materiał. Dureh Verformen von Einkrystallen u. Unters. an gewalztem u. rekrystalli- 
siertem Materiał konnte die „Vielkrystall-Lósungslinie“ aufgestellt u. Ubereinstimmung 
mit den bisherigen ausfiihrliclisten Unterss. an vielkrystallinem Materiał erreicht werden.
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Die „Einkrystall-L6sungslinie‘‘ ist bedingt durcli geringero Gitteraufweitung bei voll- 
kommenor Lsg. der Legierungsatome der Legierungskomponente u. durcli eine von 
der Temp. abhangige Verschiebung der horizontalen Sattigungslinien. — Der Diffusions- 
vorgang erfolgt in Einkrystallen langsamer ais in yielkrystallinem Materiał. — Bei der 
Ausscheidung aus iibersatt. Lsgg. ergibt sieli bei den Einkrystallen ein allmahlieher 
Ubergang des bei hoher Temp. in das bei der AnlaBtemp. bestiindige Gitter. In yiel
krystallinem Materiał ist dieser Ubergang nicht z u beobaehtcn, sondern beide Gitter 
treten gleichzeitig nebeneinander auf. Einkrystalle werden durch Ausscheidungen im 
allgemeinen nicht zerstort. Tritt eine Zerstórung dennoch auf, so ist dies eine Folgę 
zu groBer tjbersattigung u. der durch die Ausscheidung u. Zusammenballung der zweiten 
Phase entstehenden inneren Spannungen. (Ztschr. Physik l?4. 225—53. 11/2. 1932. 
Stuttgart, Róntgenlab. d. Techn. Hochscli.) S k a l i k s .

A. Sieverts und H. Briining, Die katalytische Zerselzung des Wasserstoffperoxyds 
durch Plalinmohr. (Vgl. C. 1932. I. 1888.) Im AnschluB an die Untcrs. des Sorptions- 
vermógens verschiedener Platinmohrc fiirH2 wurdc die katah't. Wirksamkeit der Mohro 
bei der Zers. von H30 2 untersucht. Es zeigte sieli, daB der H20 2-Zcrfall unter dem 
EinfluB von Platinmohr annahernd der Gleichung fur monomolekulare Rkk. folgt. 
Das anfangliclie Steigen der t-Wertc wird hauptsaehlich dadurch verursacht, dalB der 
Mohr erst wahrend der Rk. seinen hochstakt. Zustand erreioht. Das Abfallen dor- 
selben gegen ScliluB beruht auf der Abnahme der H20 2-Konz. u. der dadurch bewirkten 
Veranderung in der Entw. der 0 2-Blasen. Dazu kommt eine Ermiidung des Mohrs. 
Die Unters. des Einflusses der Ruhrgeschwindigkeit u. der Temp. fiihrte zu der Annahme, 
daB die Geschwindigkeit eines Diffusionsprozesses gemessen wird. Durch geringe Mengen 
NaOH wird dic Zers.-Geschwindigkeit erhoht, durch groBere Mengen NaOH sowie durch 
Zusatz von H2S04 hingegen verringert. — In neutraler Lsg. wird dic Abhiingigkeit 
der Zers.-Geschwindigkcit von der „Katalysatorkonz.“ durch eine Exponentialfunktion, 
in V50-n. schwefelsaurer Lsg. durch eine gerade Linie wiedergegeben, so daB der letztcre 
Fali ais MaB fur die katalyt. Wirksamkeit eines Platinmohrs benutzt werden kann. — 
Wahrend sauerstoffhaltiger Mohr von H20 2 bei 25° reduziert wird, bleibt gefalltcs 
Platinoxydulhydrat ais Katalysator unverandert. In seiner Eig. ais Katalysator bei 
der H20 2-Zers. steht der Platinmohr zwischen dem koli. u. dem kompakten Pt. 
Der Vergleich der katalyt. Wirksamkeit u. der Wasserstoffaufnahme verschiedener 
Platinmohre zeigte, daB den Platinmohren mit hóherer Sorptionsfahigkeit auch eine 
groBere katalyt. Wirksamkeit entspricht. (Ztschr. anorgan. allg. Chcm. 204. 291—304. 
24/2. 1932. Jena, Univ., Chem. Inst.) K l e v e r .

Willard H. Woodstock und Howard Adler, Uber den kalalylischen Effekt der 
Alkali- und der Erdalkalisulfide bei der Reaktion zwischen Phosphorlrichlorid und Schwefel. 
PC13 u. S reagieren auch beim ICp. des PCI., bei Atmosphiirendruek nicht miteinander. 
Bei 150° findet nach 8 Stdn. Bldg. geringer Mengen PSC13 statt. Die Rk. wird aber 
bei 150° nach kurzer Zeit in Ggw. von Katalysatoren, wie Alkalisulfiden, Erdalkali- 
sulfiden vollkommen. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 464—67. Febr. 1932. Res. Lab., 
Victor Chemical Works.) L. W o l f .

E. A. Moelwyn-Hughes, Iiatalyse in einem inerlen Ldsungsmillel. CC14 ist ein 
ideales Lósungsm. in dem Sinne, daB in ihm Rkk. mit der gleichen Geschwindigkeit wie 
in der Gasphase verlaufcn. L o w r y  u. T r a il l  (C. 1931. II. 2007) haben festgestellt, 
daB die Geschwindigkeit der Mutarotation von Berylliumbenzoylcampher in CCI., sehr
klcin ist, daB sie aber bei Katalyse mit Pyridin oder mit A. unimolekulare Konstanten
hat, die der Konz. des Katalysators proportional sind. Vf. bcrechnet nun unter der 
xlimalmie, daB das reagierende Molekiil durch die kinet. Energie der zusammenstoBenden 
Molekule aktiviert wird, die Aktivierungsenergie der Rk. nach der von L e w i s  an- 
gegebenen Formel: Zahl der reagierenden Molekiile/Gesamtzahl der ZusammcnstóBe =  
e^E/RT, ]70r die Berechnung der Zahl der ZusammenstoBe wird die fur Gase geltende 
Formel verwendet. Die so berechneten Werte stimmen mit den experimentell ge- 
wonnenen gut tiberein. Es ergeben sich daraus die Folgerungen, daB 1. die Formel zur 
Berechnung der ZusammenstoBe auch fur 2 Molekiilartcn, die in einem inerten Lósungsm. 
mit niedriger Konz. gel. sind, anwendbar ist. 2. Es liegt ein neues Beispiel fur eine Rk. 
vor, bei der keine Desaktivierung durch die Lósungsm.-Molekule auftritt. 3. Die bc- 
sprochene Rk. gehórt zu der Gruppe der einfachsten katalyt. Rkk. in Lsgg. (Naturę 129. 
316. 27/2. 1932.' Oxford, Magdalen College.) J u z a .

Maurice E- Kinsey und Homer Adkins, Reaklionen von Acetaldehyd uber 
verschiedenen oxydischen Katalysatoren. (Vgl. C. 1831. II. 1402.) Beim Uberleiten eines
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Gemisches von Acetaldehyd u. A. (2: 1) unter 200 a t H2-Druck bei 360° wird mit Cu- 
Cr-Oxydkontakt dio grofite Umsetzung erlialten, sehr akt. sind aucli CdO +  Cr20 3, 
CuO -f- Cr20 3 +  BaO u. MnO +  Cr20 3. Am wenigsten ungesatt. Prodd. werden mit 
CuO -f- Cr20 3 u. Ag20 +  Cr20 3 gebildet. Auch fiir die Esterbldg. ist CuO +  Cr20 3 
der wirksamste Kat&lysator, akt. sind auch CdO +  Cr20 3 u. Ag20  +  Cr20 3. Hinsieht- 
lick der Bldg. von n-Butylalkoliol zeigen die vcrwendctcn Katalysatoren keine wesent- 
lichen Unterschiede, die ais Zwischenrk. angenommene Aldolrk. scheint sieh bei 360° 
an jcder Oberflache z u vol!ziehen. GroCere Mengen Hesylalkohol werden an CuO -f 
Cr20 3, AgzO +  Cr20 3 u. CuO +  BaO +  Cr20 3 gebildet. Dio Capronsaurebldg. ist bei allen 
Kontakten etwa gleich, am meisten Buttersaure wird mit CuO +  Cr20 3 gebildet, ebenso 
Essigsaure, beide Rkk. seheinen im Gegensatz zur Capronsaurebldg. nach einem ahn- 
lichen Mechanismus zu verlaufen. — Die Aldehydgruppe in Crotonaldehyd kann durch 
A. (iiber ZnO +  Cr20 3) zur Carbinolgruppe reduziert werdon ohne wesentliche Hydrie- 
rung der Doppelbindung. — Die Darst. der Katalysatoren erfolgt durch Zers. der NH4- 
Chromate. CuO wird im CuO-Cr20 3-Katalysator unter den Rk.-Bedingungen prakt. 
sofort zu metali. Cu reduziert. (Ind. engin. Chem. 24. 314—17. Marz 1932. Madison 
[Wisconsin], Univ.) R. K. M u l l e r .

P. H. Emmett und R. W. Harkness, Die katalytische Zersetzung von Azomelhan, 
symmetrischem Dimethylhydrazin und Monomdhylamin; die thermische Zersetzung von 
symineirischcm Dimethylhydrazin. Die Zers. von CH3N~NCH3 wird durch Ag u. Pt 
nicht beeinfluBt, bei 280° wirkt ein Fe-Katalysatorfiir die NH3-Synthese beschleunigend. 
Gasfórmige Prodd. der Zers. sind: NH3 u. H, nebeJi kleinen Mengen CH,, C2H0 u. N2. 
Der Rk.-Ablauf kann durch folgende Gleichungen dargestellt werden:

8 Fe +  2 CH3N=NCH3 =  2 CH3NH2 +  H2 +  2 Fe4N +  2 C (1);
CH3NH2 =  NH3 +  H„ +  C (2);

2 Fe4N +  3 H2 =  2 NH3 +  8 Fe (3).
Die Rk. (1) lauft sehr rasch ab, u. ist fiir den raschen Druckanstieg um 50°/0 in 

den ersten Stadien des Vers. verantwortlieh. Die Rkk. (2) u. (3) laufen langsamer ab, 
u. bcwirken den weiteren Druckanstieg wahrend mehrerer Stdn. Zugabe von iiber- 
schiissigem H2 zum Rk.-Gemisch verzogert infolge Verhinderung der Nitridbldg. den 
raschen Druckanstieg. — Die katalyt. Zers. von CH3NHNHCH3 ahnelt der von 
CH3N=NCH3; der erste Rk.-Schritt laBt sich durch:

16 Fe +  8 CH3NHJ\HCH3 =  12 CH3NH2 +  CH., +  4 Fe4N +  3 C 
darstellen; es folgen Rkk. (2) u. (3). Der Unterschied zwischen beiden Stoffen besteht 
darin, dafi am Ende des raschen Druckanstiegs beim Dimethylhydrazin kein freier H2, 
dafiir CH4 vorhanden ist. Bei Ggw. von uberschiissigem H2 lauft hauptsaehlich die Rk. : 
8 CH3NHNHCH3 +  6 H2 =  12 CH3NH2 +  CH4 +  4 NH3 +  3 C. — CH3NH2 ist bei 
Abwesenheit eines Katalysators bis 350“ bestandig; durch den Fc-Katah'sator wird bei 
250° Zers. im Sinne der Rk. (2) bcwirkt. —- Die therm. Zers. von CH3NHNHCH3 bei 
320—350° geht ais homogene Gasrk. 1. Ordnung mit eincr Aktmerungswarme von 
57 000 Cal vor sich. Etwa 60% der Rk.-Prodd. entstammen der R k.: 

CH3NHNHCH3 =  2 CH4 +  N2; 
daneben treten nichtidentifizierte wasserlósliche Prodd. u. C2Hc auf. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 538—48. Febr. 1932. Washington, D. C., Bureau of Chem. and Soils. 
Fertilizer and Fixed Nitrogen Investigations.) L o r e n z .

Eugene Paul Schoch und W illiam August Felsing, General chem istry; an  in troducto ry  course 
of lessons and  esercises in chem istry; cni. ed. Austin, Tex.: B oeckm ann-Jones Co. 1931. 
(495 S.) 8°. 8 3.50.

A,. A tom struktur. Radiochem ie. Photochemie.
Al. Proca, tjber die cJiarakłerislischen Grófien des Dirac-schen Eleklrons. (Compt. 

rend. Acad. Sciences 194. 836—38. 7/3. 1932.) L o r e n z .
Ingo W. D. Hackh, Tabelle der Atomstruktur. Ausdehnung der C. 1932. I. 1052 

mitgeteiltcn Tabelle auf alle Elemente. Es wird gescklossen, daB die Zahl der a-Teil- 
chen im Atomkern nicht gróBer ais die Halfte der Ordnungszahl sein kann. (Chem. 
News 144. 168—71. 11/3. 1932. San Francisco, Coli. of Physicians and Surgeons. Chem. 
Labor.) * _ L o r e n z .

F. Zwicky, Permanente elektrische und magneiische Momenie von Krystallen. Es 
werden die Bedingungen fiir die Eadstenz von sich selbst erhaltenden elektr. Momenten 
in Krystallen untersucht. Bei Erfiillung dieser Bedingungen miissen die Krystalle
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entweder makroskop. elektr. Momente zeigen, oder eine gewisse Art von Sekundar- 
struktur besitzen. Fiir Metalle kornmen einige Komplikationen hinzu. — Der analoge 
Fali fur magnet. Momente wird qualitativ diskutiert. (Physical Rev. [2] 38. 1772—81. 
1/11. 1931. Pasadena, California Inst. of Teclin.) S k a l i k s .

J. Thewlis, Die Struktur von ferromagnetischem Eisenoxyd. Pulveraufnahmen von 
Fe3Ot u. ferromagnet. Fe203 wurden hergestellt u. die Intensitiiten photometr. geschiitzt. 
Von den naeh Symmetrie- u. Atomgróflenbetrachtungen móglichen Strukturen sind 
nur 2 mit den Intensitaten in t)bereinstimmung; zwischen diesen beiden laBt sich 
róntgenograph. nicht entseheiden, docli ist nach den PATJLINGschen Regeln die eine 
wahrscheinlieher. — Das ferromagnet. Fe»03 ist kub. Die Kantenlange des Elementar- 
kórpers ist ebensogrofl wie inFegO.,: 8,4 A. Raumgruppe O6 (oder O7) oder?". Atom- 
lagen wie in Fe30 4, auBerdem 4 zusatzliche O-Atome. Die Struktur kann ais Zwisehen- 
typ zwischen Fe30 4 u. a-Fe20 3 angeselien werden. Wesentlich fur die Struktur des 
ferromagnet. y-Fe20 3 ist das Auftreten gewisser Fe-Atome in einer Umgebung von 
5 O-Atomen. Die Koordinationszalil 5 wurde bis jetzt nur bei einer einzigen Verb., 
dem Andalusit beobaehtet. — Dio Struktur erfiillt die Bedingungen der HEISEłfBERG- 
sehen Tlieorie des Ferromagnetismus. (Pliilos. Magazine [7] 12. 1089—1106. Dez.
1931. Teddington [Middlesex], Nąt. Physics Lab.) SKALIKS.

G. L. Clark und Abde Ally, Rontgenuntersuchungen an Ohromerzen: 1. Gitler- 
dimensionen; 2. theoretische Dickiem,. Fiinf Chromite verschiedener Herkunft wurden 
nach dem Pulververf. untersuclit. Die Kantenlange des Elementarwiirfels liegt zwischen 
8,283 ±  0,001 u. 8,179 ±  0,002, u. zwar ist sie umgekehrt proportional dem Al20 3-Geh. 
des Chromits. Unter der Voraussetzung der Giiltigkeit des Additmtatsgesetzes von 
V eg ard  fiir diese isomorphen Mischungen werden dio Dichten berechnet, u. mit den 
gefundenen in guter tjbereinstimmung gefunden. (Amer. Mineralogist 17. 66—74. 
Febr. 1932. Univ. of Illinois.) TROMEL.

James Albert Darbyshire, Eine ronlgenographiscJie Untersucliung der Bleioxyde. 
Charakterist. reine Pb-Oxyde wurden nach der D EB Y E-ScH ER R E R -M ethode unter- 
sueht. — Ergebnisse: M etali. Pb. Gitterkonstante a =  4,938 A. — Yerschiedene Verss., 
das Suboxyd Pb „O darzustellen, fiihrten in keinem Falle zu einer definierten Verb. — 
PbO ist dimorph. E o t e  Varietat tctragonal, a  =  3,968, c =  5,011 A. D ie  Intensitiiten 
werden durch das Strukturmodell von DlCKINSON u. F r i a u f  mit dem Parameter 
u =  0,23 gut erklart. — G e 1 b e Varietat. Rhombisch. a =  5,459; b =  4,723; c =  
5,859 A. Atomlagen nicht genau bekannt. — AuBerdem wurden noch einige Handels- 
sorten des PbO untersuclit. — Die Unters. von Pb30 4 fiihrte zu keinen ziffernmafiigen 
Resultaten. Die Struktur ist sehr komplex, doch ist Pb30 4 kein Gemisch, obgleich 
es liaufig verunreinigt ist. — P6,03 wurde nach zwei verschiedenen M eth od en  ge- 
wonnen; in beiden Fallen war es amorph. — Pb02 ist nach versehiedenen Unterss. 
tetragonal, Rutiltyp. Die vom Vf. gemessenen Gitterkonstanten sind: a =  4,931; 
c =  3,367 A. Die Intensitaten werden durch einen Parameter x  =  0,35 ( F e r r a r i )  
richtig wiedergegeben. — Wenn Pb203 (amorph) erhitzt wird, wandelt es sich bei etwa 
400° in gclbes PbO um. Das Pb02 zersetzt sich beim Erhitzen im Yakuum auf 300° 
in eine Mischung von rotem u. gelbem PbO. (Journ. cbem. Soc., London 1932. 211—19. 
Ja n . Manchester, Univ.) SKALIKS.

Kathleen Lonsdale, Eine rdnlgenographische Analyse der Struktur von Hezaclilor- 
benzol nach der Fouriermelhode. (Vgl. C. 1931. I. 2547.) Die róntgenograph. Beoback- 
tungen fiihrten auf einen einfach monoklinen, prismat. Elementarkórper von den Ab- 
messungen a =  8,07, b =  3,84 u. c =  16,61 A; /? =  116° 52'. Er enthalt 2 Moll. C0C10. 
Raumgruppe wahrscheinlich C52A (P 2Jc). Eine vollstandige Best. a 11 e r Parameter 
gelang nicht, doch lieBen sich einige alJgemeinere Aussagen iiber die Struktur machen: 
Die Moll. sind innerhalb der Struktur deutlich abgegrenzt. Die C-Atome sind polarisiert 
in Riehtung des benaehbarten Cl-Atoms u. der beiden benachbarten C-Atome. Nach 
dem Zentrum des Benzolringes ist keinerlei Polarisation zu beobachten, u. ebenso sind 
die Cl-Atome nicht polarisiert. Ziemlich genau konnte die Projektion der Struktur auf 
(010) bestimmt werden; weder die C-, noch die Cl-Atome bilden in dieser Projektion 
ein regelmaBiges Seehseck, u. es kann auch nicht gesagt werden, ob das Mol. plan ist 
oder nicht. Falls das Mol. eine ebene Gestalt hat, dann ist die Entfernung zwischen 
zwei C-Atomen im Ring 1,42 A. Dio Abstande C—Cl sind 1,675, 1,665 u. 1,79 A. (Pro- 
ceed. Roy. Soc., London. Serie A. 133. 536—52. 1/10. 1931. London.) S k a l i k s .

D. Coster und A. V. d. Ziel, Eine Rontgenuntersuchung der n-Monoalkylmalon- 
sduren. Die Substanzen wurden in diinner Sehieht auf einen Glasstreifen aufgetragen
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(durch Vcrdunstenlassen der Lsgg.) u. in einem Vakuumspektrographen untersucht. Die 
Krystallschicht wirkt ais BKAGGscher Krystall. — Die Monoalkylmalonsauren ent- 
spreehon der Formel CnH2n + 1CH(COOH)2; n =  1: Methylmalonsaure, n =  2 Athyl- 
malonsaure usw. Die gcmessenen Gitterkonstanten sind folgende: 5,07 A (n =  1), 
7,25 A (2), 8,50 A (3), 9,71 A (4). 10,82 A (5), 12,09 A (6), 12,44 A (7), 14,38 A (8), 
14,61 A (9), 16,64 A (10), 16,82 A (11), 18,90 A (12), 19,09 A (13), 21,15 A (14). Die 
Genauigkeit wird fur die hoheren Glieder der Eeihe (hóher ais C5) auf 3% 0 gesoliatzt, 
fur die niederen Glieder auf 5%0. Ans der Differenz der Gitterkonstanten wird ge- 
schlossen, daB in den n-Monoalkylmalonsauren die beiden akt. Carboxylgruppen des 
gleichen Mol. sich gegenseitig absattigen, waKrend in den Fettsauren zwei Carboxyl- 
gruppen von zwei aufeinanderfolgenden Moll. sich absattigen. Die hoheren Glieder, 
von n =  6 ab, sind nicht einfach eine Fortsetzung der Anfangsreihe: Von n =  6 ab 
tritt namlich, wie aueh boi anderen physikal. Eigg., fur die Gitterkonstante das Pliii- 
nomen des Alternierens auf, das bei den niederen Gliedern der Reihe nicht beobachtet 
wird. — Die Methylmalonsaure filllt aus der Reihe heraus, ihre Gitterkonstante ist 
kleiner ais sich durch Extrapolation berechnet. — Die Zers. der Sauren durch Sonnen- 
licht, Ultrayiolettlicht u. Rontgenstrahlen wurde an einigen Beispielen untersucht. 
Die Zers. konnte in allen Fallen am Auftreten einer groBeren Gitterkonstante nach- 
gewiesen wcrden. E s  wird angenommen, daB z. B. n-Octylmalonsaure sich in Caprin- 
saure u. C02 spaltet. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 35. 91—98. 
1932. Groningen, Natuurkundig Lab. d. Rij'ks Univ.) SKALIKS.

H. A. Zahl und A. Ellett, Nachweis von Energieauslausch bei der Slreuung von
Atoimn an Krystallen. Die Verteilung von an NaCl, KC1, KBr, K J gestreuten Hg- 
Atomen ais Funktion des Einfallswinkels, der Temp. des Streukórpers u. des Primar- 
strahls wurde untersucht. Die Richtung maximalcr Intensitat bildet mit der Krystall- 
normalen einen Winkel, der immer etwas kleiner ist ais der Einfallswinkel. Die Intensi- 
tatsverteilung kann dargestellt werden durch A  cos 0  +  B  cos m (a — 0). (B  =  0, 
wenn | m  (a — 0) | >  sr/4.) Die Abweichung von spiegelnder Reflexion y  =  (Einfalls
winkel— a) ist am groBten bei groBem Einfallswinkel; sie betragt 16—4° bei 70° 
Einfallswinkel u. ~  5° beim Einfallswinkel 45°. Die Werte A jB, m  u. y hangen von 
der Temp. des Krystalls u. des Primarstrahls ab. Fur Steinsalz ist die Abweichung y 
um so kleiner, je kalter der Krystall u. je heiBer der Strahl ist. Da jeder einfallende 
Strahl diffuse Streuung (A cos 0) gibt, plus geriehtete Streuung jjB cos m  (a — 0)1 
unter gróBerem Winkel mit der Krystallflache ais der einfallende Strahl, ergibt sich, 
dafi die Streuung von einem Energieaustausch begleitet ist. (Physical Rev. [2] 37. 
1705. 1931. State Univ. of Iowa.) - SKALIKS.

Warren W. Nicholas und C. G. Malmberg, Registrierung von Kaihodenstrahlen 
durch diinne Filme von Metallen und Metalherbindungen. (Vgl. C. 1929. II. 970.) Diinne 
Filme von Pb, Ag, Bi, Sn, Cd, As, Cu, Sb, Zn, Mg u. Se wurden durch Vakuum- 
vcrdampfung auf Glas niedergeschlagen. Diese Filme wurden dann im Vakuum Katho- 
denstrahlen von 10 kV exponiert. Filme aus Pb u. Sn, die vor der Exposition ganz 
durchsichtig waren, wurden durch eine Exposition von 0,01 Coulomb/qcm um 0,5 
dunkler. Ferner wurden opake Filme der Metalle den Dampfen verseliiedener Sauren 
ausgesetzt; hierdurch wurde die Opazitat im allgemeinen vermindert. Die Einw. der 
Kathodenstrahlen war dann im allgemeinen derartig, daB sie die urspriingliche Opazitat 
wiederherzustellen strebte. Die besten Ergebnisse wurden mit Nitraten (besonders 
Bi(NO,)3) u. Bromiden erhalten. Prakt. alle Filme wurden durch die Kathodenstrahlen 
zur Fluorescenz gebracht; die Farbę u. Intensitat derselben wechselt mit dem Materiał. 
(Bureau Standards Journ. Res. 8. 61—65. Jan. 1932. Washington.) SKALIKS.

I. Estermann, R. Frisch und O. Stern, Monochromasierung der de Broglie-
wellen von Molekularslrahlen. Ausfuhrlichere Mitt. iiber die C. 1932. I. 783 referierte 
Unters. (Ztschr. Physik 73. 348—65. 10/12. 1931. Hamburg, Univ., Inst. f. physikal. 
Chemie.) S k a l i k s .

Louis A. Pardue, Dispersion von Róntgenslrahlen in Calcit. Die Brechung von 
Rontgenstrahlen in Calcit wurde an einem Calcitprisma mit brecliendem Winkel von 90° 
u. mit der opt. Achse parallel der brechenden Kante untersucht. In yerschiedenen 
Verss. wurden die Gesamtstrahlung u. die K  aj-Linie von einer mit 44 000 V betriebenen 
Mo-Róhre yerwendet. Fiir ó =  1 — /;, wo fi der Brechungsindex fur Rio I i  a1-Strahlung 
ist, wurde ais Mittelwert (2,001 ±  0,009) X 10-6 gefunden. Der Wert stimmt mit dem 
nach der DRUDE-LORENTZschen Theorie berechneten nicht uberein. Keine Anzeichen 
fiir Doppelbrechung « urden gefunden. — Die Intensitaten der an Calcitspiegeln unter
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Winkeln in der Nalie der krit. rcflektierten Mo K  a1-Strahlung wurden gemessen. Die 
Werte stimmen mit den auf Grund der TH IBA U D schen Móilifikation der Gleichung von 
FRESNEL berechneten Zahlen gufc iiberein. (Physieal Rev. [2 ] 3 8 . 1808—15. 15/11. 1931. 
Yale Univ.) .. ‘ SKALIKS.

D. Coster und J. Veldkamp, Ober die Feinstruktur der Róntgenabsportionskanten. 
Vff. stellen eino Experimentalunters. an iiber die Konsequenzen der KRONIGschen 
Theorie der Feinstruktur, die sie mit der Theorie der doppelten Elektronenspriinge 
yergleiehen. Die unten angegebenen experimentellcn Ergebnisse entscheiden zugunsten 
der Theorie von K r o n ig . — Die gróCte Variation des Absorptionskoeff. im Feinstruktur- 
gebiet betragt bei Fe 19, bei Cu 13 u. bei Zn 7°/0; dies ist in tJbereinstimmung mit der 
allgemeinen Regel: je hóher der F. des Metalls, um so gróBer sind die Schwankungen 
im Absorptionskoeff. Bei Temp.-Erhóhung des Zn wird im allgemeinen die Fein
struktur der if-Kante weniger ausgesprochen, bei einer Temp. von 405° bleibt jedoeh 
die Feinstruktur ganz nahe an der Kante (bis zu einer Entfernung von 20 Volt) nahezu 
ungeandert. — Die Schwankungen im Absorptionskoeff. im L111-Gebiet sind bei Au 
(1,5°/0) kleiner ais bei Pt (2,5%) u. bei bciden kleiner ais im if-Gebiet des Cu (13%). 
Die Lagę der Maxima u. Minima der Absorption ist fur Cu, Au u. P t dieselbe, wenn 
man fur die verschiedenen Gitterkonstanten dieser Elemente korrigiert. — Es wird 
die i 1 "-Absorption des Au  u. die I i -Absorption des Cu in einem Au-Cu-Misclikrystall 
bestimmt. Die Lagen der Maxima u. Minima sind in beiden Fallen dieselben. Die 
Schwankungen im Absorptionskoeff. sind bei der Au  £ IU-Kante gróBer ais in reinem 
Au, bei der Cu IC-Kante geringer ais in reinem Cu; d a d u rch  werden die relativen Schw an
kungen bei diesen Elcmenten einander innerhalb der Felilergrenze gleich. (Ztschr. 
Physik 74. 191—208. 11/2. 1932. Groningen, Natuurkundig Lab. d. Rijksuniv.) S k a l .

R. Gr. Spencer, Absorption weicher Róntgenstrahlen in Gasen. Es wird ein IĆrystall- 
spektrograph zur Messung der Absorptionskoeff. weicher Róntgenstrahlen in Gasen 
beschrieben. Mit diesem App. wurden Absorptionskoeff. in Luft, Ar u. 0 2 fur die Wellen- 
langen 1,537, 2,284, 4,145 u. 6,973 A gemessen. Ferner wurden Absorptionskoeff. des 
Ar im an die /f-Absorptionsgrenze unmittelbar angrenzenden Gebiet mit allgemeiner 
Stralilung gemessen. Eine Abweichung vom gewóhnliclien Absorptionsgesetz wurde 
in diesem Gebiet nicht gefunden. Die GróBe der /f-Absorptionsdiskontinuitat des Ar 
wurde naeh zwei verschiedenen Methoden bestimmt. (Pliysical Rev. [2] 38. 1932—37. 
1/12. 1931. Univ. of Chicago, R y e r s o n  Physieal Lab.) SKALIKS.

Paul Kirkpatrick, Laterale rdumliclie Verleilung von Rdntgenphotoelektronen. Die 
laterale raumliche Vertcilung der Emissionsrielitungen der von Ar-Atomen durcli teil- 
weise polarisierte Róntgenstrahlen (mittlcre Wellenlange 0,53 A) ausgeldsten Photo- 
elektronen wurde aus Photogrammen von 2008 in einer W lL SO N -A pparatur erhaltenen 
Kondensationsspuren bestimmt. Nach einem analyt. Verf. wurden die isotrop ver- 
teilten Emissionen, die unpolarisierter Strahlung zuzuschreiben sind, ausgeschieden. 
Die iibrigbleibenden 752 Spuren liaben eine Verteilung, die in ausgezeiclmoter tlber- 
e in stim m u n g  mit den Yoraussagen der (Juantcnmechanik ist, wonach (fiir if-Elek- 
tronen) die Emissionswahrscheinlichkeit proportional ist dem (Juadrat des Cosinus des 
Winkels zwischen dem elektr. Vektor der absorbierten Strahlung u. der Projektion der 
Emissionsrichtung auf eine zur Einfallsriclitung senkrcchte Ebene. (Physieal Rev. [2] 
3 8 . 1938—42. 1/12. 1931. Honolulu, Univ. of Hawaii.) SKALIKS.

L. Goldstein, Ober mehrfache Anregung der komplexen Atome durcli Elektronenslofi. 
Die Wahrscheinlichkeit einer gleichzeitigen Anregung zweier Elektronen durch Elcktronen- 
stoB wird nach B o  RN u. D ir a c  bercchnet. Fiir die Matrixelemente der Storungsfunktion 
wird in erster Annaherung (unter Vernachlassigung des Elektronenaustausehes) ein 
Ausdruck gewonnen, der eine Seriensumme von mdmduellen Matrixelementen enthalt, 
die den tlbergangen jedes Elektrons von allen angeregten Zustiinden zu dem Endzustand 
des StoBprozesses u. vom Anfangszustand zu allen angeregten Zustiinden entsprechen. 
Die Wahrscheinlichkeit einer solehen Anregung ist viel geringer ais diejenige der An
regung eines Elektrons. Sie wird desto gróBer, je naher zuemander sich die Zustande 
der beiden Elektronen befinden, u. je gróBer die Wahrscheinlichkeit der individuellen 
Obergange beider Elektronen ist. Die Methode laBt sich auch auf die Anregung von 
mehr ais 2 Elektronen anwenden. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 773—76. 29/2. 
1932.) B o r is  R o s e n .

Adolfo T. Williams, Die Zahl der angeregten Atonie und die Absorptionsspektren 
ferschiedener Mełalldampfe. Die Resultate der fruheren Messungen im Absorptions- 
spektrum von Tl, Sn, Mn, Ni, Bi, Sb, Cu, Ag u. Au werden zusammengestellt. Die
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Giiltigkeit des experimentellen Verteilungsgesetzes wird mit oinigen Ausnalimen (die 
yiellciclit auf nichttherm. Anregung berohen), bestatigt. Es werden oinige Gesetz- 
maBigkeiten in bezug auf die Abhangigkeit der Intensitat der Absorptionslinien von den 
Eigg. der entspreohenden Terme festgestellt. (Physikal. Ztschr. 33. 152—58. 15/2. 1932. 
La Plata, Inst. dc Eisica d. Univ.) BORIS ROSEN.

W. Hanie, Neue Messungen der Lichlausbeute bei Eleklronen- und Ionenstofi. 
(Nacli Arbeiten von O. Thieme, G. Haft, O. Fischer, K. Larche und W. Hanie.) 
Es werden Anregungsfunktionen einiger Linien im siclitbaren Teil der He-, Hg-, Na-, 
Ai--, N2-Spektren nacli der friiliercn Methode (C. 1 9 3 0 . I. 485) untersucht. Anregungs
funktionen von He- u. Hg-Linien im Gcbiet 3800—6500 A wurden bei kleinen Drucken 
(0,005 bzw. 0,001 mm) gemcssen. Die Intensitatsycrhaltnisse der einzelnen Linien 
wurden bestimmt, u. die absol. Ausbeute durch Vergleich mit friilicren Messungen an 
der Hg-Linic 4358 festgestellt. Das Masimum der Anregungsfunktion der D-Linien 
des Na liegt bei etwa 7 VoIt. Das Intensitatsverhiiltnis bcider i)-Linien scheint yon der 
Elektronengeschwindigkeit unabhangig zu sein. Die Anregungsfunktion des 2. positiyen 
Bandensystems des N2 zeigt ein sehr scharfcs Maximum ca. 2 V oberhalb der An- 
regungsspannung u. fiillt dann steil ab, wie es aucli bei Atomlinien, die von einem 
Triplettniveau ausgehen, der Fali ist. Die Banden -des 1. negativen Systems des N2+ 
zeigen dagegen nur ein flaches Masimum bei ca. 120Volt. Einige Stickstoffbanden 
(die bei Anregung mit langsamen Elektronen gar nicht auftreten) erreichen ein Inten- 
sitatsmaximum sogar crst bei ca. 2000 Volt. Das Leuchten beim StoB von H2-, He-, 
Ne-, Ar-, Kr-Ionen mit den entspreclienden Atomen wurde untersucht, indem diese 
Ionen durch (Juerfelder aus einer Entladung hcrausgezogen wurden, u. ihre Geschwindig- 
keit nachtriiglich yariiert wurde. Ein Leuchten ist bercits bei 50 V zu schen, die In 
tensitat steigt bis 600 V stetig an. (Physikal. Ztschr. 3 3 - 245—47. 15/3. 1932. Jena, 
Piiysikal. Inst. d. Univ.) B o r i s  R o s e n .

Oskar Heil, Ausloschung und Uberfiihrung von Resonanzserienspektren ins Banden- 
spekirum durch Oaszusatz. In zylindr. QuarzgefaBcn mit plancn Fenstern fur die 
Einstrahlung w'ird mittels Hg-I.ampc, Mg- u. Zn-Funken, Punktlichtlampe oder 
Kohlebogen die Fluorcscenz von J 2-, Se2-, Te2- u. S2-Dampf angeregt, wobei Druck 
u. Temp. durch getrennte Ófen eingestcllt werden. Es werden Gase — He, Ar oder 
N2 — yon yariablem Druck zugesetzt; sowohl die Ausloschung der Fluorescenz wird 
yisuell oder photograph. durch Photometrie gemessen ais auch die Vcrśinderung der 
Fluorescenzstrahlung durch Spektralaufnahmen yerfolgt. Tet : Die Banden w'erden 
durch He yon 18 mm Druck zur Halfte ausgelćischt (450°, 5-10~4 mm Te2-Druck). 
Die Rcsonanzserien werden durch den He-Zusatz ,,uberftihrt“, d. h. durch StoB der 
He-Atome auf die zu definierter Rotations- u. Schwingungsąuantenzahl angeregten 
Te2-Molekiile iindern sie diese bciden Quantenzahlen u. aus diesen neuen Termen 
erseheinen neue Emissionen, welclie die urspriinglich scharfen Rcsonanzziige (im 
Grenzfall ein Rotationsdublett fiir jede untere Schwingungszahl) yerbreitern. Die 
Uberfiihrung ist fur He besonders stark, das am schwaclisten auslóscht. Ein Vergleich 
der Yerschiedenen Serien ergibt-, daB stark schwingende angeregte Ternie starker 
ausgelóseht u. iiberfuhrt werden, d. h. gróBeren Wirkungsquerschnitt haben ais scliwach 
schwingende. Sc2 wird sehr stark ausgeloscht, die Uberfiihrung ist gerade noch 
erkennbar. S 2 zeigt selir geringe Ausloschung (325 mm He noch nicht dic Halfte), 
aber gute Uberfiihrbarkeit. Erlióhung des S2-Druckes wirkt stark ausloschend — 
damit sinkt die Uberfuhrbarkeit. — Die DetUung ergibt, daB die Uberfiihrbarkeit 
stets ungefiihr die gleiche sei; bei gaskinet. StoB auf den angeregten Zustand kann 
dieser ein Scliwingungsąuant oder auch mehrere Rotationsąuanten abgeben, oline 
daB spezif. Wrkgg. fur einzelne Elektronenterme erkennbar sind; liohe Scliwingungs- 
quanten zeigen etwas yergroBerte Empfindlielikeit (StoBąuerschnittezunahme). Wird 
die n., ca. 10-8 sec betragende Lebensdaucr durch Ausloschung herabgesetzt, so sinkt 
die Walirscheinlichkeit fiir einen iiberfuhrenden StoB. Die Ausloschung ist spezif. 
fiir den betreffenden angeregten Elektronenterm; sie ist minimal, wenn dieser unter- 
halb der Dissoziationswiirme liegt (S2). Sie ist besonders groB uber der Dissoziations- 
warme dann, wenn ein Pradissoziationsterm dicht darunter liegt (Se2), geringer, wenn 
dieser in gróBerem Abstand liegt (Te2), weil dann mehr Energie auf das stoBendc He- 
Atom iibertragen werden muB. Gcring ist auch die Ausloschung, wenn ein Pradisso
ziationsterm nur durch „verbotenen“ Ubergang erreichbar ist (J2, Ź 1 — y  3TI). (Ztschr. 
Physik 7 4 . 18—30. 22/1. 1932. Gottingen, 2. Physikal. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

Oskar Heil; Bemerkung zu einer Arbeit von Kneser uber Schallgeschwindigkeit in C02.
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(Vgl. C. 1931 I. 2320 u. II. 12B9.) In Zusammenhang mit der vorstehend refcrierten 
Arbeit wird abgeleitet, daB aucli im C02 die Sclrwingungen durch StoB niclit schlecht 
iibertragbar sind. Die Annahme, daB jeder StoB mit der genugenden Energie (nach 
dem Impulssatz dio 4-fache Translationsenergie) die Schwingung in C02 anregen kann, 
ergibt, daB bei der von KNESER bei 106 H e r t z  beobaohteten sprungliaften Steigerung 
der Schaligeschwindigkeit die Ursaclie niclit im mangelhaftentjbertragungsmeclianismus, 
sondem im darm auftretenden Mangel an genugend energiereichen StoBen zu suchen 
ist. (Ztselir. Physik 74. 31—33. 22/1. 1932. Góttingen, 2. Pliysikal. Inst. d. 
Univ.) " B e u t l e r .

W. Grotrian, Role Sauerstoffslrahlung am Nachthimmel. Es werden in Erganzung 
zu C. 1932. I. 1629 weitero Griinde angegeben, die den Zweifel des Vfs. an der Riclitig- 
keit der Angaben von SOMMER tiber den Nachweis der Linien 6300 u. 6363 A im Spek
trum des Nachthimmels begriinden. (Naturwiss. 20. 182—83. 11/3. 1932. Berlin- 
Potsdam, Astrophys. Observ.) B o r i s  R o s e n .

G. H. Dieke und J. W. Mauchly, Struktur des drillen positiven Systems der Kohle- 
banden. Das 3. positive System der CO-Banden wurde in der 2. u. 3. Ordnung eines
6,5-m-Gitters aufgenommen (vgl. ScHM ID, C. 1932. I .  2428). Untersucht wurden 
die Banden 0 — ->- 0 bis 0 — ->- 4. Sie entsprechen einem "S  — 377-t)bergang. Der 
:i27-Zustand weist bei kleinen K  TJnregelmafligkeiten, bei K  >  16 starkę Storungen 
auf. Traglieitsmoment: 14,3- 10~JO (3S )  u. 16,5-10~40 (3/7). (Naturę 129. 546. 9/4.1932. 
J o h n s  H o p k i n s  Univ.) B o r is  R o s e n .

R. Ricard, U ber das erste Funkenspektrum des Quecksilbers. Die friiheren Messungen
des Vfs. (C. 1931. I. 3539) werden im Gebiet von 4000—6100 A durch neue vervoll- 
standigt. Liehtąuelle elektrodenlose Entladung. 48 neue Linien des Hg II-Spektrums 
werden angegeben. 3 neue Terme (bezeichnet J?1/,1, R 3) sind bei 138 720,
130 137, 79 673 cm-1 festgelegt, mehrere Kombinationslinien dieser Terme werden ver- 
zeichnet. Die Resultate wrerden mit denen anderer Vff. verglichen. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 781—83. 29/2. 1932.) B o r is  R o s e n .

E. Hultheil und A. Heimer, Spektrum von Wismulhydrid. Die (0, 0)-, (0, 1)-, 
(1,0)-, (1,1)- u. (1, 2)-Banden des im C. 1931. I. 2974 besehriebenen 1S * — y lS- 
Systems werden mit verbesserter Liehtąuelle u. groBer Dispersion ^nalysiert. 2 neue 
Bandensysteme wurden aufgefunden. Eins im Rot (lS * — y  1II), dessen Anfangs- 
zustand mit demjenigen des friiheren Systems ident. ist. Die Banden (0, 0), (0, 1), (1, 0) 
u. (1, 2) dieses Systems wurden‘analysiert. Sie zeigen Andeutungen einer vom Kernspin 
herriihrenden Feinstruktur. Das andere System besteht aus 2 engen Banden bei 4840 
u. 5170 A, u. entspricht einem XS X— >- 1i^„-t)bergang, zwisehen Termen, die mit den 
fruheren nieht kombinieren. Beide Banden gehen von demselben Anfangsniveau 
{v' =  0 ?) aus, die Endniveaus wrerden vorlaufig ais v" =  0,1 bezeichnet. Der Anfangs- 
zustand ist instabil (r0 ist groB, die Intensitiit fallt scliarf ab oberhalb K  =  5). Die 
Termlconstanten sind:

l’o o 0x -Bo - 7 V 1 0 5 a ro-l03

1JT 0 1656,93 21,23 5,063 18,35 0,147 1,819
1n 4936,58 1693,07 23,87 5,1775 20,0 0,155 1,802
1 V*Jmi 21278,33 ~1678 ~  17,5 5,214 20,05 0,189 1,792

(0) X — — 4,31 — — 1,97
łĄ(D 1313,6 +  x — — 4,20 — — —

(0) 20647 +  x — — 3,88 — — 2,09
■ Die Dissoziationscnergie wird zu 32 500 cm-1 fiir den ^-Zustand, 30 000 (‘77) u. 

ca. 40 000 (’27*) berechnet. Fiir die yl-Verdoppelung im ^-Z ustand gilt: 
dgc (v) =  ?o'-^ (K  +  1) +  • ■ • (Ta >  Tc) 

mit qa —  0,020. Dieser Wert fiir g0 kann nach M u l l i k e n  u . C h r i s t y  (C. 1932. I. 12) 
aus den experimentellen Daten richtig berechnet werden. (Naturę 129. 399. Marz 1932. 
Stockholm, Univ., Lab. of Physies.) BORIS ROSEN.

Paul Soleillet, Mittlere Lebensdauer von Cadmiumatomen in den angeregten 7.u- 
standeii 3P, und 1P 1. Ein Cd-Atomstrahl wird senkreeht zu seiner Riehtung mit den 
Cd-Linien 3261 (1 1/S,0 — 2 3P1) bzw. 2288 (1 1S0 — 2 1P 1) beleuchtet. Im ersten Falle 
ist die Fluoreseenz-Resonanzstrahlung noch 3—4 mm hinter der Beleuehtungsstelle 
sichtbar, im zweiten kann gar kein Nachleuchten beobaehtet w'erden. Es werden somit
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die friiheren Ergebnisse bestatigt, wonach die Lebensdauer der Atome im Zustand
2 3P l ca. 2-10-8 sec betragt, diejenige im Zustand 2 12J1 von der GroCenordnung 
10~8 sec ist. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 783—84. 29/2. 1932.) B o r is  B o s e n .

Helen T. Gilroy, Einige Spektren in der Folgę,, die mit Vanadin I  gleiche Anzahl 
von Elektronen bcsitzl. Das neutrale V-Atom hat die abgeschlossenen Elektronen- 
gruppen 1 s1 2 s~ 2 p6 3 s" 3 p'‘ u. auBerdem 3 d:i 4 s2, von denen nur die letzten an der 
Anregung des Spcktrums V I  beteiligt sind; ebensoviele Elektronen sind in Cr II, Mn III, 
Ee IV, Co V u. Ni VI enthalten. In den analogen Quartctts u. Sextetts dieser Beike 
werden regelmtiBige Verschiebungen gefunden, die an den Ubergangen 3 di 4 p -y  3d* 4.s,
3 d1 4 d — >- 3 dl 4 p, 3 ds 4 p — y  3 d5 u. 3 d3 4 s 4 p — y  3 d3 4 s- auftreten. Das Ge- 
sctz der unregelmiiBigen Dubletts wird auf diese Systeme angewendet; es gilt dann 
streng, wenn mit dem Ubergang kein Wechsel der Gesamtąuantenzahl auftritt. Ein 
Diagramm wird fiir die Quartctts u. Sextetts von 3dl 4p (P°, D°, i?0)-Tcrmen gezeichnet, 
das die relatiye Lago noch unbekannter Terme in einigen dieser Spektren vorher- 
zusagen gestattet. Die LANDESche Intervallregel erweist sich ais giiltig. Die Werto 
von (A v)lh stehen naeh dem Gesetz der regelmaBigen Dubletts'meistens in linearer 
Beziehung zur Ordnungszahl. — Eine groBe Anzahl neuer Linien der genannten Spektren 
im Sichtbaren u. Ultraviolett ist in Tabellen aufgefiihrt; die Ionisierungspotentiale 
Mn++ — y  Mn+++ zu 34,4 Volt, Fe+++ — y Fe++++ zu B6,8 Volt u. Co++++ — y  Co5+ 
zu 83,1 Volt wurden bestimmt. Eine groBe Anzahl neuer Terme wurde berechnet. 
(Physieal Eev. [2] 3 8 . 2217—33. 15/12. 1931. Ithaca, Cornell-Unir., Phys. Lab.) BEUTL.

Norbert Gunther, Ver»ucli einer allgemeinen Theorie zur quanłiłąliven Ermitłlung 
der Abhangigkeit der Brechungsindizes nichlabsorbierender Substanzen von den Anderungen 
der Dichle. Ausgchend von der klass. Dispersionstheorie, wird fiir die Dichteabhangig- 
keit der Brechungsindizes ein Ausdruck gewonnen, der auch die Anderung der Eigen- 
wellenlange beriieksichtigt. Die Theorie wird experimentell am Quarz gepruft u. be
statigt. (Physikal. Ztschr. 3 3 . 175—77. 15/2. 1932. Jena, Univ.) B o r is  R o s e n .

Paul Pfeiffer und Kurt Quehl, Aktiuierung von Komplexsalzen in wassriger 
Losung. II. Mitt. (I. vgl. C. 1 9 3 1 . II. 3576.) Der 1. c. beschriebene Effekt, dem, wie 
analoge Beobachtungcn (Kunx, C. 1 9 3 2 . I. 790; M il l s  u . E l l io t t , C. 1 9 2 8 . II. 559) 
zeigen, eine allgemeine Bedeutung zukommt, wird durch weitere Verss. belegt. Bei 
Steigerung der Konz. des akt. Camphersulfonsaureions von 2 auf 8 Mol in bezug auf
1 Mol [Zn phen3]"-Ion nimmt der Effekt zu, so daB iramer nur ein Teil der Komplex- 
ionen aktiviert sein kann. 1 Mol ZnSO., mit 1 Mol a-Phenantlirolin (=  phen) bewirken 
in einer wss. Lsg. von 2 Mol a-Brom-rt-camphersulfonsaurem-NH,, nur eine geringe 
Zunahme der opt. Aktiyitat, was darauf hinweist, dafi neben den [Zn phen(OH2)4]- 
Ionen, die infolge ihres symm. Baues nicht aktiviert werden kónnen, noch [Zn phen3]- 
u. [Zn(OH2)0]-Ionen im Gleichgewicht sein mussen. DaB die Aktivierung der [Zn phen3j- 
Ionen durch Cinchonin-Monohydrochlorid oder Strychnin-Sulfat nicht auf einer teil- 
weisen Substitution des Phenanthrolin durch Alkaloid beruht, wurde dadurch bc- 
wiesen, daB sieli aus den Lsgg. mit KBr sowohl in Ggw. der Alkaloide ais auch nacli 
dereń quantitativer Fallung [Zn phen3]Br2, 7 H20  fiillen lieB. Zur Auslósung des Effektes 
ist bei den Allcaloidsalzen ein freier Aminstickstoff crforderlich. Cmchonin-Monochlor- 
methylat u. Nicotin wirken aktiyierend, wahrend Cinehonin-Dichlormethylat ohne 
EmfluB ist. — [Cd-(a,a-dipyridyl)3]X2 u. [Cd phen3]X2 werden in wss. Lsg. im gleichen 
Sinne wie die analogen Zn-Salze aktiyiert; mit Camphersulfonsiiureion bildet sich die 
Z-Form, mit Bromcamphersulfonsaureion die rf-Form; Anderungen der Konz. des 
Phenanthrolins oder der aktivierenden Camphersulfonsaureionen haben analogen Ein- 
fluB. Ebenso wird [Cd phen3]"-Ion durch Nicotin aktiyiert, ohne daB Nicotin in den 
Komplex eintritt. — Isoliert wurden: Triphenanlhrolincadmiumnilrat, [Cd phen3] ■ 
(N03)2-6H 20. Darst. aus 1 Mol CdSO.,, 4 Mol Phenanthrolin u. NaN03, weiche, 
glanzende, farblose Nadeln. — Monophenanlhrolintetraguocadmiumnitrat, [Cd phen • 
(0H ,)J(N 03)2-6H 20, aus 1 Mol. CdSO,„ 21/, Mol Phenanthrolin u. NaN03, liarte, 
farblose Nadeln. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 5 . 560—65. 20/4. 1932. Bonn, Chem.
I n s t .)  SCHWALBACH.

Ch. Dhere und J. Roche, Untersuchungen iiber die Flnorescenz der Farbstoffe der 
Urobilingruppe. Bestimmung ihrer Fiuorescenzspeklren. Ausfiihrliche Mitt. zu C. 1 9 3 2 .
I. 23. (Buli. Soc. Chim. biol. 1 3 . 987—1014. Nov. 1931. Freiburg, Schweiz. Physiolog. 
Inst.) L o r e n z .

Max Reiss, Die Pholoplwrese, Elektro- und Magnelophotophorese. (Vgl. E h r e n - 
h a f t , C. 1 9 3 0 . H. 199.) Zusammenfassender Bericht iiber die Bewegungsformen
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submikroskop. Teilchen u. ihrer Deutung. (Physikal. Ztsohr. 33. 185—202. 1/3. 1932. 
Wien, Univ. III. Physikal. Inst.) L o r e n z .

E. Rupp, Eine Becinflussuntj des Pholoelektronenslromes in SpefrscMchtzellen dureh 
mugnetisclie Felder. Der Photoelektronenstrom einer Sperrschichtphotozelle (Vorder- 
wandzelle) nimmt im Magnetfeld ab; die Abnahme ist bei schwachen Magnetfeldern 
gering u. nimmt bei starkoren Feldern rasch zu. Dio GróBe des Effektes ist an ver- 
schiedenen Stellen der Sperrscliicht u. bei versehiedenen Sperrsehichten verschieden. 
Der Effekt ist klein, wenn Lichtstrahl u. Feldlinien parallel laufen u. ist am 
grófiten, wenn die Sperrschichtflache mit dem Lichtstrahl einen Winkel von 45° 
ii. mit den Feldlinien einen Winkel von —45° bildet. Der Effekt durfte sich dureh 
eine Anderung der freien Wegliinge der Elektronen im Magnetfeld erklaren lassen. 
(Naturwiss. 20. 253—54. 1/4. 1932. Berlin-Rciniekendorf, Forschungs-Inst. der 
AEG.) L o r e n z .

W. Gr. Penney, Der pliotoeleklrische Effekt- in diinnen Metallfilmen. Dio bisher fiir 
die theoret. Behandlung des Photoeffektes benutzten Modelle werden verbessert da- 
durch, daB die Absorption des Liehtes in Rechnung gesetzt wird, u. die Elektronen 
nieht ais frei, sondern ais teilweise gebunden betrachtet werden. (Proceed. Roy. Soc., 
London. Serie A. 133. 407—17. 1/10. 1931. Imp. College of Science.) S k a l i k s .

Alvin B. Cardwell, Photoelelclronen- und '1'hermionenemission von Kobalt. (Vgl. 
C. 1929. II. 2154.) Die totale photoelektr. Emission einer Co-Folie, ausgelóst dureh die 
Strahlung eines Hg-Bogens, wurde wahrend eines ausgedehnten Entgasungsprozesses 
untersucht. Die Apparatur war die in der vorhergehenden Unters. verwendete (C. 1929. 
■II. 2154). — Die Empfindlichkeit stieg in der Anfangsperiode rasch an u. nahm dann 
zu einem konstanten Wert ab. Mit der Empfindlichkeit anderte sieh auch die lang- 
w-ellige Grenze. — Die Kurve der Temperaturabhangigkeit der Photoemission zeigt. bei 
ungefiihr 850° eine plótzliche Anderung (Zunahme der Emission mit steigender Temp.). 
Aus róntgenograph. Unterss. wird geselilossen, daB dies auf eine Strukturanderung des 
Co zuriickzufiihren ist. Dio langwellige Grenze von Co, das von einer Temp. iiber 850° 
abgeschreckt wurde, u. das nach der Róntgenunters. ein flaelienzentriert kub. Gitter 
hat, wurde zwisehen 2967 u. 3022 A (4,25 ±  0,08 V) gefunden. Eine Probe von l a n g -  
s a m abgekuhltem Co, das eine hexagonal diehtgepackte Struktur zeigte, hatte dagegen 
die langwellige Grenze zwisehen 2757 u. 2967 A (4,12 ±  0,04 V). — Ferner wurde die 
Temperaturabhangigkeit der Thermionenemission von Co untersucht. Bei 850° ist 
ebenfalls eine plótzliche Anderung zu verzeichnen, (Physical Rev. [2] 38. 2033—40. 
1/12. 1931. Univ. of Wisconsin, Dopt. of Physics.) SKALIKS.

Alvin B. Cardwell, Die photoeleklrischen Eigenschaften von Tantal. Die photo
elektr. Eigg. von Ta wurden nach sorgfaltigem Entgasen untersucht. Dureh Erliitzen auf 
2200° K, 1000 Stdn. lang, wurden scheinbar stabile Bedingungen erreioht. Die Temperatur
abhangigkeit der Emission wurde fiir vcrschiedene Wellenlangen untersucht u. in Kurven 
dargestellt. — Fiir Wellenlangen nahe dem Schwellenwert ist eine starkę Zunahme der 
Emission mit wachsender Temp. zu verzeiehnen. Fiir kleinere Wellenlangen wird dicse 
Zunahme bedeutend geringer. Extrapolierte Schwellenwerte bei 20°: 2750 A, bei 700°: 
2825 A. — Weitere Hitzebehandlung bei Tempp. bis 2500° K ergibt endgiiltig konstantę 
Yerhaltnisse. Auch liier wird die mit steigender Temp. auftretcnde Zunahme der 
Emission, die bei Wellenlangen in der Nahe des Sehwellenwertes betrachtlich ist, bei 
abnehmender Wellenliinge kleiner; sie erreieht bei Wellenlangen, die um mehr ais 300 A 
kiirzer ais der Schwellenwert sind, schlieBlich negative Werte. Extrapolierte Schwellen- 
wertc fur 293 u. 973° K: 3050 u. 3160 A. — Die Resultate bestatigen dio Theorie von 
F o w l e r  (vgl. C. 1932. I- 191). (Physical Rev. [2] 38. 2041—48. 1/12. 1931. Univ. of 
Wisconsin, Dept. of Physics.) S k a l i k s .

T. E. Ciarkę, Der EinfluP von Oberfldchenanderungen auf die lichtelektrische 
Emission von Silber und Gold. Vf. untersucht die Anderungen der lichtelektr. Emission 
von Ag u. Au bei verschiedenen Drucken, nach Ausgluhen u. Polieren der Metalle. 
Bei niedrigen Anodenspannungen maehen sich die dureh Druekanderungen bewirkten 
Anderungen in der Dicke der Absorptionsschieht in einer Anderung der Emission 
bemerkbar. Bei hohen Anodenspannungen kónnen solche Anderungen nieht mehr 
aufgefunden werden. Es ist also anzunehmen, daB eine Anderung der Dieke der Ad- 
sorptionsschicht die Geschwindigkeit der Elektronen verandert; bei hóherer Anoden- 
spannung ist dieser EinfluB infolge der lióheren Energie der Elektronen gering. — 
Nach Ausgluhen des Metalls ist dio Emission wesentlich hóher, sinkt aber bei 10~° mm 
bald wieder ab. Polieren bewirkt eine geringere Erhóhung der Emission ais Ausgluhen.
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Bei Siittigungsspannung bewirkt Ausgliihen eine Verminderung der Emission; durch 
Polieren wird aueli bei Sattigungsspannung die Emission erhoht. — Die Ergebnisse 
sind bei Ag u. Au gleich. (Philos. Magazine [7] 13. 624—32. Marz 1932. Nottingham, 
Univ. Coli.) L o r e n z .

A. H. Warner, Die Bestimmung des pholoeleklrischen Scliwellenweries fur Wolfram 
nach der Methode von Fowler. Fur zwei verschiedene W-Oberflachen wurden die Photo- 
strome pro Einheit der Intensitat bestimmt, u. nach der Methode von F o w l e r  aus- 
gewertet (vgl. C. 1932. I. 191). Obgleich die Schwellenwerte der beiden Oberfliichen 
verschiedcn sind, stimmen in beiden Fiillen die Experimentalwerte gut mit der theoret. 
Kurve iiberein. Fur die eine durch Verdampfung hergestellte Oberflaehe, die nach 
sorgfaltigem Entgasen bei Zimmertemp. untersucht wurde, fand Vf. ais Schwellen- 
wert 2720 A oder 4,54 Volt. Dieser Wert stimmt ausgezeichnet uberein mit dem von 
DUSHMAN bestimmten Wert fiir die thermion. Austrittsarbeit bei der gleichen Temp. 
(Physical Rev. [2] 38. 1871—75. 15/11. 1931.) S k a l i k s .

A2. Elektrochem ie. Thermochemie.
R. Holm und W. Meissner, Messungen mit Hilfe von fliissigem Helium. X III. Kon- 

taktwiderstand zwischen Supraleitern und Nichtsupraleitern. (XII. vgl. C. 1931. 1. 2576.) 
Die Unters. behandelt vor allem zwei Fragen: 1. Kónnen Kontakte auch ohne Ver- 
schweiBung der Itontaktmetalle supraleitend werden ? 2. Besitzen rein metali.
Kontakte, solange sie nicht supraleitend sind, einen Ubergangswiderstand ? — Er
gebnisse: Metali. Kontakte besitzen gewóhnlich eine schwer zu beseitigende stórende 
Oberflachenschicht. Die Stórung durch sie macht sich besonders bei tiefsten Tempp, 
bemerkbar, weil dort der metali. Ausbrcitungswiderstand meistens klein gegen den 
Widerstand der Storschicht wird. Durch Gliihen im Vakuum kann man P t weit- 
gehend von der storenden Substanz in der Oberflaehe befreien, so daB der Kontakt 
sich auch bei den niedrigsten Tempp. im wesentlichen rein metali. verhalt. — Zwischen 
Supraleitcrn aus gleichcm oder verschiedenem Materiał (gepruft wurde Sn u. Pb) ist 
ein supraleitender Kontakt ohne VerscliweiBung der Materialien moglich. Bei Eintritt 
der Supraleitfahigkeit verschwindet auch der Widerstand der Storschicht. — Die 
Messungsmethoden u. -App. sind besehrieben. (Ztschr. Physik 74. 715—35. 11/3. 1932. 
Berlin-Charlottenburg, Physikal.-Teckn. Reichsanst. u. Forsch.-Lab. d. SlEMENS- 
Konzerns.) SKALIKS.

R. Holm und W. Meissner, Einige Messungen iiber den Fliepdruch von Melallen 
in liefen Temperaluren. Bei der vorst. referierten Unters. war es nótig, die Beriihrungs- 
flachc der bis zum FlieBdruck belastetcn Kontakte aus der Last zu berechnen. Vff. 
fiihrten daher einige Messungen an Au, Pt, Ag, Pb, Sn u. Cu nach der Kugeldruek- 
methode aus. Die Apparatur ist besehrieben. Dio Form der Eindriicke wird besehrieben 
u. die Vers.-Ergebnisse werden kurz diskutiert. (Ztschr. Physik 74. 736—39. 11/3. 
1932.) '  S k a l i k s .

Wąlther Gerlach und Erno Englert, Eine neue Beziehung zwischen elektrischem 
Widerstand und Magnetisierungscnergie. In Fortsetzung der Verss. iiber den EinfluB 
magnet. Fekler (II) auf den elektr. Widerstand i? (vgl. C. 1930. II. 3251; 1931. I. 3219) 
wird nun der Widerstand u. die Magnetisierung oberhalb des C u R IE -P u n k tes bei 
schwachen Magnetfeldern untersucht. Die Abnahme des Widerstandes ist stets pro- 
portional dem Quadrat der wahren Magnetisierung (o): A R  =  co2 u. ist unabhangig 
von der Beziehung zwischen R  u. H (R =  k-H, vgl. 1. c.). Gerade oberhalb des CuRIE- 
Punktes iibt das iiuBere Feld einen doppelten EinfluB auf die Magnetisierung aus: es 
ruft eine wahre Magnetisierung hervor u. aueh eine Form von ferromagnet. Magneti
sierung. Die t)berlagerung der beiden Effekte erklart die friihere Beobachtung, daB 
R  =  k-H  ist. — Aus diesen u. den Ergebnissen von P o t t e r  (C. 1931. II. 2706) kann 
geschlossen werden, daB die wahre Magnetisierung den elektr. Widerstand proportional 
der wahren magnet. Energie yermindert. (Naturo 128. 151—52. 1931. Miinchen, 
U n iv .)  L o r e n z .

A. H. Wilson, Die Theorie der Elektronenhalbleiter. (Proceed. Roy. S o c ., London. 
Serie A. 133. 458—91. 1/10. 1931. Cambridge, Emmanuel College.) S k a l i k s .

Franz Quittner, Zur Frage der Abhdngigkeit der Leitfahigkeit von der Feldslarke in 
Steinsalzkrystallen. (Entgegnung auf die gleichnamige Arbeit von B. Hochberg.) Die 
esperimentellen Ergebnisse HoCHBERGs (vgl. C. 1931. II. 2841) iiber dio Feldstarken- 
abhangigkeit des Dauerleitvermogens von Steinsalzkrystallen verschiedener Ent- 
stehung u. Vorgeschichte stimmen mit den fruheren, sehr viel umfassenderen Resultaten
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des Vf. iiberein. Die Aufldarung der von HOCIIBERG behaupteten Diskrepanz zwisclien 
den letztercn u. den Leningrader Messungen beruht nicht auf einer Geltung des Oh m - 
sclien Gesetzes fiir SchmelzfluBkrystalle u. liochgctemperte natiirlicho Krystalle, 
sondern darauf, daB die Leningrader Messungen an diesem Krystallmaterial bei zu 
hohen Vers.-Tempp. u. viel zu geringen Feldstarken ausgefuhrt sind. (Ztschr. Physik 74. 
344— 49. 16 /2 . 1932. Moskau.) S k a l i k s .

Philipp Gross, Die Theorie der starken Elektrolyle. Zusammenfassende Darst. der 
Entw. der Theorie. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1932. 2 8 — 30. 29 /2 . 
1932.) R . K . M u l l e r .

H. Falkenhagen und E. L. Vemoii, Das quantitative Grenzgesetz der inneren 
Reibung beliebiger einfacher starker Elektrolyte. (Vgl. C. 1932. I. 1342.) Die Theorie 
der Viscositat verdunnter Lsgg. von Elektrolyten wird verwcndet, um eine Formel 
abzuleiten, aus der sich die Viscositat von Elektrolyten mit beliebiger Wertigkeit der 
Ionen vorausbereehnen liiBt. (Physikal. Ztschr. 33. 140. 1/2. 1932. Koln, Inst. f. theoret. 
Physik; Madison, Univ. of Wisconsin.) ElSENSCHITZ.

George Harold Jeffery und Arthur Israel Vogel, Die Dissoziationskonslanten 
organischer Sauren. Teil V. Die Beweglichkeit des Wassersloffions bei 18 und bei 25°. 
(IV. vgl. C. 1931. II. 1831.) Die Leitfahigkeiten wsś. Lsgg. von H J0 3 bei 18 u. 25°, 
von HC1, Benzolsulfosaure u. benzolsulfosaurem Natrium bei 25° werden bestimmt. 
Je nach der Wahl der tlberfiihrungszahl des Kations von KC1 0 ,497 bzw. 0 ,4 9 0  (ein- 
geklammerte Werte) ergibt sich fiir die Beweglichkeiten der Ionen bei 25°:_______

h j o 3 HC1 C8H6S03H

^l-co.............................
•'Anion.........................
u h .............................
Der Mittelwert fiir uh

389,99 
41,0 (42,0) 

349,0 (348,0) 
st 349,0 - t 0,7 (348,

423,67 
75,4 (76,4) 

348,3 (347,3)
±  0,7) bei 25°; bei

385,26 
35,5 (36,5)

348,7 (348,7)
18° (aus den H J0 3-

Messungen) 314,1 (313,4). — Die Ergebnisse werden an Hand der Theorie von D e b y e - 
H u c k e l  diskutiert. (Journ. chem. Soc., London 1932. 400—15. Pebr. Southampton, 
Univ. Coli.) L o r e n z .

W. W. Ipatjew jr. und S. I. Jurjew, Einflufi der Temperatur auf die elektro- 
motorischen Krdfte von isolierlen Halbehmenten. Der EinfluB der Temp. auf die EKK. 
folgender Halbelemente wurde im Temp.-Gebiet von 18-90° untersucht: a) Hg/Hg?S04
0,1-n. H2S04; b) Hg/Hg2S04 u. c) Cdi,.B7*/. Hg .
Die Temp.-Kocffizienten der beiden ersten Halbelemente kónncn ais konstant an- 
genommen werden, wahrend der Temp.-Koeffizient des dritten bei Erhohung der Temp. 
ansteigt. Die Abhiingigkeit des Potentials des Elementes a) von der Temp. laBt sieh 
durch folgende Gleiehung darstellen: E  =  0,6860 +  0,000 25 (l — 18). Es werden 
ferner die Potentialspriinge der einzclnen Halbelemente bei 90°, bezogen auf die 
H-Elektrode bei 25°, bestimmt. Ebenso w rd e  die EK. des ganzen Elementes:
Hg/Hg2S04 {009-n CdSO4} HgCdls.57“/« im Temp.-Gebiet von 90—120° ermittelt.
Der Temp.-Koeffizient des Elementes ist in diesem Gebiet gleich 0,0007 Volt. Das be- 
schriebene Element ist dabei in der Lage, ein langeres Erhitzen im Autoklayen aus- 
zuhalten. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 549—56. 1931. Chem. Inst. d. Akad. d. 
Wissenschaften.) K l e v e r .

Friedrich L. Hahn, Potentiometrische Sdure-Base-Messungen mit slarrer Bezugs- 
elektrode. Zur Vereinfaęhung potentiometr. Messungen wird an Stelle der bisherigen 
Fl.-Bezugselektroden ein mit AgBr iiberzogenes Silberblech benutzt u. eine Eichkurve 
angegeben, die eine lineare Abhangigkeit- der EK. der Kette Ag | AgBr [ x-n. HC1 j P t 
Chinhydron vom log der HCl-Konz. zeigt, u. nahe der theoret. berechneten Geraden 
liegt. Besonderen Wert, diirfte die Elektrodę fiir die pH-Messung an der Glaselektrode 
haben. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 136—37. Marz 1932. Frank
furt a. M., Chem. Inst. d. Univ.) J. L a n g e .

L. R. ParksundH. C. Beard, Die Stabantimoneleklrode: Herslellung und Eichung. 
Es wird die Sb-Stabelektrode, wie sio fiir potentiometr. Titration u. pu-Bestst. ver- 
wendet wird, ausfiihrlich untersucht u. der EinfluB der Riihrung des Elektrolyten u. 
die Abhangigkeit der Genauigkeit der Potentialmessung von dem ph der Lsg. bestimmt.
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Die Elektroden werden gegossen u. vor jeder Messung sorgfaltig gereinigt. Die 
Messungen miissen mit einem Vakuumpotentiomcter durchgefuhrt werden, andern- 
falls wird kein geniigend konstantes Potential erzielt. Der Gleiehgewichtspunkt wird in 
langstens 2 Min. erreicht; die Messung ist in dem Bereich von 2 bis 7 p^au f 2 Milliyolt 
genau. Stiibe mit sekr groben Krystallen geben ein etwas positiveres Potential ais 
sehr feinkrystalline Stabe. Mechan. Riihrung oder Durchperlenlassen eines Gases 
dureli die Lsg. yermindert die Genauigkeit der Messung; das Potential wird dadurch 
etwas erniedrigt. Fiir das oben angegebene ph-Bereich ergibt sieli fur 25° fiir die 
Kcttc Sb | Sb20 3, Lsg. || ges. KC1, Hg2Cl2 | Hg ohne Riihrung u. in Beruhrung mit 
Luft die Gleiehung E =  +0,030 +  0,5915 ph- (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 856—64. 
Marz 1932. Pennsylyania, Stat. coli., Pond Chem. Lab.) JUZA.

N. Isgaryschew und N. Kudrjawzew, Der EinflufS des Wechsdslromes auf die 
Stromausbeute bei der eleklrolytischen Abscheidung von Melallen. Im AnscliluB an 
fruhere Untcrss. von I s g a r y s c h e w  u. B e r k m a n n  (C. 1925. II. 269) werden Cu- u. 
Ni-Sulfat in sehwefelsaurer Lsg. elektrolysiert, wobei dem Gleichstrom ein Wechsel- 
strom von 50 bis 240 Hz. iiberlagert wird. Die Wechselstromdiehte wird bis zum 
etwa 4-fachen der Gleiclistromdichte gcstcigert u. die Stromausbeute in Abhangigkeit 
von der Wechsclstromdichte aufgetragen. Durchweg sinkt die Stromausbeute unter 
dem EinfluB des Wcchselstroms, u. zwar bis zu 1—2% bei Cu u. 10—20°/o bei Ni. 
Der EinflulB des 50-Hz.-Stromes ist am starksten. In weiteren Verss. wird einc Ver- 
minderung der Stromausbeute um 80% durch Zusatz von etwa 1% Gummiarabicum 
zum Elektrolyten festgestellt. Bei gummihaltigen Lsgg. yerbessert liberlagerter 
Wecliselstrom die Ausbeute. — Diese Verhaltnisse werden in Tabellen u. Diagrammen 
dargestellt u. im Zusammenhang mit der friiheren Arbeit diskutiert. (Ztschr. Elektro- 
chem. angew. physikal. Chem. 38- 131—35. Marz 1932. Moskau, Elektrochem. Lab. d. 
Inst. f. Volkswirtschaft.) J. L a n g e .

Naoto Kameyama und Shoji Makishima, Eleklrolylische Raffination von Kupfer 
unter Benutzung eines Komplexsalzes des Kupferchloriirs. VIII. u. IX. Das VerhaUen 
von Silber in der liohkupferanode. (VII. vgl. C. 1932. I. 280.) Es wird die Loslichkeit 
yon AgCl in KCl-Lsgg. yerschiedencr Konz. u. in Elektrolyten verschiedener Zus. 
(yariable KC1-, HCI-, CuCl-Gelih.) zwischen 25 u. 50° bestimmt. Gleichzeitig wird die 
Alctinitat des Ag+ aus der EK. der Kette Ag~ | AgCl gesatt., Elektrol_yt | NH4N03 
gesiitt. | Vioo‘n- AgN03 | Ag+ bestimmt. Bei steigendem Chloridgeh. im Elektrolyten 
u. bei Temp.-Erhohung wachst die Loslichkeit des AgCl schnell, wahrend das Einzel- 
potential des Ag unedler wird. Dureh Jlessung der EK. der Kette Ag | AgCl gesiitt., 
KC1 oder Elektrolyt | KC1 oder Elektrolyt, CuCl gesatt. | Cu bei 25° u. 50° u. bei 
yariablen KCl-Konzz. u. Elektrolytzuss. wird gezeigt, daB die Ag-Elektrode fast un- 
abhiingig von Temp. u. Elektrolytzus. etwa 100 Millivolt edler ais die Cu-Elektrode ist. 
Trotz dieses Potentialunterschieds wird, das Ag in der Anodę leiclit angegriffen, sei es 
durch Herabsetzung der Potentialdifferenz zwischen Cu u. Ag, solange der Elektrolyt 
an AgCl nicht gesatt. ist, sei es durch Korrosionswrkg. der durch Luftosydation ge- 
bildeten Cu"-Ionen gemafi der Gleiehung: Ag +  Cu” ----y  Ag' +  Cu'.

Es werden zahlreiche Elcktrolyseverss. unter Benutzung folgender Anoden aus- 
gefiihrt: Reines Ag, teilweise yersilbertes Cu, nebeneinander eingehangte, kurz ge- 
schlossene Cu- u. Ag-Platten, gegossene Cu-Ag-Legierungen (0,2—0,5% Ag). Bei Ver- 
wendung einer Cu-Ag-Legierung mit 0,19% Ag ergab sich, daB der gesamte Ag-Geh. 
aus der Anodę in Lsg. geht, u. sich, einmal aufgel., lcicht auf der Kathode abscheidet. 
Einschalten von Diaphragmen zur Vcrmeidung einer mechan. Verunreinigung ist ohne 
EinfluB auf dies Ergebnis. Es werden zahlreiche Verss. zur Verhinderung der anod. 
Auflosung bzw. der kathod. Abscheidung des einmal gel. Ag besprochen. Aber weder 
Zusatz yon dritten Komponenten zur Anodenlegierung, wie S, FeS, Ni, Sn, oder der 
Zusatz yon reduzierenden Stoffen [S02, SnCl2, Fe(CN)0" ”, FeCl2, Hydroxylamin, 
Formaldehyd, Hydrochinon] oder Zusiitze yon Halogenverbb. zur Ernicdrigung der 
Aktiyitiit der Ag-Ionen, noch die tlberlagerung eines Wechselstroms haben einen Ein
fluB. — Dagegen gelang es, dureh Zirkulation des Elektrolyten durch eine C«./-Schicht, 
wobei auBerhalb der elektrolyt. Zelle das Ag in Form von AgJ zuriickgehalten wird, 

. den Ag-Geh. der Kathode auf etwa 1% seiner Konz. in der Anodę zu driicken. (Journ. 
Soc. chcm. Ind., Japan [Suppl.] 34. 462 B—65 B. Nov. 1931.) Co h n .

G. Grube und Toshikazu Morita, Das dekłrochemische Verlialten des Goldes in 
salzsaurer und bromicasserstoffsaurer Losung. Im AnscliluB an fruhere Vcrss. (C. 1929.
II. 2757) elektrolysieren Vff. das System Gold-Anode /0,1-mol. HAuCl.,, x-n. HC1/
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Gold-Kathode u. messen nach jeweils 2 Min. Elektrolyse die Einzelpotentiale der Elek
troden gegen eine Kalomelelektrode. Es zeigt sich, daB die anod., wie kathod. Polari- 
sation mit wachsender HCl-Konz. u. auch mit steigender Temp. abnimmt, im Gegen- 
sat-z zur Cu-Elektrolyse in schwefelsaurer Lsg., m  iiberschussige H2S04 polarisierend 
wirkt. Die Polarisation der Goldelektroden durcli HC1 dcutet darauf hin, daB die 
Polarisation durch Deckschichten hervorgerufen wird, die aus Hydrolysenprodd. der 
Goldchlorwasserstoffsiiuren bestehen, u. sich intermediar auf beiden Elektroden bilden.
— Entsprechend den Verhiiltnissen in salzsaurer Lsg. ist fiir das anod., wie kathod. 
Verh. des Goldes in bromwasserstoffsaurer Lsg. das Gleiehgcwicht 

3AuBr,' =f  ̂ AuBr4' +  2Br' +  2Au 
maBgebend. Dicses Gleichgewicht wird analyt. untersucht u. die Normalpotentiale 
der Rkk. Au +  2Br' =̂= AuBr2' +  ©, Au +  4Br' ^  AuBr4' +  3 0  u. AuBr2 +  
2Br' ^  AuBr/ +  2 © zu +  0,96- (+  1,04) bzw. +  0,87 (+  0,99) bzw. + 0 ,82  
(+  0,96) V. bestimmt, wobci in Klammern die Normalpotentiale der entsprechenden 
Cl-Rkk. angegeben sind. Der Vergleich zeigt in einer Uberschlagsreehnung, daB AuBr4' 
wesentlich bestandiger ais AuC14' ist in tjbercinstimmung mit tliermochem. Daten. 
Die Polarisation-Stromdichtekurven zeigen in beiden Eallen ahnliches Verli., nur ist 
die Neigung des Goldes zur Passiyitat in bromwasserstoffsaurer Lsg. noch starker 
ausgepragt ais in salzsaurer. Im Zusammenhang mit diesen Polarisationsyerhaltnissen 
werden an Hand von Wertigkeitsbestst. die Griinde diskutiert, aus denen bei der 
Goldelektrolyse die wohlbekannte Abseheidung fein verteilten Goldes an der Anodę u. 
im iibrigen Elektrolyten stattfindet. (Ztschr. Elektroehem. angew. piiysikal. Chem. 38. 
117—31. Marz 1932. Stuttgart, Techn. Hochsch., Lab. f. phys. u. Elektro
chem.) J. Lange.

Angus MaeFarlane und Harold Hartley,Normalpotentiale inAthylalkohol. Messung 
der Ketten (alkohol. Lsg.): Li-Amalgam 0,01-m. LiCl AgCl, Ag; Na-Amalgam NaC104 
LiC104 I LiCl AgCl, Ag; Tl-Amalgam T1C104 | LiC104 [LiCl AgCl, Ag; Ag, AgCl LiCl 
LiClO., | AgC104 Ag. Normalpotentiale: Li —3,042 V; Na —2,657 V; Tl —0,343 V; 
Ag 0,750 V. Berechnet werden (mit den unten gemessenen Losliehkeitsprodd.) Cl 
+  1,060 V; Br +0,789 V; J  +0,317 V. Die Loslichkeiten in A. werden potentiometr. 
bestimmt: AgCl: 1,08• 10—7 Mol/1000 g A.; AgBr: 1,02-10-* Mol/1000 g A.; AgJ:
з,8-10_1° Mol/1000 g A.; AgSCN6,9-10-* Mol/1000 g A. Die K etteH , 0,01-m.LiOC2H5|
0.01-m. LiCl AgCl, Ag wird gemessen (1,036 V); daraus wird die Dissoziationskonstante 
von A. zu 1,9-10-19 berechnet. — Die Normalpotentiale in A. werden mit denen in 
W. u. CH30H  verglichen. Im allgemeinen sind die Normalpotentiale um so mehr 
negatiy, je niedriger die DE. des Lósungsm. ist. Ausnalimen: Tl ist in A. weniger negatiy 
ais in CH3OH, Na ist in CH3OH am negatiysten, weniger in W., am wenigsten negatiy 
in A. — Die freien Energien bei der Uberfiihrung der Elektrolyte von W. in CH3OH
и. von W. in A. wurden berechnet. Die so erhaltenen Werte sind meist niedriger ais die
nach BoRN (Ztschr. Physik 14 [1920]. 1) berechneten. Fiir die Energie der Solyatation 
ist also nicht nur die elektr. Verteilung, sondern wahrscheinlich auch die Ionenassoziation 
maBgebend. (Philos. Magazine [7] 13. 425—43. Eebr. 1932. Oxford, Physical Chem. 
Lab. Balliol and Trinity Coli.) Lorenz.

Wolf Johannes Muller, H. K. Cameron und W. Machu .Z u r  Theorie der 
Passivitatserscheinungen. XIV. Ober die Passivitat des Nickels. (XII. vgl. C. 1931.
1. 231; ygl. auch C. 1932. I. 1498.) Die Passiyierung yon geschiitzten Ni-Elektroden 
in H2S04 yerschiedener Konz. u. in Na2S04-Lsg. wircl an Hand der Strom-Zeit-Kuryen 
u. mit Hilfe des Polarisationsmikroskops untersucht. Ergebnisse: Die auf dem Ni 
yorhandene natiirliche Oxydschicht wird durch H2S04 bis zu hohen Konzz. weniger 
angegriffen ais die auf dem Fe befindliche (vgl. C. 1931. II. 2129). Die Passiyierungs- 
zeiten sind daher an friseh geschliffcnen Ni-Elektroden sehr kurz. Die Strom-Zeit- 
Kurye solcher Elektroden zeigt i / t2-Charakter; dies zeigt, daB auch diese Elektrode 
noch weitgehend bedeckt ist. — Wird eine Ni-Elektrode mit einer wirksamen Spannung 
unter 1,5 V passiviert, so tritt Bedeckungspassivitat durch ein Salz des zweiwertigen 
Ni ein. Durch Wiederholen des Passiyierens u. Wegbiirsten der Bedeckung mit einer 
rotierenden Biirste kann die Passiyierungszeit wesentlich u. reproduzierbar verliingert 
werden. Aber auch diese Werte sind immer noch kleiner ais die bei Fe unter ent- 
sprechender Bchandlung. — In 1-n. Saure wird die Bedeckung anscheinend durch ein 
bas. Salz heryorgerufen; bei Konzz. uber 5-n. zeigt sich daneben NiS04, 7 H20, das 
rasch yersehwindet, aber bei hóherer Elektrolytkonz. stabiler wird. — Bei Passi- 
yierungsspannungen iiber 2 V tritt ehem. Passiyierung durch eine superoxjrd. poróse
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Bedeckung ein. Die superoxyd. Sohicht ist bei Ni — im Gegensatz zu Fe — nur schwer 
zu entfernen, so dai3 bei Passivieren, 0 2-Entw. u. Aktivieren dureh einen Zn-Draht 
bei Ni nur kurze Passmerungszeiten erhalten werden. Die Schichfc ist in mehr ais
7-n. HjSO.j gegen Bursten empfindlich; so kónnen langere Passivierungszeiten erzielt 
werden. — Bei gleichartig behandelten Ni-Elektroden gilt die i0/i-Beziehung; dies 
besagt bei Ni, daB dureh gleichartige Behandlung eine relativ gleiche PorengróBc der 
Bedeckung erzielt wird. — Kathod. Beladung wirkt bei Ni aktivierend; die Passivierungs- 
zeiten bleiben auch nach kathod. Beladung kurz. Ni wird in Na2S04-Lsg. fast augen- 
blicklich passiv; nur beim Aktivieren dureh kathod. Beladung werden endliche Passi- 
vierungszeiten hervorgerufen. — Die gute Korrosionsbestandigkeit des Ni riihrt offenbar 
von dergroBen Stabilitat der naturlichen Oxydschicht her. (Monatsh. Chem. 59. 
73—92. Jan. 1932.) L o r e n z .

W. d .  Burgers, A. Claassen und J. Zemike, Ober die chemische Natur der 
Oxydschicliten, welche sich bei anodisclier Polarisation auf den Metallen Aluminium, 
Zirkon, Titan und Tantal bilden. Es wird iiber eine kombinierte chem. u. róntgeno
graph. Unters. der Oxydhautchen beriehtet. — Al wurde in Borax-Borsaurelsgg. anod. 
polarisiert. Temp. ungefahr 100°. Spannung bis 500 Volt. Es wurde nahezu reines 
Al,O, gebildet, W.-Geh. gering. Die róntgenograph. Unters. zeigte, daB A120 3 in einer 
dem kub. y-Al20 3 verwandten Form vorliegt. — Zr. In H3P 04-Lsg. bis 50 Y. polarisiert. 
Die Osydschicht besteht aus monoklinem Zr02 (Baddeleyit-Modifikation). — Ti. In 
H3P 04-Lsg. bis etwa 200 V. polarisiert. Es wird tetragonales Ti02 gebildet (Anatas- 
Modifikation). — Ta. In der iiblichen Borsaure-Boraxlsg. bis etwa 200 V. polarisiert. 
Das Kóntgenogramm der Oxydschicht zeigt die Linien von Ta20 5. (Ztsclir. Physik 74. 
593—603. 3/3. 1932. Eindhoven [Holland], Natuurkundig Lab. d. N. V. Philips’ 
Gloeilampenfabrieken.) S k a l i k s .

F. Blocla, Zur Tlieorie des Auslauschproblems und der Remanenzerscheinung der 
Ferromagnetica. (Ztschr. Physik 74. 295—335. 16/2. 1932. Lcipzig, Inst. f. theoret. 
Physik d . Univ.) SKALIKS.

N. N. Malow, Zur Frage der Permeabilitat der Ferromagnetika bei Hochfreąuenz. 
Vf. findet es, im Gegensatz zu S t r u t t  (vgl. C. 1932. I. 1882), yerfriiht, „a 11 e ge- 
messenen Anomalien des Freąuenzganges der Permeabilitat von Fe u. N i zwisehen 
106 u. 10s Hertz restlos MeBfehlern zuzuschreiben“. (Ztschr. Physik 74. 431—32. 16/2. 
1932. Moskau, Magnet. Lab.) S k a l i k s .

K. Wolkowa, Magneiische Permeabilildt von dumien Eisendrahten und von Eisen- 
verbindungen in hochfreąuenten schwachen Feldeni. Hartgezogene Fe-Drahte bzw. 
Stabchen aus Fe-Verbb. (Magnctit, Fe-Schlacke, Ferrosilicium u. Ferrotitanium) wurden 
in eine von liochfreąuentem Wechselstrom durchflossene Spule gebracht. Permeabilitat 
u. Energieabsorption wurden berechnet aus den Anderungen der Selbstinduktion u. 
des Widerstandes der Spule. — Die reellen u. imaginaren Komponenten der Permea
bilitat /; — i q' haben fiir die untersuchten Substanzen im Bereich der Wellen 90 bis
111 m linearen Verlauf. Die Energieabsorption nimmt fiir alle untersuchten Fe-Verbb. 
in derRichtung der langen Wellen ab; die Absorption ist inVerbb. von geringer Leit- 
fahigkeit (3Iagnetit u. Eisenschlaeke) sehr gering, fiir Ferrosilicium u. Ferrotitan ist 
sie weit stiirker. (Ztschr. Physik 74. 388—95. 16/2. 1932. Moskau, Univ., Magnet. 
Lab.) S k a l i k s .

Carol G. Montgomery, Die Magnetisierung ton kolloidalen Su-spensionen. Vf. 
weist darauf liin, daB sich das W EISZ-H EISEN BER G sche Postulat der spontan magneti- 
sierten Gebiete an kolloidalen Suspensionen von Fe oder Ni direkt priifen lassen iniiBte. 
Die einzelnen Partikeln miiBten bei einer GróBe von etwa 150 m / i  magnet, gesatt. sein. 
(Physical Rev. [2] 38. 1782. 1/11. 1931. Yale Univ., Sloane Physics Lab.) SKALIKS.

V. I. Vaidhianathan und B. S. Puri, Magnetismus der Niederschldge von kolloidem 
Silber. (Vgl. C. 1931. II. 2294.) Zwei Ag-Sole (hergestellt dureh Red. von AgN03, 
a) mit Tannin, b) mit Hydrazinhydrat) wurden koaguliert, das Koagulat gewaschen 
u. getroeknet. Die TeilchengróBe der erhaltenen Ndd. betrug maximal etwa 10 /1:. 
Die magnet. Suseeptibilitaten waren beim Hydrazinhydratprod. 0,166-10-6, wahrend
2 Tanninsole zu den Werten 0,166-10-0 u. 0,133-10-6 fiihrten. Der Wert fiir massives 
Ag betragt 0,2-10~8 (I. C. T.). Die Verss. werden fortgesetzt. (Naturę 129. 170. 
30/1. 1932. Lahore, Forman Christian Coli.) G u r i a n .

A. Cotton, G. Dupouy und M. Scherer, Ober das magnetische Drehungsvermógen 
der Zinkblende und iiber die Feldmessung an Elektromagneten mit durchbohrten Pólenden. 
Die magnetoopt. Messung an homogenen Plattchen von Zinkblende ergibt fur die grune,
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gelbe u. blaue Hg-Linie (). =  0,546, 0,578 u. 0,436) bei 18,5° folgende Werte der V e r d e t - 
schen Konstantę: ô.sig “  0,282, 0o,57s/̂ o*54o ~  0,863 u. Qo,iw/Qo>5id ~  2,057. Mit Hilfe 
dieser Messungen werden die Feldverhaltnisse eines groBen Elektromagneten mit durch- 
bohrten Polenden aufgenommen. {Compt. rend. Acad. Sciences 194. 405—09. 1/2. 
1932.) R. K. M u l l e r .

M. Wien, Berichtigung. Ein Versehen in dem C. 1932. I. 648 referierten Aufsatz 
wird berichtigt. Die dort angegebenen SchluBfolgerungen behalten trotzdcm ihre 
Giłltigkeit. (Ann. Physik [5] 11. 736. 10/11.1931. Jena, Physikal. Inst. d. Uniy.) S k a l .

H. Senftleben, Die Einwirkung eleklriscker und magnetischer Felder auf das Wamie- 
leitvermdgen von Oasen. Die C. 1930. II. 3234 referierten Unterss. tiber den EinfluB 
eines magnet. Feldes auf das Warmeleitvermógen von Gasen sind weitergefiihrt u. auf 
einatomige Gase ausgedehnt worden. An einem solchen Gase (Na-Dampf) war keine 
merkliche Einw. eines Magnetfeldes festzustellen. — Weiterhin wurde das Warmeleit- 
yermogcn von Gasen in elektr. Feldern untersuclit u. eine deutliche Zunalimo des Warme- 
leityermogens beim Anlegen eines elektr. Feldes festgestellt. Dieser Effekt ist durch das 
Quadrat der Feldstiirke bestimmt, nimmt stark mit dem Druck des Gases zu u. steigt 
mit abnehmender Temp. desselben. Qualitativ, laBt er sich durch eine im elektr. Felde 
eintretendo Assoziation der Gasmoll. deuten. (Physikal. Ztschr. 32. 550. 1931.) S k a l .

Hermann Senftleben, U ber den Einflu/5 von magnetischen wid elektrischen Feldern 
auf den Wtirmestrom in Oasen. Elektr. u. magnet. Felder rufen eine Anderung des Warme- 
transportes in Gasen hervor (vgl. SENFTLEBEN u. R i e c h e m e i e r , C. 1930. H . 3234; 
vgl. auch yorst. Ref.); dieser nimmt im elektr. Felde zu, im magnet, dagegen ab. AuBer 
dieser Gegensatzliehkeit im Richtungssinn der beiden Effekto zeigt auch dereń Ab- 
hangigkeit von Feldstarke, Druck, Temp. ganzlich verschiedenes Verh. Es werden 
Verss. besehrieben, aus denen hervorgeht, daB man es mit zwei prinzipiell yersehiedenen 
Einww. der Felder zu tun hat. Wahrend der EinfluB des Magnetfeldes ais reiner Warme-
1 e i t  u n g s effekt anzusehen ist, ist der EinfluB des elektr. Feldes an das Yorhanden- 
sein yon Konvektionsstrómungen im Gase gebunden. Dio Verss. lassen sich so deuten, 
daB das elektr. Feld eine Assoziation der Gasmoll. heryorruft. Gelangen die gebildeten 
Mehrfachmoll. durch Stromung an Orte hóherer Temp., so dissoziieren sie, yerbrauehen 
dabei Warmcenergie, u. bewirken derart dio beobachteto Zunahme des Warmestromes 
in Gasen. (Ztschr. Physik 74. 757—69. 11/3. 1932. Breslau, Physikal. Inst. d. 
Univ.) S k a l i k s .

Wilder D. Bancroft, Partialdruckisotliermen. I. Vf. rechnet die Dampfdruck- 
kurven versch ied en er binarer Fl.-Gemische (Literaturwerte) n a ch  dem RAOTJLTschen 
u. dem H E N R Y schen Gesetz durch . Das allgemeine Ergebnis dieser B erech n u n g en  
ist folgendes: Polymerisation, Dissoziation, Verdunnungswarme u. Solvatation (mit 
Ausnahmo der B ld g . einer aąuimolekularen Verb.) lassen das soheinbaro BIol.-Gew. 
der-einen Komponente wachsen u. yermindern das der zweiten Komponento, wahrend 
bei Neigung zur Ausbildung zweier Schichten- besonders in konz. Lsgg. — die Dampf- 
drucke u. damit die scheinbaren Mol.-Geww. beider Komponenten wachsen. Vf. ist 
der Ansicht, daB die Zusammenfassung aller storenden Einfliisse unter dem Sammel- 
begriff Aktivitatskoeff. nicht ferderlich ist. — Bzgl. der Einzelergebnisse muB auf das 
Original yerwiesen werden; diskutiert werden die Systeme: M etliy l-, A th y l-  u. Propyl- 
alkohol-W., A.-Bzl., A.-Toluol, A.-Aceton, Aceton-A. (Journ. p h y sica l Ckem. 35. 
3160—85. Nov. 1931. Cornell Univ.) LORENZ.

J. L. Crenshaw und I. Ritter, Spezifische Warmen einiger Amnwniumsalze. Es 
wird untersuclit, ob noch mehr Ammonsalze eine innere Umlagerung erfahren (vgl. 
C. 1926. II. 2668. 1928. I. 306). Untersuclit werden: Rhomb. Nitrat u. Sulfat, ein 
Ch lorid - B ro m i d - J / t  scfrfce ?/.sta M, Ozalat (rhomb.-hemiedr.), Benzoat (rhomb.-bipyramidal), 
■Gyanid (kub.), ferner Phosphoniumjodid. Das etwas yerbesserte ŃER N STsche Vakuum- 
calorimeter wird besehrieben: Heizdraht aus Konstantan innen, Pt-Widerstands-

Substanz Umlagerungs- 
Temp. 0

Umlagerungs- 
warme 

cal/pro NH4
Substanz Umlagerungs- 

Temp. 0
Umlagerungs: 

warnie 
cal/pro NH4

Fluorid. . ( -  30,7) 16 Jodid . . — 42,5 69
Chlorid — 30,4 200 Sulfat . . — 50,7 485
Carbaminat — 33,0 — Nitrat . . — 60,4 530
Bromid. . — 38,0 80
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thermomcter auBen. Eine Methode wird beschrieben, um bei grofien Temp.-Differenzen 
zwischen Calorimeter u. AuBenbad das Calorimeter durch einen einregulierten Thermo- 
staten zu schutzen. Gemessen wird zwischen —90 u. +10°, Benzoat u. Phosphonium- 
jodid bis —180° hinunter (vgl. vorst. Tabelle).

Der Mischkrystall NH4Cl-NH4Br (54,2% Chlorid) zeigt eine Anomalie bei —5°, 
also bei hóherer Temp. ais die Komponenten. Oxalat, Benzoat u. ganz trockenes 
Cyanid zeigen keine Anomalie, ebensowenig Phosphoniumjodid. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. B 1 6 . 143—52. Marz 1932.) W. A. R o t h .

W. A. Roth und H. Zeumer, Beitrage zur Thermochemie des Schwefeldiozyds. 
Um S02 fur calorimetr. Zwecke ais (starkes) Reduktionsmittel benutzen zu kónnen, 
muB die Losungswarme genauer bekannt sein ais bisher. Vff. losen fl. S02, dessen
V erdampfungswarme bei 21° zu —5,688 ±  0,01 kcal bestimmt wird. Zum Losen des 
fl. S02 wird eine mit Vaselin iiberzogcne F24-Bombe benutzt, dereń Wasserwert mit 
Hilfe einer Neutralisationswarme (H N 03, 7,751 H20  +  yerd. NaOH bei 21° +  14,44 +
0,01 kcal) bestimmt wird. Perner wird gasf. (S02) in W. eingeleitet u. Verdunnungs- 
■warmen gemessen. So wird die Losungswarme zwischen N  — 37 u. 7569 bestimmt: 
Q — + 5 ,920 +  0,175-log N  +  0,20 875 (log JV)2. Unsicherheit ca. 0,02 kcal. Der 
starkę Temp.-Gang riihrt von der positiven ersten Dissoziationswarme her. — Bei 
allen Verss. wird die Luft yollstandig ausgeschlossen, so daB nie Oxydation zu H2S04, aq. 
auftrat. Litergewicht von (S02) bei 20,27° u. 749,2 mm 2,660 89 ±  0,000 02 g. — Bei 
ca. 20° wird die Neutralisatkmswarme von (S02) mit 2 KOH, aq. gemessen zwischen 
iV =  45 u. N  =  3445. Die Werte (+  38,2 bis +40,5 kcal) gehen bei ca. N  — 300 durch 
ein flaches Minimum! Aus der Dissoziation in H ' +  H S03' (die zweite Stufe spielt 
in dem Konz.-Bereich noch keine Ralle!) folgt, daB man die Losungswarme von (S02) 
darstellen kann ais Q =  6,70 +  4,34-a, wo +4,34 kcal die erste Dissoziationswarme 
ist; die zweite ist ebenfalls positiv u. gróBer ais 2,3 kcal. (Ztschr. Elektrochem. angew. 
physikal. Chem. 3 8 . 164—70. Marz 1932. Braunschweig, Techn. Hochsch.) W. A.R o t h .

W. A. Roth und H. Zeumer, Schlufibemerkung: Zur Thermochemie des Schwefel- 
diozydes. (Vgl. vorst. Ref.) Um den auffalligen Gang der Neutralisationswarme 
(S02) +  2 KOH, aq. zu erklaren, werden Verdunnv.ngswarmen bestimmt: KOH, 
67 H20 — y  KOH, 2100 H20  u . K2S03, 134 H20 — y  K 2S03, 4200 H20, im ersten 
Fali nur +0,38, im zweiten +2,79 kcal. Diese groBe Verschiedenheit erklart den 
Gang der Neutralisationswarme ziemlich yollstandig. (Ztschr. Elektrochem. angew. 
physikal. Chem. 3 8 . 248. April 1932. Braunschweig, Techn. Hochsch.) W. A. R o t h .

Pierre J. van Rysselberghe, Energiediagramm der Halogenwassersloffe im gas- 
formigen Zustand und in wdsseriger Losung. Die Energie der Wechselwrkg. zwischen 
gasformigen H-Atomen u. Halogenatomen, zwischen gasfórmigen H-Ionen u. Halogen- 
lonen u. zwischen gel. H-Ionen u. gel. Halogen-Ioncn ais Funktion des Kernabstandes 
wird bestimmt (vgl. die entsprechenden Berechnungen fiir die Alkalihalogenide, C. 1 9 3 1 .
II. 1534). — Die Warmetónung fiir den ProzeB:

Hgasf. +  H alg.gasf. =  H +gel. +  H a lg ._ gel. +  E  
ergibt sich zu E  =  D +  3,9 V. (D =  Dissoziationswarme des Halogens). Damit laBt 
sich nun nach L  =  E— Q (L =  Losungswarme des gasfórmigen Halogenwasserstoffs 
zur Lsg. der Ionen), Q die Bildungswarme von gasfórmigem Halogenwasserstoff aus 
den gasfórmigen Atomen H u. Halg. berechnen. Gegeniiber den thermochem. Werten 
sind die berechneten C-Werte im Mittel um 1,13 Y. gróBer (HF +  0,88; HC1 +  1,11; 
HBr +  1,29; H J +  1,26). Diese Differenz wird ais Polarisationsenergie gedeutet. 
(Journ. physieal Chem. 35. 3371—78. 1931. Stanford Univ. Cal. Dept. of Chem.) L o r.

Aa. Kolloidchem ie. Gapillarchemie.
H. G. Bungenberg de Jong und J. C. Lanzing, Zur Kenntnis der lyophilen 

Kolloide. X. Mitt. Capillarelekłrische Ladung und Hydratation ais ZustandsvariaMe 
der hydrophilen Gełe. II. Die Jodadsorption am Agargel und am Sldrkekom. (IX. vgl.
C. 1 9 3 1 .  II. 1265.) Capillar-elektr. Ladung u. Solvatation sind ais Zustandsvariable 
der lyophilen Gele aufzufassen (vgl. C. 1 9 2 8 . II. 1987). Vff. untersuchen nun, inwieweit 
sich capillarelektr. u. lyotrope Einfliisse bei der J 2-Absorption aus K J3-Lsg. an 
Agargel oder Starkekórner geltend machen durch Best. des Einflusses von Neutral- 
salzen. Die Adsorption w’ird durch die Neutralsalze deutlich yergróBert; die Konstantę 
K  der FREUNDLICH schen Adsorptions-Isotherme wird gróBer, wahrend der Expo- 
nent 1/n  unycrandert bleibt. Beim Starkekorn ais Adsorbens zeigt sich eine capillar- 
elektr. Beeinflussung yon K  im Gebiet kleinerer Neutralsalzkonzz.; K  steigt mit der
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Wertigkeit des Kations an u. wird von der Wertigkeit des Anions nur wenig beeinfluBt. 
Beim Agargel maehen sieli lyotrope Einfliisse im Gebiet hoherer Neutralsalzkonzz. 
bemerkbar; MgCl2 u. MgS04 erhóhen die Adsorption bis 0,1-n. etwa gleich stark. 
K  bleibt dann in 0,1—4-n. MgCl2-Lsgg. gleich, wahrend K  bei MgSO., in diesem Gebiet 
mit der MgS04-Konz. wiichst. Beim Starkekorn treten diese lyotropen Einfliisse bereits 
bei geringeren Konzz. auf. Es handelt sich hauptsiichlich um eine Kationenlyotropie: 
Li <  Na <  K u. Mg <  Sr <  Ba, wahrend die Anionen (Cl, N 03, S04) die Konstantę K  
nicht beeinflussen. — Der capillarehem. Zustand der beiden untcrsuchten Gele ist also 
fur ihrc Adsorptionsfiihigkeit von groCter Bcdeutung. In gewissem Sinne sind capillar- 
elektr. Ladung u. Hydratation ais Variabeln aufzufassen, von denen der Wert von K  
abhiingig ist. (Kolloid-Beih. 3 5 . 89—122. 10/3. 1932. Leiden, Univ., Biochem. 
Labor.) L o r e n z .

A. Lottermoser und Hans-Joachim Kiehn, Reine Kieselsiiuresole. Beitrdge zur 
Kennlnis der Elektrodialyse. Nach JOP.DIS (Kolloid-Ztschr. 1 [1906/07]. 97) sind 
elektrolytfreie Si02-Sole nur in geringen Konzz. u. uberhaupt nicht nach der G r a h a M- 
schen Methode darzustellen, wahrend PAULI nach weitgehender Dialyse die Gr a h a m - 
Sole chlorfrei u. nur aus Na u. Si02 bestehend erhalt. Vff. untersuchen die Darst. von 
Si02-Solen u. besonders die Vorgange bei der E lek tro d ia ly se . —  GRAHAM-Sole werden 
durch Versetzen von Wasserglaslsg. mit HC1, H2S04, HN03, CH3C00H oder C02 
dargestellt. Die Dialyse der Sole wird konduktometr. u. potentiometr. verfolgt; mit 
zunelimender Dauer der Dialyse nehmen Leitfiihigkeit u. ph ab. Die Abnahme der 
Leitfiihigkeit ist bei jedem Sol verschieden; in der Steilheit der Leitfahigkeitsabnahme 
folgen aufeinander: Acetat-, Nitrat-, Chlorid-, Sulfat- u. Carbonat-Sol. Die E lek tro 
dialyse laBt sich am besten mit der Membrankombination: Ton-Kollodium vornehmen. 
Bei der Elektrodialyse yordialysierter Sole nimmt die Leitfiihigkeit mit der Zeit zu, 
fur jedes Sol in verschiedenem AusmaB. Das Sol-Vol. nimmt ab, am starksten beim 
Acetat-Sol. Die elektroosmot. W.-t)berfiihrung bei der Elektrodialyse wird bestimmt.
— Wird ein elektrodialysiertes Sol nochmals der einfachen Djalyse unterworfen, so 
nimmt die Leitfiihigkeit wieder ab; die Abnahme beruht nicht nur auf einer Konz.- 
Verminderung. — Weder vor noch nach der Elektrolyse lassen sich in den Chlorid- 
solen Cl'-Ionen nachweisen. Werden aber groBere Sol-Mengen mit konz. H2S04 dest., 
dann fiillt die Cl-Rk. positiv aus. Durch potentiometr. Bestst. kann gezeigt werden, 
daB durch die Elektrodialyse Cl-Ionen aus dem Sol freigemacht werden. Nach be- 
endeter Elektrodialyse nimmt beim Stehen die Leitfiihigkeit wieder ab. Offenbar tritt 
bei der Elektrodialyse neben der Na-Ionenwanderung eine Desorption ein. Quantitative 
Entfernung der Na-Ionen ist durch die Elektrodialyse nicht móglich. — In iihnlicher 
Weise werden Si02-Sole untersucht, die durch Hydrolyse yon SiCl4 u. durch Verseifen 
von Si(CCH3)4 h erg este llt  wuiden. Den GRAHAMschen Solen sehr ah n lich  sind die durch 
Membranelektrolyse v o n  Na2Si03 h erg este llten  Sole. Sch lieB lich  werden n och  Na2Si03- 
Lsgg. elektrodialysiert. Absolut reine elektrolytfreie, rein azidoide Sole konnten nicht 
hergestellt werden. Am reinsten ist das durch Hydrolyse von SiCl4 hergestellte Sol. 
(Kolloid-Beih. 35. 123—64. 10/3. 1932. Dresden, Techn. Hoehschule, Labor. f. Kolloid- 
Chem.J L o r e n z .

Satya Prakash und N. N. Biswas, Thixolropes Verhalłen von Thoriumgelen. 
(Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 361.) Untersucht wurden die aus Th-Nitrat u. den betreffenden Na- 
Salzen dargestellten Th-Molybdat-, Phosphat- u. Arsenatgele. Die beiden ersten sind 
stark thixotrop, wahi-end opalescente Arsenatgele nur in frischem Zustande Thixo- 
tropie zeigen. — Die erste Erstarrung der Gele dauert stets liinger ais die Erstarrungs- 
zeit nach stattgefundener thixotroper Umwandlung. — Der Vorgang der ThLsotropie 
wird darauf zuriickgefiihrt, daB die im Gel strukturell gefundene FI. beim Schiitteln 
frei wird u. das Dispersionsmedium bildet, wobei das Gel in Solform iibergeht. Dio 
Wiederbindung der Fi. fiihrt erneut zur Gelierung. — Glycerin u. Zueker wirken 
peptisierend u. verlangern daher die Erstarrungsdauer. Glykokoll erniedrigt, in geringer 
Konz. angewandt, die Erstarrungszeit des thixotropen Gels, in gróBerer Konz. dagegen 
wirkt es auf das Sol stabilisicrend. Na2S04-Zusatz beschleunigt die Erstarrung. Die 
von W e im a r n  angenommene Beziehung zwischen Tliixotropie u. Obersattigungsgrad 
halten Vff. fiir unzutreffend. (Jcnirn. Indian chem. Soc. 8. 549—56. Nov. 1931. Alla- 
habad, Chem. Lab. d. Univ.) GURIAN.

L. K. Lepin und S. A. Wosnessenski, U ber die Adsorption ron Gas aus dem
Luftstrom. Erwiderung auf die Arbeit von M e c k l e n b u r g  (C. 1 9 3 1 . I. 2516) unter 
nochmaliger Betonung derjenigen Punkte, in welchen die eigenen Theorien (C. 1 9 3 0 .

185*
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I . 348) von den Absichten MECKLENBURGs abweiolien. (Chem. Journ. Ser. A. Journ!
allg. Chem. [russ.: Chimitseheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obsehtsehei Chimii] 1 (63). 
233—34. 1931.) Gu r i a n . :

D. Balarew, U ber die innere Adsorption in-Krystallsalzen. IV. (III. vgl. C. 1931.
II. 2710.) Verss., welche unter Mitarbeit yon Sotirow ausgefiihrt wurden, zeigen, dali 
die Natur der Verunreinigungen von MgNH4P 04 • aq analog der friiher festgestelltcu 
Natur der Verunroinigung von BaS04 usw. ist. — Ahnlich verhalten sich die Carbonatc 
des Zn, Cd u. Ca. Unter Mitarbeit von Srebrow wurde die Hygroskopie von A1„03, 
CuO, Mo03 u. W 03 untersucht, u. festgestellt, dali sie im Zusammenhang steht mit der 
Struktur der aus den Gelen gewonnenen Oxyde. Die Unterss. yon. I. T r a tjb e  iiber die 
Auflósung yon Krystallen in Submikronen u. Bldg. der Kry stalle aus Submikronen 
werden ausfiihrlich diskutiert; desgleichen werden die aus róntgenoskop. Unterss. g'e- 
zogenen SchluBfolgerungen von M a r k  erortert, wonach die meiśten Mineralien mosaik- 
artig gebaut sind, u. die GroBenordnung der Klementarblóckchen 10-4 cm betragt. Beides 
bildet nach Vf. eine Stiitze seiner Anschauungen uber die innere Adsorption. (Kolloid- 
Beih. 3 4 . 441—61. 10/2. 1932. Sofia, Inst. f. anorgan. Chemie d. Univ.) G u r i a n .

L. de Brouckere, Uber die Adsorption von Elektrolyten durch krystalline Ober- 
flachen. IV. (III. ygl. C. 1932. I. 365.) In Fortsetzung der friiheren Unterss. werden 
die Adsorptionskurven von KJ, KCl u. CuCl„ an BaSOt bei 0, 60 u. 80° aufgenommen. 
Tragt man die Vers.-Resultate ais logarithm. Koordinaten auf, so ergeben sich fiir 
jedes Temp.-Gebiet zwci geradlinige Abschnitte, der erste mit einer Neigung der Kurve 
von 45°, der andere parallel zur Konzentrationsachse, wobei diese asymptot. Horizontale 
imabhangig yon der Temp. ist. Des weiteren konnte durch die Verss. die Hypothese 
bestatigt werden, daB die adsorbierten Sehichten monomolekular sind, u. daB der 
groBte Teil des Elektrolyten infolge einer direkten Adsorption der Anionen gebundeil 
ist, wahrend die aquivalente Menge der Kationen durch elektrostat. Anziehung fest- 
gehalten wird. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 17. 1249—61.1931. Brussel, 
Uniy. Librę, Naturwissenschaftl. Fakultat.) K l e v e r .

L. de Brouckere, Der EinflufS der Loslichkeit des Adsorbierten auf die Adsorption 
von Elektrolyten. (Vgl. C. 1931. I. 1891 u. vorst.’ Ref.) Zur Unters. des Einflusses der 
Loslichkeit auf die Adsorption von Elektrolyten wurde die Adsorption von TlCl an 
BaSOt bei 25° bestimmt. Unter Beriicksichtigung der Resultate der friiheren Unterss. 
(1. c.) iiber die Adsorption von HC1, LiCl, NaCl, KCl, CuCl2, NiCl2, LaCl3 u. PbCL an 
BaS04 konnte festgestellt werden, daB mit Abnahme der Loslichkeit des Chlorids 
die Adsorptionskraft ansteigt. So wird das 2,5-mal schwerer ais das PbCl21. TlCl starker 
ais das PbCl2 adsorbiert, wahrend alle iibrigen erwiihnten 11. Chloride eine bedeutend 
geringere Adśorbierbarkeit aufweisen. — Es zeigt sich weiter, daB die Valenz des 
Kations keine wesentliehe Rolle spielt, da das einwertigc TlCl starker ais die zwei- 
u. dreiwertigen CuCl2, NiCl2, PbCl2 u. LaCl3 adsorbiert werden. (Buli. Soc. ehim. Belg. 40.
737—40. Dez. 1931. Brussel.) " K l e y e r .

A. J. Allmand und J. L. Lizius, Die Sorption,von Schwefdkolilenstoff bei niedrigen 
Drucken an aktire Kohle. Um die Ergebnisse friiherer Unterss. an CC14 zu sichern (vgh
C. 1930. II. 3382. 1931. II. 26) wird nun die Adsorption von CS2 an 6 yerschiedene 
Kohlen untersucht. — Dio Desorptions- u. Resorptionsisosteren sind denen bei CCI,, 
ahnlieh; bei Drucken oberhalb 0,1 mm treten Unstetigkeiten auf, diei Neigungen der 
Kurven bei hoheren Drucken entsprechen kleineren /-Werten (A =  Adsorptionswarme). 
Die Adsorptionswarmen, die mit steigender CS2-Beladung kleiner werden, sind niedriger 
ais bei CC14. — Die berechneten Adsorptionsisothermen bei 25° zeigen nicht die bei CC14 
beobachteten Abweichungen. Die Resorptionskurven neigen zu hoheren Drucken ais 
die Desorptionskurven. Die Adsorptionsisotherme von CS2 ist bei einer bis 800° ent- 
gasten Kohlo reversibel. — Die friiher mitgeteilten Ansichten iiber die Adsorption 
werden nun erweitert: Bei der Verdrangung des letzten Sauerstoffrestes yon der Kohle 
sind 2 Vorgange zu unterscheiden: 1. die Umwandlung des C-0-Oberflaehenkomplexcs 
in adsorbiertes C02 oder CO, u. 2. Verdrangung des adsorbierten C02 oder CO. Vorgang 1 
lauft mit CS2 rascher ab ais mit CC14, Vorgang 2 ist mit CC14 rascher ais mit CS2. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 134. 554—70. 2/1. 1932< London, King’s Coli.) L o r e n z .

Yoshio Tanaka, Tsutoinu Kuwata u n d  Susumu Furuta, Adsorption von Farb- 
btoffen aus wdsserigen Losungen an japanischen sauren Ton. Das A d sorp tion sverm ógen  
Y on saurem  Ton f iir  Farbstoffe aus o rgan . Losungsmm. w ird  durch  d ie  Ggw. y o n  Stoffen 
m it p o laren  Gruppen yermindert; d ies w u rd e durch  e in e  se le k tiy e  A d sorp tion  der
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polaren Gruppen an die Restaffinitiiten vón Si02 in der Oberflache erldart (vgl. C. 1930.'
I. 806). In W. adsorbiert der saure Ton jedoeli groBe Mengen bas. Yerbb. Diese As- 
sorption muB eine andere Ursache haben. Es wird angenommen, daB sich durch Ad- 
sorption des OH des W. an die Oberflache u. AbstoBung des H in die AuBenschicht 
eine elektr. Doppelschicht auśbildet. Die Adsorption erfolgt also durch eine Salzbldg. 
zwischen der bas. Verb. u. dem H der AuBenschicht. (Journ. Fac. Engin., Tokyo Imp. 
Uniy. 20. 53—64. Febr. 1932. Tokyo, Imperial Univ., Faculty of Engineering. Dept.'of 
Applied Chem.) L o r e n z .

A. Lottermoser und Werner Honsch, Sludien iiber Quellung. III. Uber die Auf- 
nahme von Neutrahalzen durch Baumwólle. (II. vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1210.) An sorgfaltig 
gereinigtem, aus Sakellaridis-Baumwollc hergestelltem Materiał wird die Aufnahme 
yon LiCl, NaCl, KC1, CaCl2 u. KCNS zeitlich yerfolgt. Es ergibt sich, daB die fur die 
letzten vier Salze aufgenommenen Kurven bei 30—50 Stdn. ein Maximum durchlaufcn, 
wahrend LiCl stark negatiy adsorbiert wird u. bei 30 Stdn. ein Minimum aufweist. 
Die negative LiCl-Adsorption beruht wahrscheinlich auf einer bevorzugten W.-Ad- 
sorption. Der Verlauf der Adsorptionsisothermen spricht eindeutig weder fiir eine 
Salzbldg., noch fiir eine reine Adsorption. Die Neutralsalzaufnahme sowie die zum 
Vergleich herangezogene NaOH-Aufnahme ist in dem Sinne ein teilweise irreversibler 
Vorgang, ais die zum Vorgang der Aufnahme gehórende Quellung irrevcrsibel ist. —• 
Die ausgefiihrten Verdiinnungs- u. IConzentrierungsreihen fiihren zu yerschiedenen 
Resultaten. Zur Erklarung der negativen Adsorption werden osmot. Erscheinungen 
ais mógliche Ursache angedeutet: „Bringt man die ais Zelle mit semipermeablen Wiinden 
gedachte Baumwólle aus einer konz. Lsg. in eine verd. (Verdiinnungsreihen), so wird 
dieser Lsg. durch Osmose W. entzogen, die Lsg. wird konzentrierter u. gleichzeitig 
muB die Baumwólle ąuellen; wird sie aus einer verd. Lsg. in eine konz. gebracht, so 
gibt sie W. an die Lsg. ab, die Lsg. wird verdunnter, die Baumwólle muB entquellen“. 
Die Irreversibilitat der Quellung kónnte auf das Zerstóren der Baumwollkrystallito 
zuruckgefuhrt werden. (Kolloid-Ztschr. 57. 206—21. !Nov. 1931. Dresdcn, Lab. f. 
Kolloidchemie d. Techn. Hochsch.) Gu r i a n .

A. Lottermoser und Henry Thiele, Sludien uber Quellung. IV. Uber die Aufnahme 
von Salzsaure durch Ilaulblófia und die damit verbundene Quellung. (III. vgl. vorst. 
Ref.) HautbloBen von einem Gesamtwassergeh. von 85,32% wurden in bezug auf 
(Juellung u. Adsorption in HC1 untersucht. Es zeigt sich, daB es geniigt, die Verss. 
iiber zwei Stdn. auszudehnen, da sowohl Quellung ais auch Adsorption in diesem 
Zeitraum etwa 94% der bei langer Vers.-Dauer beobachtcten AusmaBe erreicht. Die 
Quellungskurven u. Adsorptionskurven weisen einen sehr ahnlichen Vcrlauf auf. Die 
Bestst. der Aufnahmefahigkeit der Narbenseite u. der Fleischseite ergaben, daB die 
Narbenseite etwa 20% mehr Siiure aufnimmt ais die Fleischseite, was auf die Be- 
deutung der capillaren Saugwrkg. der Poren bei der Adsorption schlieBen laBt. — Der 
W.-Geh. der BlóBe hat keinerlei EinfluB auf die Siiureaufnahme, woraus gefolgert 
wird, daB das W. der nassen BloBe nur imbibiert u. nicht fest gebunden ist, u. von 
der Salzsaure hcrausgezogen wird. Lediglieh die letzten 20% des W. der lufttrockenen 
BlóBe sind fester an das Kollagen gebunden, da ihre Entfernung mit einer Veranderung 
der BloBe verbunden ist. Die Aufnahme yon HC1 wurde weiterhin in Konzentrations-, 
Konzentrierungs- u. Verdiinnungsreihen gemessen. Hierbei wird ais Konzentrations- 
reihe eine Vers.-Reihe von steigender Konz., bei welcher in jeder Lsg. frisches Adsorbens 
verwendet wurde, bezeichnet, wahrend bei der Konzentrierungsreihe beobachtet 
wurde, wie sich ein Stiick BloBe verhalt, welches nach u. nach mit der verdunntesten 
Lsg. anfangend, samtliche Lsgg. in steigender Konz. durchlauft, u. bei der Ver- 
diinnungsreihe ahnlich bloB in umgekehrter Reihcnfolge wie bei der Konzentrierungs
reihe verfahren wurde. — Die Konzentrationsreihe zeigte, daB die maximale Adsorption 
bęi einer 0,26-n. HC1 erreicht wirdj wahrend die (Juellung schon bei 0,067-n. HC1 ihren 
maximalen Wert besitzt. — Bei den Vćrss. der Konzentrierungsreihe werden, im Gegen- 
satz zur Konzentrationsreihe fiir dio Adsorption Kurven mit Maximum u. Minimum 
gefunden. Das Maximum der Quellung wird bei 0,13-n. HC1 erhalten. — Die Verss. 
der Salzsaureverdunnungsreihe zeigen, daB in 1-n.. Salzsaure dieselbe Adsorption statt- 
findet wie bei der Konzentrationsreihe. In allen anderen Lsgg. fand aber eine negative 
Adsorption statt, so daB das Maximum bei 1-n. HC1 lag. Im Gegensatz zum Ad- 
sorptionsverlauf, welchen Vff. fiir rcversibel anspreehen, ist die Quellung irreyersibel 
u. steigt mit abnehmender Konz. der Lsg. stetig an. — Dieselben Verss., ausgefiihrt 
mit H2S04, fiihrten zu analogen Ergebnissen, die sich nur quantitativ von den mit HC1
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gewonnenen unterscheiden. (Kolloid-Ztschr. 57. 343—53. Dez. 1931. Dresden, Lab. f. 
Kolloideliemie d. Techn. Hochsek.) G u r i a n .

B. Anorganische Chemie.
G. A. Rasuwajew und M. M. Koton, Uber Abscheidung mełallischen Quecksilbers 

aus dessen organischen Derivaten. Beim Erwarmen motallorgan. Verbb. unter H2-Druck 
seheidet sich unter Bldg. des entspreehenden KW-stoffs Metali ab (vgl. I p a t j e w  u. 
R a s u w a j e w ,  C. 1930. I. 2669). Vff. untersuehen diese Rk. u. den Rk.-Mechanismus 
bei Hg-Derivv. — C0H3HgCl u. p-CH3C8HsHgCl seheiden in benzol. Lsg. bei 50 at 
H2 Hg in groBerer Menge erst bei Tempp. iiber 325° ab. Die Hg-Abseheidung aus HgCl2 
in benzol. Lsg. erfolgt wahrscheinlich iiber die organ. Verbb., die sich beim Erwarmen 
von Hg in Bzl. bilden. Wird Bzl. durch A. oder W. ersetzt, so erfolgt die Hg-Abschei- 
dung in 24 Stdn. bei 200° fast quantitativ. — Die pyrogenet. Zers. von 

(C6H5CH2)2Hg Hg +  C0H5CH2 • CH2C6H5 
bleibt T o m  Lósungsm. u. Ggw. von H2, auch unter Druck, nahezu unbeeinfluBt. 
(CBH5)2Hg ist verhiiltnismaBig bestiindig; erst nach langerem Erwarmen auf 300° tritt 
Zers. ein. In benzol. Lsg. unter 50 a t H , werden bei 275° innerhalb 24 Stdn. 90% Hg 
abgeschieden. Bei 200° ist die Rk. monomolckular; in Ligroinlsg. wird die Bldg. einer 
dem abgeschiedenen Hg aquivalenten Bzl.-Menge naehgewiesen. Der Rk.-Mechanismus 
diirfte folgender sein: (CeH5)2Hg ^  C6H5Hg . . . +  C0H5 . . .;

C6H5 . . . +  Ho — C„H6 +  H; C„H5Hg . . . +  H — >- C0HG +  Hg.
Diese Rk. findet stets statt, wenn (C„H5)2Hg in Bzl. oder Ligroin mit Substanzen er- 
hitzt wird, die ihren Wasserstoff leicht abgeben, z. B. Hydrochinon, Propyl- u. Iso- 
propylalkohol, Benzylalkohol, Benzhydrol, Diphenylamin, Anilin, Phenol u. Tetralin. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 613—22. Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 864—74. 20/4. 
1932. Chem. Inst. d. Akademie d. Wissenschaften d. U. d. S. S. R.) L o r e n z .

M. P. Venkatarama Iyer, Wechselwirkung zwischen Kupferozyd und neulralen 
Salzlosungen. (Vgl. C. 1927. I. 1930.) Beim Schiitteln von reinem CuO mit neutralen 
Salzlsgg. wird Alkali frei, wobei die Alkalimenge wenig von der Natur u. Konz. des 
Kations abhangt, u. fur die untersuchten Anionen die Reihenfolge S04" >  Cl' >  NOa 
einnimmt. Zur Erkliirung des Mechanismus des beobachteten Vorganges wird die 
MuKHERJEEsehe Ionenadsorptionstheorie herangezogen. Die primare Adsorption von 
Hydrosylionen an CuO wurde durch Leitfahigkeitsmessungen bestiitigt. (Journ. 
Indian ehem. Soc. 8. 613—18. 1931. Bangalore, Chem. Abt. d. Central College.) Gur.

Paul Fleury, Uber Glycerinphospliormolybdate. Das Drehvermogen von d-Molybdan- 
iipfelsaurom Ammonium in wss. Lsg. wird durch a- u. /3-Glycerinphosphate in gleichem 
Sinn, wenn auch in geringerem MaBe, wie durch Dinatriumphosphat beeinfluBt. Die 
Bldg. von Glycerinphosphormolybdaten zeigt sich auch darin, daB beim Zusatz von 
a- u. /3-Glycerinphosphaten zu neutralisierten NH,,-Molybdat-Lsgg. die Lsg. alkal. 
wird. — Die Isolierung des Komplexes gelingt durch Fallen einer Mischung von Mo03,
2 H20  u . einbas. /3-GIycerinphosphat mit A.; der gut krystallisierende Stoff besitzt 
die Zus. 2,5 Mo03, fi (C3H ,02), P 0 4Me2, n H20  (n =  2,5 fur Me =  K, u. n =  4 fiir
Me =  Na). (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1350—52. 21/12. 1931.) L o r e n z .

C. Hineralogisclie und geologische Chemie.
Alexander H. Phillips, Isomorpher Ersatz von EUmenten in Mineralien. Der 

Hauptfaktor der Isomorphiebeziehungen ist zweifellos das Vol. der Bausteine eines 
Gitters. Danebcn treten ais wichtige Faktoren fiir den Ersatz einzelner Atome u. 
Atomgruppen auf, die Stellung des Atoms im Krystallgitter, die atomaren Richtungs- 
kriifte, welche wahrscheinlich eine Funktion des Druckes sind, die yeranderliche 
KompressibilitiŁt der Atome, die verschiedene Ausdehnung der Atome mit steigender 
Temp. u. das Zuriickgehen der Krystallisationskrafte mit steigender Temp. Diese 
Falle werden an Beispielen naehgewiesen. (Amer. Mineralogist 17. 85—93. Marz 
1932.) E n s z l i n .

Karl Zimanyi, Mineralog i sche Mitteilungen. Besehreibung eines griinen Granats 
von Dognacska, eines Millerits von Vashegy u. einer Umhiillungspseudomorphose des 
Pyrits an Kalkspatskalenoedern yon demselben Fundort. (Ztrbl. Minerał., Geol. 
Palaont., Abt. A. 1932. 78—82. Budapest.) E n s z l i n .
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Eugene Poitevin, Vorlaufige Mitleilung iiber Ashtonit. In einem Basalt wurde ein 
neues Minerał der Ptilolitgruppe in Eorm radialstrahliger farbloser bis weiCer Massen 
gefunden, welches W. AsHTON zu Ehren Ashtonit benannt wurde. Das Minerał bat 
die Lichtbrechung a =  1,481, /? =  1,482 u■ y — 1,486 ±  0,001 u. die Zus. 63,30 Si02,
11,74 Al20 3, 0,50 Fe20 3, 9,54 CaO, 0,39 MgO, 3,28 Na20, 0,42 K20, 0,21 BaO u. 
10,42 H20  entsprechend einer Formel 9Si02-Al20 3-2R0-5H20, wahrend die Ptilolit- 
gruppe nur 1 RO enthalt. (Amer. Mineralogist 17. 120—21. Marz 1932.) E n s z l i n .

Arthur D. Howard, Baryimikrokrystalle von Barstow, California. Ein Ton mit 
kleinen Verlagerungen enthielt gut ausgebildete, etwa 0,1 mm groCe Barytkrystiillcken, 
welcke durch Schlammen von dcm Bindemittel befreit werden konnten. (Amer. 
Mineralogist 17. 120. Marz 1932.) ENSZLIN.

H. V. Ellsworth, Oadolinit von Loughborough Township, Frontenac Co., Ontario. 
Ein groBer Gadolinitkrystall aus einem Pegmatit hatte die Hartę 6,5 u. eine Licht- 
brcehung iiber 1,75. Das schwarze Minerał hatte die D.4lglS 4,101 u. die Zus. 25,97 Si02,
0,14 Th02, 2,85 (Ce, La, Di)„03, 56,47 (Yt, Er)20 3, 2,34 Ee20 3, 5,82 FeO, 1,17 MnO, 
10,29 BeO, 0,32 A120 3, 2,36 ĆaO, 0,55 MgO, 0,09 Na20  +  K20, 1,23 H20, Spur P20 5 u. 
lcein U. (Amer. Mineralogist 17. 96—97. Marz 1932.) E n s z l i n .

L. Tokody, ii ber die Livu>nitpseudomor-phosen nach Pyrit von Menyhaza. Limonit- 
pseudomorphosen nach Pyrit werden krystallograph. besehrieben u. die beobachteten 
Atzfiguren besprochen. Die Symmetrie u. die Orientierung der letzteren weisen auf 
die Zugehorigkeit des Pyrits zu der dyakisdodekaedr. Klasse des reguliiren Systems hin. 
(Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1932. 83—87. Budapest, Min. u. Geol. Inst. 
d. T. H.) .. E n s z l i n .

Wilhelm Freudenberg, Ober Rutilkaolinit ? im rheinischen Schiefergebirge. Bei 
Limburg/Lahn wurde ein Kaolinit gefunden, welcher zahllose winzige Rutilnadelchen 
enthalt u. wahrscheinlich durch Verwitterung von Tonsehiefern entstanden ist. Móglich 
ist, daB die Ti02 dio therm. Eigg. gewisser Kaoline fiir Tiegel u. Muffeln erheblieh 
yerbessert. (Ztschr. Dtsch. geol. Ges. 84. 125—26. 20/3. 1932. Klosters, Sehweiz.) E n s z .

Paul Gaubert, Sphdroliie mit schraubenfórmigen Aufrollungen aus Helenin. 
Rohes Helenin, welches bei 80° schm., gibt bei der Krystallisation aus der Sehmelze 
auf Glas drei Arten von Spharoliten mit schraubenformiger Aufrollung. Die erste Art, 
dereń Gang otwa 40 fi betragt u. die sich um den Hauptbrechungsindex ng ais Achse 
aufrollt, besteht aus Isoalantolacton, kenntlich durch den F. 115°. Dieser Kórper 
tritt haufig in groBen Partien auf u. ist leicht rein zu gewinnen. Die zweite Art Spharolite 
mit einer Ganghóhe von 400 /« ebenfalls um na aufgerollt, ist opt. zweiachsig. Die 3. Art 
von Spharoliten ist um nm ais Aehse gerollt u. besteht aus Alantolacton. Dic Doppel- 
brechung des Alantolacton nimmt mit zunchmender Temp. sehr rasch ab. Die Doppel- 
brechung der 2. Art von Spharoliten nimmt von 50° an ab. Bei 65° werden sie ein- 
achsig u. die Spharolite zeigen nun wie beim Alantolacton eine Aufrollung mit nm ais 
Achse. Mit steigender Temp. nimmt die Doppelbrechung wieder zu, u. der Achscn- 
winkel wird annahernd 90°. Gewóhnlich sclimelzen in diesem Stadium die Krystalle 
(bei ca. 80°), aber manchmal gehen die opt. Aclisen noch weiter auseinander, derart, 
daB nun die spitze Bisektrix stumpfe Bisektris wird. Bei der Abkiihlung sind diese 
Vorgange reversibel. Geht dieselbe sehr langsam, so erseheinen kleine Krystalle, 
welche bei gewóhnlicher Temp. bestandig sind. Bei neuem Erhitzen verschwinden sie 
unter Bldg. von Fasern. (Compt. rend. Aead. Sciences 194. 733—36. 22/2.1932.) E n s z .

R. Schreiter, Kupfererze im Buntsandstein ton Hdgoland. Die Kupfererze — 
gediegen Cu, Rotkupfererz u. Malachit — in den Sandsteinen von Helgoland sind 
sekundarer Natur. Sie fiillen Drusen, Spalten u. Risse aus u. sind haufig von breiten 
Bleiehungszonen umgeben, welche wahrscheinlich durch gel. Kupfersalze hervor- 
gerufen worden sind. (Ztschr. Dtsch. geol. Ges. 84. 1—17. 20/2. 1932. Freiberg, 
S a c h s e n . ) _________________ E n s z l i n .

[russ.] B. N. Nasledow und E. I. Około-Kulak, Bachilow-Lagerstiitten der bitum inosen Kalk-
steine. M oskau-Leningrad : Geolog. Verlag 1931. (77 S.) Rbl. 3.50.

D. Organische Chemie.
H. Staudinger, Hochpolymere Verbindungen. 59. Mitt. Viscositatsgesetze bei 

hochpolymeren Yerbindungen. (58. vgl. C. 1932. I. 1510.) Kurzo Zus.-Fassung der 
Yiscositatsgosetze der 60. Mitt. (vgl. nachst. Ref.). Yergleich derselben mit den osmot.
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Gesetzen. Beide gelten nur in ganz verd. Lsgg. u. setzen voraus, daB die Molekule 
der gel. Substanz viol groBer sind ais die des Losungsm. Eine weitere Analogie besteht 
darin, daB die Viscositat gleich konz. Lsgg. nur abhiingig ist von der Molekullange, 
der osmot. Druck nur von der Mol.-GroBe. Die viscosimetr. Mol.-Gew.-Best. hat gegen- 
iiber der osmot. den Vorteil, daB die zu messenden Effekte mit zunehmendem Mol.- 
Gew. groBer werden. Zur friiher vorgeschlagenen Einteilung der Kolloide nach dem 
Bauprinzip der Teilchen in Suspensoide, Assoziations- u. Molckiilkolloide (C. 1930. 
I. 823) wird bemerkt, daB neben dem Bau auch die Gestalt der Teilchen von Bedeutung 
ist, insofern, ais auch die Assoziationskolloide langgestreckte Teilchen besitzen konnen. 
Auch in diesen Fallen treten hohe Viscositat, Abweichungen vom H ag icn-P o i s e u i l l e - 
schen Gesetz u. Strómungsdoppelbrechung auf. Trotz dieser Analogien zwisehen Molekiil- 
kolloidcn u. Assoziationskolloiden mit langgestrecktęn Teilchen ist die Frage nach dem 
Bauprinzip auf Grund der Temp.-Abhangigkeit der Viscositat leiclit zu entscheiden. 
Die spezif. Viscositat einer Seifenlsg. sinkt beim Erwarmen von 20 auf 60° stark ab 
u. verliert dabei die Abhangigkeit vom Geschwmdigkeitsgefalle, wahrend die spezif. 
Viscositat einer PołystyroIIsg. im gleichen Temp.-Inter vall nahezu konstant bleibt u. 
die Abhangigkeit vom Geschwmdigkeitsgefalle beibehalt. (Kurven im Original.) Dieser 
Unterschied kommt dadurch zustande, daB im Molekiilkolloid starkę Hauptvalenz- 
kraftc die Atome des elast. Teilchens (Molekiils) zusammenhalten, wahrend in den 
Fadenmicellen sckwachere zwischenmolekulare Krafte wirksam sind. (Helv. chim. 
Acta 15. 213—21. 1/2. 1932. Freiburg i. Br., Univ.) SlG NEB.

H. Staudinger, tjber hochpolymere Verbindungen. 60. Mitt. Uber Beziehungen 
zwisehen der Keltenldnge von Fadenniolekulen und der spezifischen Viscositiit ihrer Losungen. 
(59. vgl. Torst. Ref.) In der innerhalb einer polymer-homologen Reihe giiltigen Be
ziehung 'łjSp. =  (C. 1930. II. 701) hat Km folgende anschauliche Bedeutung:
^„■lO1 ist die spezif. Viscositat des Stoffes vom Mol.-Gew. 10000 in grund-molarer 
Lsg. Die Xm-Werte verschiedener Reihen weichen stark voneinander ab, wie folgende 
Zahlen zeigen: Paraffine 0,8-10-J ; Polj'prene 3■ 10”:1; Polyprane 3-10-1; Polyiso- 
butylene 1,75-10-1; Polystyrole 1,8-10— Polyindene 1,8-10~4. Stellt man sich die 
Frage, in weichen Konzz. die verschiedenen KW-stoffe vom gleichen Mol.-Gew. Lsgg. 
gleicher Yiscositat ergeben, so findet man die GcsetzmaBigkeit, daB die Konzz. im 
Verhaltnis der Kettenaquivalentgeww. stehen miissen. (Kettenaquivalentgew. =  Mol.- 
Gew./Zahl der C-Atome in der Kette.) Folgendes sind die spezif. Viscositaten ketten- 
aquivalenter KW-stoffe vom Mol.-Gew. 10000 nebst den %-Gehh.: Paraffin (1,4%) 0,8; 
Polypren (1,7%) 0,75; Polypran (1,75%) 0,75; Polyisobutylen (2,8%) 0,88; Polystyrol 
(5,2%) 0,9; Polyinden (5,8%) 0,9. Der zehntausendste Teil dieser fiir alle polymeren 
KW-stoffe konstanten GroBe wird i f aequ.-Konstantę genannt u. hat im Mittel folgenden 
Wert. A'acqu. =  0,85-10_,ł. Vermittels der Beziehung );Sp. (aequj =  0,85- 10~J-jlf kann 
das Mol.-Gew. eines polymeren KW-stoffes bei bekanntem Kettenaquivalentgewicht 
bestimmt werden. Ihre Giiltigkeit wird beim Sgualen, sowie bei Kautsęhuk u. Balata 
erwiesen. Unter Beriicksichtigung der Tatsache, daB in erster Naherung samthche 
KW-stoffe von gleichem Mol.-Gew. gleich viele C-Atome enthalten, lassen sich folgende 
weiteren Beziehungen ableiten. Gleich konz. Lsgg. von KW-stoffen desselben Mol.- 
Gew. besitzen Viscositaten, die sich wie die Kettenlangen verhalten. Gleich konz. 
Lsgg. gleicher Yiscositat enthalten Molekule derselben Kettenliinge. Man kami demnach 
aus der spezif, Viscositat die Kettenliinge nach folgender Formel bestimmen:

7jsp. (1,4%) =  0,85-10-1-14-?i =  l,19-10-3-?i 
?/sp. (1.4%) ist die Viscositat einer l,4%ig. Lsg., n die Zahl der C-Atome in der Kette. 
Es werden die kleinen Schwankungen derifaeau.-Werte diskutiert u. auf dreiUrsachen 
zuriickgefiihrt. Erstens ist die Zahl der C-Atome in Stoffen gleichen Mol.-Gew. nicht 
genau gleich, zweitens liegen bei hochmolekularen Stoffen nie Molekule einheitlicher 
Lange vor u. drittens sind die Viscositatsmessungen in verschiedenen Losungsmm. 
ausgcfiihrt worden. Die -KaeqU,-Werte sauerstoffhaltiger Verbb. stimmen mit dem fiir 
KW-stoffe groBenordnungsmiiflig iiberein, wie aus folgenden Zahlen zu sehen ist: 
Polyvinylacetate 1,5- 10-a ; Polyanethole 2,2-10-4; Polyosymethylene 1,1 • 10-1; Poly- 
athylenosyde 0,6-10-4; Triacetylcellulosen 2,4-10-4; Cellulosen 2,4-10-4. Dieerwiihnten 
Viscositatsgesetze i.verden anschaulich, wenn man beriicksichtigt, daB das Ketten- 
aquivalentgewicht ein MaB fiir den Durchmesser eines Fadenmolekiils darstellt. Danach 
haben gleichkonz. Lsgg., die Molekule derselben Lange enthalten, dieselbe Viscositat 
unabhangig vom Molekiildurchmesser. Fiir diesen gilt also das ElNSTEINsche Gesetz, 
wahrend fiir die Molekullange die Beziehung ?;sp. =  K m-e-M  zutrifft. Die Zunahme



1932. I. D . O k g a n is c h e  C h e m i e . 2829

des Wirkungsbereiohes nach diesem Gesetz wird auf die elast. Sehwingungen des 
Molekulfadens um seine stabilste, gestreckte Form zuriiekgefuhrt, wahrend der groBe 
Wirkungsbereich die besonderen Eigg. der Gellsgg. erkliirt. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 65. 
267—79. 3/2. 1932. Freiburg i. Br., Univ.) SlGNER.

E. N. Gapon, Untersuchung der Polymerisationsgeschwindigkeit. III. Polymeri- 
salionsgeschwindigkeit des Diisopropenyls. (II. vgl. C. 1931.1 .1089.) Es wurde die Poly- 
merisationsgeschwindigkeit von Diisopropenyl bei 110, 130 u. 190° untersucht. Hierbei 
entstehen ais primare Prodd. das Dimere u. ein Polymeres. Die Gescliwindigkeits- 
konstanten der Bldg. der Polymerisationsprodd., die Temp.-Koeff. usw. wurden be
stimmt. Dabei wurden die gleichen GesetzmaBigkeiten beobachtet, wie bei der Unters. 
der Polymerisationsgeschwindigkeit von Isopren. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. 
Chem. [russ.: Ckimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 1 (63). 
496—501. 1931.) S ch o n fe ld .

E. N. Gapon, Untersuchung der Polymerisationsgeschwindigkeit. IV. Polymeri
sationsgeschwindigkeit des Myrcens. (III. vgl. vorst. Ref.) Es werden die Konstanten 
der Polymerisations- u. Isomerisationsgeschwindigkeit von Myrcen bei 150° bestimmt. 
(Chem. Journ. Ser. A Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal 
obschtschei Chimii] 1 (63). 502—05. 1931.) SchonFELD.

G. Kohn, Uber stochiometrische Salzsaure-Alkoholadditionsverbindungen in flussigem
Zustande. Die Gew.-Zunahme von Methyl-, Athyl-, Propyl-, Butyl-, Amyl- u. Octyl- 
alkohol beim Sattigen mit HC1 entsprieht der Bldg. einer Verb. 1 :1 ; der theoret. Wert 
der HCl-Aufnahme wird bis zu 8% nach oben uberschritten. Auch bei Einleiten von 
HC1 in Lsg. der Alkohole in Stoffen mit geringer Losefahigkeit fiir HC1 wird auf 1 Mol. 
Alkohol 1 Mol. HC1 aufgenommen. Zugabe von W. zu Alkohol-HCl-Mischungcn be- 
wirkt eine groBe Steigerung der Viscositat, die beim Verhaltnis 1 HC1 : 1 H20  masimal 
ist. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 589—95. 20/4. 1932.) L orenz.

H. J. Backer und N. D. Dijkstra, Die Thioather des Pentaerythrits. Vff. haben 
mehrere Thioather der Formel C(CH2SR)4 dargestellt, um zu priifen, ob aus diesen 
strahlenartig aufgebauten Yerbb. die entsprechenden Tetrasulfone erhalten werden 
kónnen, oder ob ster. Einfliisse dem entgegenstehen. Die Thioather lieBen sich in guter 
Ausbeute dureh Rk. von Tetrabrompentaerythrit mit cinem UberschuB von Na-Mercap- 
tiden (1: 5 Moll.) in alkoh. Lsg. herstellen (vgl. TscHUGAJEW u. I l j in ,  C. 1924. II. 
1170). Die Alkylmercaptane wurden in Abanderung eines Verf. von A rn d t  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 54 [1921]. 2236) dureh Hydrolyse von Alkylisothioharnstoffen dar
gestellt, welche ais Umsetzungsprodd. von Bromalkylcn mit Thioharnstoff erhalten 
u. ohne weitere Isolierung hydrolysiert werden kónnen.

RS ■ C(: NH) • M ,  ■ HBr +  2 KOH — 2 RSH +  C2H4N4 +  2 KBr +  2 H20  .
Die ersten Glieder der aliphat. Thioather des Pentaerythrits sind fl. u., nach hinreichender 
Dest. im Vakuum, farblos. Die dureh Rk. mit den Na-Salzen von Thiophenol u. Benzyl-

mercaptan gewonnenen aromat. Thioather sind krystallin. 
Der Thioather des tertiiiren Butylalkohols ist ebenfalls 
fest, wahrseheinlich wegen der diehten Struktur des 
Mol. (ygl. I).

Y e r s u e h e .  Zur Darst. der Alkylmercaptane 
wurden gleiche Moll. Thioharnstoff u. Alkylbromid in 
W. gekocht. Das so entstandene Bromhydrat des Alkyl- 
isothioharnstoffs wurde mit KOH Yerseift. AuBer den 
aliphat. Mercaptanen lieB sich auch Benzylmercaptan auf 
diesem Wege darstellen, Thiophenol dagegen nieht, weil 
Brombenzol nieht mit Thioharnstoff reagiert. Zur 

Darst. der Thioather des Pentaerythrits wurde zunachst Na in absol. A. gel., das Mer- 
captan u. dann das Tetrabrompentaerythrit zugegeben u. im Autoklaven auf 150° 
erhitzt. — Thioather des Pentaerythrits: Tetramethylthioather, C9H20S4, zahe Fl. Kp.15 
209—211°, <Z154 =  1,144, nn15 =  1,572. Tetradthylthioather, C13H2SS4, Kp.15 218—220°, 
ź164 =  1,066, nn15 =  1,545. Tetrapropylthioather, C17H3(!S4, Kp.3 222—225°, cż154 =  
1,029, no15 =  1,530. Tetraisopropylthiodther, C17H36S4, Kp.2 192—193°, rflc4 =  1,007, 
nn15 =  1,524. Tetraallylthiodther, C17H28S4. Kp.2 214—217° unter geringer Zers. dxii = 
1,084. nDls =  1,583. Tetrabutylthiodther, C21H44S4, Kp.2 226—230°. tż154 =  1,001,
nnu  =  1,520. Tełraisóbutylthioather, C21H44S4, Kp.2 206—208°, ii154 =  0,988, no15 =  
1,516. Tetrakistrimethylmethylthioather, C21H44S4, vgl. 1. Farblose Krystalle aus A., 
F. 123,5°. Tetraphenylthioaiher, C29H2SS4, Nadelchen aus A., F. 86°. Tetrabenzyl-
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thioather, C33H36S4, Nadelchen aus A., F. 73°. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. 289—93. 
15/2 1932. Groningen, Univ.) S t o l p p .

H. J. Backer und J. A. Bottema, ZJmselzung von Sulfit mit Dimethylbutadien. 
Vff. untersuchten die Einw. von Ammoniumbisulfit auf 2,3-Dimelhylbutadien. An Stelle 
des erwarteten NH4-Salzes einer Disulfosiiure entstand das nicht hydrolysierbare eycl. 
Sulfon I. Dieses kann auf anderem Wege aus Dimethylbutadien durch Umsatz mit 
einer ather. Lsg. von S03 oder mit konz. H2S04 erhalten werden. Durch Einw. von 
Brom auf I entsteht ein Dibromid, welches durch Verseifung in das Pinakon II ubergeht.

CH3 ■ CF==jC • CHa (CH3)(OH)C,------- ,C(OH)(CH3)
1 n  H2c L J c H a

s o , so ,
V e r s u c li e. 2,3-Dimethylbutenylsulfon, C0Hi0O2S (I). Man erhitzt 2,3-Dimethyl- 

butadien mit 2 Moll. Ammoniumbisulfit (in gesatt. Lsg.) bei 120° im gesehlossenen 
Rohr. Diinne Tafelchen aus W., F. 135°; Permanganat wird in der Kalte entfarbt. 
Die Substanz wurde auch durch Erwarmen von 2,3-Dimethylbutadien mit einer ather. 
Lsg. von Schwefelsaureanhydrid auf 100° im gesehlossenen Rohr, sowie durch Be- 
handeln des Dimethylbutadiens mit konz. H2S04 erhalten. Die krystallograph. Eigg. 
des Korpers werden naher angegeben. — 2,3-Dibrom,-2,3-dimethylbutijlen$ulfon, 
C0Hi0O2SBr2. Zu der sd. benzol. Lsg. von I fiigt man Brom hinzu u. laCt einige Minuten 
kochen. Krystalle aus Bzl., F. 215° unter Zers., mit Permanganat tritt keine Rk. ein. 
Durch Verseifen mit kochendem W. entsteht 2,3-Dioxy-2,3-dimethylbutylensulfon. 
CcH]20 4S (II). Krystalle aus W. oder aus Aeeton-PAe., F. 175°, geht durch Erwarmen 
mit EssigsiŁureanhydrid u. einer Spur H2S04 in das Diace.tylde.riv. des Pinakons II 
iiber, C10H16O6S, Krystalle aus W., F. 138°. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51- 294—98. 
15/2. 1932. Groningen, Univ.) S t o l p p .

V. Grignard und J. Colonge, Neues allgemeines Verfahren zur Kondensation der 
Kełone. Die bisher bekannten Verff. zur Kondensation der Ketone (vgl. dazu C. 1928. 
1 .1958.1930. II. 1211; ferner Co l o n g e , C. 1931.1. 3669) lassen noch viel zu wiinschen 
iibrig. Vff. haben gefunden, daB sich die bisher nur wenig verwendeten gemischten 
Mg-Deriw. der Aminę, allgemein R 'R "N ’MgX (R =  H oder KW-stoffrest), ais Kon- 
densationsmittel gut zu eignen scheinen. Denn mittels des bis jetzt einzig verwendeten 
Anilinderiv. konnten nicht nur Ketone vom Typus —CH2- CO • CH2— u. >CH-CO- 
CH3 kondensiert werden, sondern auch Pinakolin, welches bisher allen Verss. wider- 
standen hatte. Man bereitet mit geringem t)berschuB 1/3 g-Mol. C2H5MgBr in 120 ccm 
A., gibt langsam 31 g Anilin in 100 ccm trockenem Bzl. zu, tropft die klare FI. unter 
Riihren u. bei 15° in Gemisch von 2/a g-Mol. Keton u. 50 ccm Bzl., zers. nach 1 Stde. 
mit yerd. HC1, neutralisiert u. trocknet die A.-Bzl.-Scliieht u. rektifiziert, um das ge- 
bildete Ketol zu isolieren. — Aus Diathylketon: 4-Methyl-3-athylheptauol-{3)-on-(5), 
C10H200 2, sehr wenig riechend, Kp.ie 101—102°, Kp.3 68—69°, D.420>5 0,926, nu20’5 =  
1,4435 (vgl. C. 1928. I. 1958). Ausbeute 60%. — Aus Dipropylketon: 5-Athyl-4-jjropyl- 
7ionanol-(4)-on-(6), C14H280 2, hellgelb, ahnlich dem Butyron riechend, Kp.10 135—137°, 
Kp.3 104—105°, D,234 0,894, n d2:j =  1,4459. Ausbeute 45%. — Aus Methylisopropyl- 
keton: 2,3,6-Trimethylheptanol-(3)-on-{5), wenig riechend, Kp.is 97—98°, D.418 0,909. 
Ausbeute 35%. — Aus Mełhyl-tert.-butylketon (Pinakolin): 2,2,3,6,6-Pentamdhyl- 
heptaTiol-(3)-on-(5), CJ2H240 2, schwach aromat, riechend, Kp.15 103—105°. Ausbeute 
68%. — Bei den Ausbeuteangaben ist das nicht in Rk. getretene u. sicherlich wieder- 
gewinnbare Keton nicht berucksichtigt. — Der Rk.-Mechanismus wird wie folgt 
erklart:

t? r n  -v-\r \r^-R/ . CHa^^^-OMgK +CH,.CO-itR-CO-CH3 X M g-N<R„ — y  -------------->-

H N < * :, +  CV C< 0 h 5 c0-K
Das Amin ist offenbar nicht fahig, dem Ketolat das MgX zu entziehen, denn sonst 
miiBte das R'R"N-MgX katalyt. wirken, was nicht der Fali ist. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 194. 929—33. 14/3. 1932.) L i n d e n b a u m .

P. Karrer, A. Wettstein, W. Frówis und R. Morf, Uber das n-Amyl-n-propyl- 
keton. Bemerkung zu der gleichnamigen Abliandlung von O. 11. Clemo und Mitarbeiter. 
Auf die Arbeit von B r y a n t  u . C le m o  (C. 1931. II. 2592) hin wurde die Synthese 
von n-Amyl-n-propylketon noch einmal unter Anwendung groBerer Mengen Ausgangs-
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materiał untersucht; es konnte dabei festgestellt werden, daB die Praparate von K a r e e r  
(C. 1929. I. 538) u. B o u v e a u l t  u . L o c q u in  (Buli. Soc. chim. Prance [3] 31 [1904]. 
1158) ident. sind. Die von K a r r e r  frulier beobachtete Analysendifferenz war nieht 
mehr yorhandeń; die Scmicarbazone beider Praparate sehmelzen bei 65—66°, frisehe 
Praparate ca. 3° tiefer; der von B r y a n t  u . Cl e m o  gefundene F. 73° konnte nicht 
beobachtet werden; worauf der Unterschied zuriickzufuhren ist, ist unbekannt. — 
n-Amyl-n-propylketon C9HlsO, aus Butylbromid (Kp.732 1 00°) uber Butylmakmester 
CuH20O4 (Kp.2l 129—132°), Butylmalonsdure (F. 103—104°), n-Capronsaure (Kp.,27 199 
bis 200°) u. n-Gapronsdurechlorid (Kp.728 148—149°); dieses wurde entweder durch 
Umsetzung mit n-C3H7-ZnJ (K a r r e r ) oder auf dem Wege uber Athylcapronylessig- 
ester (B o u v e a u l t  u . L o c QUIN) in n-Amyl-n-propylketon iibergefiihrt; Kp.]0 70,5 
bis 71,5°, Kp.n  71—72°. Semicarbazon C10H21ON3, Krystalle aus PAe., F. 65—66° 
(nach Trocknen bei 55°). p-Nitrophenylhydrazon C15H230 2N3, F. 84—85°. — Propyl- 
jodid, Kp.728 99—100°. (Helv. chim. Acta 15. 231—35. 1/2. 1932. Zurich, Univ.) Og.

Wilhelm Traube und Veronika Schenck-Thiekótter, Uber die Ersetzung des 
Kupfers der Kupfer-Athylendiamin-Celluhseldsungen mit Kobalt. Bei Einw. von Fe 
oder Ni auf eine Lsg. yon Gellulose in Kupferoxydathylendiammin (Cupri-en)-Lsg. 
fast keine Rk., bei Einw. yon Zn Ausscheidung von Cu u. Ausflockung der Cellulose, 
bei Einw. von Co dagegen bei Beachtung gewisser VorsiehtsmaBregeln Abseheidung 
des Cu u. Auflósung des Co ohne Ausflockung der Cellulose, wobei die Rk.-Geschwindig- 
keit von der Feinheit des Co abhangt. Bei Ggw. yon 0 2 entstehen bordeauxrote 
Kobalti-en-Celluloselsgg., bei 0 2-AusscliluB hellrosa Kobalto-en-Celluloselsgg. Nur ein 
Toil des Co wird gel., ein Teil geht ais Oxydul in den Nd., aueh ein Teil des Cu" wird 
nur zu Cu20  reduziert; gleiehes Verh. aueh bei Abwesenheit von Cellulose. Mit Cu gesatt., 
alles Athylendiammin ais [Cu(en)2] enthaltende Cupri-en-Celluloselsgg. enthalten nach 
yollstiindiger Umsetzung mit Co freies Athylendiamin. In den Kobalt-en-Cellulose- 
lsgg. liegt im Gegensatz zu den Cupri-en-Celluloselsgg. das gel. Co aussehlieBlich ais 
Kobalto- oder Kobalti-en-Kation, [Co(en)3]“ oder [Co(en)„]'" vor, wobei wahrscheinlich 
die Kobalt-en-Hydroxyde mit der Cellulose salz- bzw. alkoholatartige Verbb., die zunachst 
kolloid gel. bleiben, bilden. Beim Erwarmen wird alle Cellulose abgeschieden u. beim 
Erkalten nicht wieder gel. Durch Behandlung von Cellulose mit Kobalto- oder Kobalti- 
en-Lsgg. sind Kobalt-en-Celluloselsgg. nicht lierstellbar. Bei Zusatz von Co zu 
SCHWEIZER-Lsg. wird alles Cu gefallt, aber nur sehr wenig Co gel.; Cellulose wird 
aus SCHWEIZER-Lsg. durch Co ausgeflockt. Die aus Kobalto-en-Lsg. u. aus S c h w e iz e r - 
Lsg. regenerierten Cellulosen unterscheiden sich nach J-Zalil, Kupferzahl u. a. nicht 
erheblich; die Viscositat einer Cupri-en-Celluloselsg. nimmt bei der Umsetzung mit 
Co bei LuftabschluB um ca. 50% ab. — Die Kobalto-en-Celluloselsgg. werden durch 0 2 
unter Verfarbung von hellrosa in Bordeauxrot raseh zu Kobalti-en-Celluloselsgg. oxy- 
diert u. dabei aueh die Cellulose stark veriindert indem offenbar die Oxydation des 
Co (II) die gleichzeitige Oxydation der Cellulose yeranlaCt. Die Viseositat sinkt plotzlich 
auf annahernd die Viscositat von reinem W. u. beim Ansauern scheidet sich die 
Cellulose erst nach mehreren Stdn. allmahlich ab. Bei Zusatz von A. zur Kobalti-en- 
Celluloselsg. rotyioletter Nd.; nach dem Trocknen auf Ton mauvefarbenes, in W. mit 
dunkelbordeauxroter Farbę yollstandig wieder 1., Cellulose, Co u. Athylendiamin ent- 
haltendes Pulver (auf 1 Co 1,5—2,0 Moll. Athylendiamin u. ca. 3 C6H10O6). Aus den 
Kobalti-en-Celluloselsgg. kónnen 80—90% der Cellulose wiedergewonnen werden; 
Abseheidung aueh durch Erwarmen. Die regenerierte Cellulose (Kupferzahl 3,5—5) 
zeigt in Cupri-en-Lsg. nur etwa die Viscositat von W., nach dem Acetylieren jedoch 
in Chlf. wieder eine gewisse Viscositat. (Cellulosechemie 12. 301—07. 6/12. 1931. 
Berlin, Univ.) K r u g e r .

J. Bougault und Pinguet, Uber die Verbindungen der Allantoxansaure und des 
AUantoxaidins mit den Alkalidisulfiten. Die Alkaliallantoxanate u. das Allantozaidin 
vermógen 1 Mol. Alkalidisulfit unter Bldg. gut krystallisierter, in W. wl. Verbb. zu 
binden. Die Darst. erfolgt durch Zusatz von konz. wss. NaHS03- oder K2S20 5-Lsg. 
zur k. gesatt. wss. Lsg. des Allantoxanats oder Allantoxaidins. Die Fallung tritt sofort 
ein, ausgenommen die NaHS03-Verb. des Na-Allantoxanats, welche etwas lóslicher 
ist. Offenbar erfolgt Addition an die Doppelbindung. — Verbb. der Allantoxanate: 
C4ff204Ar3jK', K H S03, 2H,,0. 1 Teil lost sich in ca. 240 Teilen W. yon 15°. Noeh schv
1. in konz. K-Salzlsgg., unl. in A. u. A. Verd. Sauren zers. unter S02-Entw. In WE 
oder K-Acetatlsg. oxydiert J  das KHS03-Mol. u. regeneriert das Allanto/auat.,.- 
CiHiOiN3Na, N aIlS03, 2II f i .  1 Teil lóst sich in 49 Teilen W. von 15°. —-^erbb.- dpp
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Allantosaidins; C3H30 2N3, K H S03, / i 20. 1 Teil lost sich in 57 Teilen W. yon 21°. 
Unl. in A. u. A. J  oxydiert langsamer; zur jodometr. Best. bchandelt man mit HC1 
u. J-tlberschuB. — C3H30 2N3, NaH 803, I120. 1 Teil lost sich in 95 Teilen W. von 
21°. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 979—81. 14/3. 1932.) LlNDENBAUM .

A. Perret, Einwirkung der primdren Aminę auf Dicyandiamidinsulfat. Vf. hat 
gefunden, daB das saure Dicyandiamidinsulfat mit primaren Aminen bei geniigend 
hoher Temp. wie folgt reagiert:

NH2 • C(: NH) • NH • CO • NH2, H2S04 +  2 R-NH2 =
NH2-C(: NH)“NH2, i/2 H2S04 +  R-NH-CO-NH-R .+ n h 3, v2 h 2so 4.

Die Rk. gilt allgemein, aber die Ausbeuten an Guanidin u. Harnstoff hangcn von der 
Stiirke des Amins ab. — 1. Kocht man die wss. Lsg. des sauren Sulfats mit Anilin, 
so cntsteht das neutralo Sulfat. Erhitzt man aber im Rohr auf 120°, so werden 70% 
nach obiger Gleiehung umgewandelt, wahrend der Rest in dem sauren Medium der 
Hydrolyse anheimfallt. Gleicher Rk.-Verlauf mit den Toluidinen, Xylidinen, Naphthyl- 
aminen usw. — 2. p-Chlor- u. m-Nitroanilin wirken ebenso, aber mit geringeren Ausbeuten. 
Mit 3,4-DicMordnilin erhalt man 15—20% symm. Di-[3,4-dichlorphe7iyl]-harnsloff, 
F. 256°. o-Chloranilin reagiert nicht. — 3. Mit o- u. m-Plienylendiamin entstehen 
die polymeren cycl. Harnstoffe (G7HeON2)x mit ca. 50% Ausbeute. 4-Chlor-m-phenylen- 
diamin, in welchem das dem Cl benachbarte NH2 schwacher bas. ist, liefert dagegen 
symm. Di-[3-amino-4-chlorphenyr]-harnstoff, F. 252—253°. Mit p-Chlor-o-anisidin bilden 
sich ca. 5% symm. Di-\2-methoxy-4-cldorphenyl]-harnstoff, F. 248°, wahrend p-Nilro-
o-anisidin nicht reagiert. — Melhylanilin u. Diathylamin wirken nicht ein, wohl aber 
die aliphat. u. aromat.-alipliat. prim. Aminę. So liefert Benzylamin schnell u. fast 
quantitativ Dibenzylharnsloff. Mit MelTiylamin entstehen kaum 10% Monomelhyl- 
hamstoff. — Die Rk. wird demnach durch die Beweglichkeit der H-Atome des Amins 
u. durch die freie Saure bedingt. Neutralisiert man diesc, so gelingt die Rk., mit den 
aromat. Aminen nicht, andererseits auch nicht mit den Hydrochloridcn dieser Aminę, 
weil das CO-NH2 dann hydrolysiert wird. Die Ausbeute an Guanidin ist um so besser, 
je kurzer erhitzt wird. — Plienylhydrazin reagiert in anderer Weise:

N H 2 • C ( : N H ) • N H  • CO • N H 2, H 2S O , +  N H 2-N H -C 0H 5 =
NH2 ■ C(: NH) • NH2, HaSO; +  NH2-CO-NH-NH-C0H5.

(Compt. rend. Acad. Sciences 194. 975—77. 14/3. 1932.) LlNDENBAUM.
M. Battegay und H. Silbermann, Die Aryldther des Pseudoharnstoffs. (Vgl.

C. 1932. I. 1901.) Um daą Cyanamid mit Phenolen zu kondensieren, was bisher nicht 
gelungen ist, weil die Rk.-Temp. oberhalb der Zers.-Temp. des Cyanamids liegt, haben 
sich Vff. wieder des Cyanamiddihydrochlorids bedient. Durch Arbeiten im wasser- 
freien Medium u. notigenfalls unter Mitwrkg. yon HCl-Gas gelingt die Darst. von
O-Arylpseudóhamstoffen in Form ihrer Hydrochloride. Diese sind weiB, gut krystallisiert,
11. in W., weniger in A., unl. in A. Sie sind leicht in die ebenfalls gut krystallisierenden 
Pikraie iiberfiihrbar. Dagegen konnten die freien Verbb. bisher nicht isoliert werden, 
weil sie auBerst alkaliempfindlich sind u. z. B. schon durch k. verd. NH,,OH sofort in 
das Phenol u. Cyanamid gespalten werden. Bis jetzt wurden die Deriyy. des Phenols,
o- u. m-Kresols, a- u. j?-Naphtho!s u. Resorcins dargestellt. — Beispiel: O-m-Tolyl- 
pseudohamstoffhydrochlorid, CH3 • C6H4 • O • C(NH2) : NH, HC1. In Gemisch yon 14 g 
Cyanamiddihydrochlorid u. 75 ccm m-Kresol unter FeuchtigkeitsabschluB einen 
sehwachen HCl-Strom leiten, innerhalb 1 Stde. u. weitere 4 Stdn. auf 140°, dann
1 Stde. auf 150—155° erhitzen. Nach Erkalten filtrieren, mit k. salzsaurem W. aus- 
ziehen, Ruckstand zur Entfernung des Krcsols in saurcm Medium mit Dampf dest., 
Extrakt zugeben u. bis zur Krystallisation einengen. Ausbeute ca. 80%. Aus W. oder 
A., ab 195° sinternd, F. 215—216°, bei 220° schiiumend, bei 230—235° wieder fest.
— Pikrat, C11H130 8N5. Aus yorigem u. Pikrinsaure in W. Aus A. gelbe Nadeln, F. 243 
bis 244° (Zers.). (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 988—90. 14/3. 1932.) Lb.

H. Rivier und Susanne Kunz, Einwirkung von Plienylsenfól auf die Phenole in 
Gegenwart von Aluminiumchlorid. Nach K a r r e r  u . W e i s s  (C. 1929. II. 34), ferner 
M a y e r  u . M o m b o u r  (C. 1929. II. 2438) kondensiert sich Plienylsenfól mit Phenolen 
unter der Wrkg. von ZnCl2 oder A1C13 zu Thiocarbonsaureaniliden. Vff. haben gefunden, 
daB man am besten ohne Losungsm. arbeitet. — p-Oxythiobenzanilid, HO-C6H4-CS- 
NH-C0H5. 9,7 g Phenol u. 13,5 g Phenylsenfól mit 20 g A1C13 im Mórser yerreiben, 
nach 24 Stdn. mit W. behandeln. Aus Eg. gelbe Nadeln, F. 163—164°, unzers. 1. in 
Alkalien. Liefert durch Erhitzen mit alkal. Pb-Acetatlsg. (1 Woche) u. Fallen des Filtrats 
mit Saure p-Oxybenzanilid, F. 195°. Ein weiterer Konst.-Beweis wurde durch dio
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folgende Synthese erbracht. — p-Nitrobenzanilid. p-Nitrobenzoylchlorid in Anilin- 
hydrocliloridlsg. suspendieren, NaOH bis zur alkal. Rk. u. etwas A. zugeben, mit Saure 
fallen. Aus Xylol oder Eg., E. 204°. — p-Aminobenzanilid, C13H,2ON2. Aus vorigem 
mit SnC]2 in konz. HC1 u. A. (W.-Bad); auskrystallisicrtes Hydrochlorid mit Soda 
zerlegen. Aus A. Krystalle, E. 135—136°. — p-Aminothiobenzanilid, C13H12N2S. Voriges 
mit 0,5 Teil P2S5 in Xylol 20 Min. kockcn, Lsg. abgieCen. Aus A. gelbliche Blattchen, 
F. 155°. Liefert durch Diazotieren u. Yerkochen obiges p-Oxylhiobenzanilid. — Letzteres 
liefert in alkal. Lsg. mit (CH^jSO., zuerst das bekannto Thioanissaureanilid, darauf 
dessen S-Mcthyldther, CH3O-C0H4-C(SCH3): N-C6H6, Krystalle, F. 169—170°. — 
4-Oxy-3-melhytihiobenzanilid, Cl4H13ONS. Aus o-Kresol u. Phenylsenfol wie oben. 
Aus Eg. gelbe Krystalle, F. 164—165°. — 4-Ozy-2-mełhylthiobenzanilid, C14H13ONS. 
Mit m-Kresol. Nach Umfallen aus alkal. Lsg. aus Eg. gelbe Krystalle, F. 175—176°.
— 2-Oxy-5-methylthiobenzanilid, C14HI3ONS. Mit p-Kresol. Gelbe Krystalle, F. 139°.
— 2,4-Dioxythiobenzanilid, C13Hu 0 2NS. Mit Resorem. Aus Eg. gelbe Krystalle, F. 175 
bis 176°. — 2,4,6-Trioxythiobenzanilid, C13Hu 0 3NS. Mit Phloroglucin. Gelbe Nadel- 
chen, F. 160—161°. — l-Oxy-2-thionaphthoesdureanilid, C17H13ONS. Mit a-Naphtliol. 
Aus Eg. gelbe KLrystallchen, F. 182—183°. Alkal. Lsg. gelb. Liefert mit PbO in sd. A.
l-Oxy-2-nnphthoesaureanilid, F. 153—154°. — Das nach obigen Autoren dargestellte
4-Oxy-l-thionaphthoesaureanilid (F. 204—205°) liefert mit PbO in sd. A. 4-Oxy-l- 
naphthoesaurcanilid, C17H130 2N, aus A., F. 144—145°. — 2-Ozy-l-thionaphthoesaure- 
anilid, C17H,3ONS. Mit p-NaphthoI. Braunlickgelbe Krystalle, F. 99—100°. Alkal. 
Lsg. braunlichgelb. (Helv. chim. Acta 15. 376—80. 15/3. 1932. Neuchatel, Univ.) L b .

W. Swietoslawski, iiber die Deforinationshypothese des dreiwertigen Stickstoffs. 
Vf. formuliert erneut die Deformationshypothcse des dreiwertigen Stickstoffs u. wendet 
sich gegen Einwande von M e i s e n i i e i m e r  u . T h e il a c k e r  (C. 1929. I. 2763), sowie 
von H a n t z s c h  (C. 1930. II. 42). Die, nach HANTZSCH-WERNER (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 23 [1890]. 18) bisher ais stereoisomer formulierten Oxime I  u. II  werden ais nicht 
deformiert (III) u. deformiert (IV) betrachtet. Somit tritt in den Verbb. des dreiwertigen

R - C - H  R—C—H R - C —H V R—N
' h o ś  11 n o h  l n  1  l y m-& L  h o — Ń

OH OH
N dieses Element in zwei Modifikątionen auf; in der einen befindet sich der Atomkern 
u. die drei Valenzen.in einer Symmetrieebene, in der anderen liegen die Valenzen nicht 
in derselben Ebene. — Die Esistenz der Stereoisomercn I  u. II ist aus mechan. bzw. 
statist. Griinden ausgeschlossen. Die weitgehende Analogie zwischen Oximen u. Diazo- 
.hydraten spricht weiterhin fiir die Deformationshypothcse. Denn der Vergleich der 
Aciditaten der isomeren Benzaldoxime mit den isomeren Diazohydraten wiirde im 
Falle des iso-Diazohydrates zu der entgegengesetzten Formulierung fiihren; da aber 
diese aus mechan. Griinden unzulassig ist, werden auch die Diazohydrate deformiert 
ais V (n.) u. VI (iso) formuliert. Eine tabellar. Obersicht veranschaulicht die wciteren 
Analogien zwischen Oximen u. Diazohydraten. Auch werden die Rkk. der n.- u. iso- 
Diazohydrate bcsprochen. (L i e b i g s  Ann. 491. 273—83. 11/12. 1931. Warschau, Poly- 
technikum, Inst. f. phys. Chemie.) S t r a s s e r .

A. Hantzsch, Uber die Rypoihese der Deformation des Stickstoffs bei Oximen und 
Diazohydraten. (Vgl. vorst. Ref. u. C. 1930. II. 42.) Die Deformationshypothese von 
SWIETOSLAWSKI wird erneut vom Vf. abgelehnt. Der Stickstoff ist stets deformiert, 
wie aus Dipolmcssungen hervorgeht; es sind zwei stereoisomere Oxime oder Diazo
hydrate existenzfilhig, da ja die OH-Gruppe mit einem doppelt gebundenen N-Atom 
nicht frei drehbar ist. AuBerdem entstehen entgegen SWIETOSLAWSKI Tielfach stereo
isomere Oxime in gleichen Mengen. — Weiterhin werden die Aciditiltsunterschiede 
von Oximen u. Diazohydraten erklart u. weitere Einwande SWIETOSLAWSKIS riehtig- 
gestellt. Die Thcorie der Deformation des dreiwertigen Stickstoffs miiBte auch auf 
die in gleichfalls stereoisomeren Formen existierenden N-Oximathern mit fiinfwertigem 
N ausgedehnt werden, was nach Vf. zu unhaltbaren Resultaten fiihren wiirde. (LlEBIG s 
Ann. 491. 284—87. 11/12. 1931. Leipzig, Chem. Labor. d. Univ.) STRASSER.

Edward Charles Snell Jones und James Kenner, Die Analogie zwischen der 
Benzidinumlagerung und der Dissoziation von Stickstoffozyden. Ein neues Reagens 
fiir die Wiedergewinnung von sekundaren Basen aus Nitrosaminen und fiir die Reinigung 
r on Aminen. Vff. haben friiher (C. 1931. II. 2450) die Dissoziation von N20 3 u. N20 4 
mit der Anfangsstufe der Isomerisierung von Hydrazobenzol unter dem EinfluB voh
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Sauren in Vergleich gesetzt. Die Nitrosamine konnen ais Mittelding zwischen Hydr- 
azinen u. N-Oxyden angesehen werden. W lELAND hat auf die Analogie im Verh. 
der Diarylnitrosamine u. der Tetraarylhydrazine hingewiesen (L lE B IG s Ann. 381 
[1911]. 212. 392 [1912]. 127), aber eine Ausdehnung dieser Analogie auf die Benzidin- 
umlagerung ąbgelehnt (Ber. Dtseh. chem. Gos. 48 [1915]. 1098). Es wird aber hierbei 
iibersehen, daB die bei derartigen Rkk. auftretenden Radikale miteinander reagieren, 
wenn sie nicht durch gleichzeitig anwesende Red.-Mittel aufgenommen werden oder 
wie bei den Tetraarylhydrazinen oder N-Oxyden selbstandig existieren konnen. Die 
Einwande gegen die Dissoziationstheorie der Benzidinumlagerung erscheinen demnach 
nicht stichhaltig. DaB die Umlagerung in Ggw. von Sauren besonders leicht erfolgt, 
ist auf die Salzbldg. zuruckzufiihren, durch die die Dissoziation erleichtert wird. 
Bei den Nitrosaminen RR'-N ■ NO hat man anzunehmen, daB Red.-Mittel zunachst in 
der NO-Gruppe angreifen; prakt. erhalt man nur in alkal. oder schwach sauren Lsgg. 
sekundare Hydrazine RR'N-NH2; in stark sauren Lsgg. erfolgt Dissoziation, die bei 
gleichzeitiger Red. zum sekundaren Amin RR'NH bei Abwesenheit eines Red.-Mittels zu 
einem p-nitrosierten Amin fiihrt. Das bei der Red. in stark saurer Lsg. auftretende NO 
ist bisher offenbar nur von WERTHEIM (L lE B IG s Ann. 192 [1862]. 75) nachgewiesen 
worden, der bei der Red. von Nitrosopiperidin mit Zn u. HC1 NH.,C1 isolierte. Vff. 
haben nun gefunden, daB bei der Einw. von CuCl u. HC1 auf Nitrosamine bei gewóhn- 
licher Temp. glatt NO entwickelt wird; CuCl +  HC1 ist anscheinend das beste Reagens 
fiir die Riickgewinnung der sekundaren Basen aus den Nitrosaminen. Die Rk. wurde 
mit den Nitrosoderiw. des Methyl- u. Athylanilins, Piperidins (Kp.0l5 85°), Triaceton- 
amins u. Diphcnylamins ausgefiihrt. SnCl2 ist ebenfalls anwendbar, liefert aber nicht 
entfernt die berechnete Menge NO. Die von WERTHEIM beobachtete Bldg. von NOC1 
aus Nitrosopiperidin u. HC1 ist wohl auf die Vereinigung von nascierendem NO mit Cl' 
zuruckzufiihren. — Niłrosocarbazol ist gegen CuCl +  HC1 recht bestandig; dies ent- 
spricht den schwach bas. Eigg. des Carbazols. — Es wurde weiter beobachtet, daB 
CuCl mit den HCl-Salzen von Aminen gut charakterisierte Komplexsalze bildet, die 
sich zur Reindarst. von z. B. Methyl- u. Athylanilin, m-Toluidin u. vic.-m-Xylidin 
verwenden lassen. — Methylanilin, iiber CuCl-Verb. gereinigt, Kp. 197° (korr.). HC1- 
Salz, E. 122°. C,H9N +  HC1 +  CuCl, farblose Nadeln, E. 210—220° (Zers.). — 
Athylanilin, Kp.0,5 93°, Kp. 206“ (korr.). HCl-Salz, F. 178°. C8HnN +  HC1 +  CuCl, 
Nadeln, F. 120—130° (Zers.). — Anilin gibt C0H,N +  HC1 +  CuCl, farblose, nach 
dem Trocknen gelbe Nadeln; F. 150—160° (Zers.). — m-Toluidin, aus dem 60% ent- 
haltenden teehn. Prod. Kp. 203° (korr.). C-H9N +  HC1 -j- CuCl, nach dem Trocknen 
griinlichgelbe Nadeln, F. 131—140° (Zers.). Benzoylderw., F. 125°. — vic.-m-Xylidin, 
aus techn. Xylidinruckstanden; Kp. 216,3—216,7° (korr.). C8Hn N +  HC1 +  CuCl, 
Prismen, F. 180—190° (Zers.). Acetylterb., F. 174—176°. (Journ. chem. Soc., London,
1932. 711—15. Febr. Manchester, Coli. of Techn.) O s t e r t a g .

Aaron Cohen, Trypanocide Wirkung und chemische Konstilution. XII. Aryl- 
thioarsiniłe, die sich ton y.-Thiolundecylsdure ableiten. (XI. vgl. C. 1932. I. 1087.) 
Cohen, K ing  u. S tra n g e w a y s  (C. 1932. I. 518) haben gefunden, daB die Giftigkeit 
von Yerbb. H2N-CO- (bzw. CH3-CO-NH-)C0H4-As(S'R)3, die teilweise erhebliche 
trypanocide Wrkg. besitzen, im allgemeinen mit zunehmendem Mol.-Gew. von R 
abnimmt. Vf. untersucht daher die von ^-Mercaptoundecylsaure abgeleiteten Verbb., 
in denen R =  [CH2 |lf)-C02H. Sowohl das Benzamid- wie das Acetanilidderiv. bewirken 
(subcutan in wss. Suspension) rasches Verschwinden der Trypanosomen, doch treten, 
offenbar infolge ungleichmaBiger Verteilung, stets Ruckfalle auf. Giftigkeit 0,075 
bzw. 0,2—0,3 mg/g Maus. — Zur Darst. der ^-Mercaptoundecylsaure wurde von 
Undecensiiure CH2: CH-[CH2]8-C02H ausgegangen, aus der man durch Anlagerung 
von HBr in PAe. bei 0° (F a irw e a th e r , C. 1926. II. 188; F la s c h e n tr a g e r ,  C. 1931.
I. 925) x-Bromundecylsiiure (F. 50—51°) erhalt. Die Ausbeute war aber erheblich 
geringer ais diese Autoren angeben; offenbar entsteht nebenher i-Bromundecylsaure. 
Aus der K-Saure wird durch Umsetzung mit Na2S2 u. Red. des Disulfids (F. 92°) die 
gesuchte Mercaptosiiure (F. 47°) erhalten, die mit HN03 zur Sulfonsiiure oxydiert 
wurde. Dieselben Prodd. wurden auch nach der Xanthogenatmethode erhalten; die 
abweichenden Befunde von B a u e r  u . StockhauŚEN (C. 1931. I. 3671), nach denen 
die Mercaptosiiure bei 94—95°, das Disulfid bei 105—106° schm. u. durch Oxydation 
mit HN03 keine Sulfonsiiure erhalten wird, sind wohl nur durch A nw endung einer 
Bromundecylsiiure von zweifelhafter Konst. zu erklaren. Was in den, Verbb. dieser 
Autoren vorgelegen hat, ist unbekannt. — y.-Disulfidundccylsaure C22HJ20 4S2i aus
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x-Bromundecylsaure u. Na2S2 in NaHC03-Lsg. oder aus x-Mercaptoundecylsaure u. 
H20 2 in Eg. oder Jod. Nadeln aus Aceton oder Eg., E. 92°. — y.-Xanthogenatundecyl- 
saure C14H20O3S2, aus ^-Bromundecylsaure u. K-Athylxanthogenat in Sodalsg. Blatt- 
chen aus PAe., F. 49° {nach B a u e r  u . S to ck h au sen  Zers. bei 88°). — x-Mercapto- 
undecylsaure, durch Red. von x - Disulfidundecylsaure mit Zn-Staub u. HCł in 
Eg. oder durch Aufbewahren von ?<-Xanthogenatundecylsaure in wss.-alkoh. NH3. 
Blattchen, F. 47°. Gibt starkę Nitroprussidrk. Geht beim 'Umkrystallisieren aus 
A. in das Disulfid uber. Mercaplid, F. 185—187° (Zers.). — y.-Sulfoundecylsaure 
CuH220 5S, durch Einw. von HN03 auf ^-Disulfid- oder źć-Mercaptoundecylsaure. 
Sehr hygroskop. Nadeln oder Blattchen, F. 63—65°. Na2CnH20O5S +  H20, Nadeln.
— Bis-[x-carboxydecyl]-benzamid-p-thioarsinit C20Hj8-O5NS2As, aus Benzamid-p-arsen- 
oxyd u. >j-Mercaptoundecylsaure. Mikrokrystalline Kórnchen aus Eg., F. 270° (Zers.) 
nach Sintern. Na-Salz, Krystalle. — Bis-[x-carboxydecyl]-acetanilid-p-thioarsinit 
C30H500 5NS2As, aus Acetanilid-p-arsenoxyd u. ^-Mercaptoundecylsaure, Blattchen 
aus Eg., F. 117—118°. Na-Salz, wl. (Journ. chcm. Soc., London 1932. 593—98. Febr. 
Hampstead, National Inst. f. Med. Res.) O s te r ta g .

Ch. Courtot und P. Chiffert, Uber die aromatischen Sulfoniumrerbindungen mit 
reinan Kohlenwasserstoffresten. Die Darst. der Diarylsulfoxyde aus SOCl2 u. aromat. 
KW-stoffen in Ggw. von AlCl3 yerlauft z war fiir das Diphenylsulfoxyd fast quantitativ, 
gibt aber mit den hoheren KW-stoffen immer geringere Ausbeuten, so daC manchmal 
das Sulfoxyd kaum isoliert werden kann. Vff. haben die Ursachen dieser schlechten 
Ausbeuten beim Toluol u. den Xylolen zu ermitteln versucht u. sind dabei zu den 
Triaryl&ulfoniumchloriden gelangt, den ersten Vertretern der Deriw. des 4-wertigen 
S mit 3 reinen aromat. KW-stoffresten. Nach S m i l e s  u . Le ROSSIGNOL (Journ. 
chem. Soc., London 93 [1908]. 745 u. fruher) soli fiir die Bldg. aromat. Sulfonium- 
verbb. die Ggw. mindestens eines OH, O R  oder NH2 unerlaBlich sein. Nach den Be- 
funden der Vff. kann sich die R k . jedoch auch mit reinen KW-stoffmoll. vollziehen. 
Wahrscheinlich addiert sich der KW-stoff an das zuerst gebildete Diarylsulfoxyd, u. 
das so entstandene Triarylsulfoniumhydroxyd unterliegt sofort der Salzbldg. — Di- 
p-tolylsvlfoxyd wurde mit 50% Ausbeute erhalten. — Tri-p-tólylsulfoniumchlorid, aus 
Aceton Prismen, F. 140°. Ausbeute 40%. — Di-[3,4-dimethylphenyV]-sulfoxyd, aus 
PAe. Nadeln, F. 99°. — Tri-\3,4-dimethylphenyl]-sulfoniu7nchlorid, aus Aceton Prismen, 
F. 132°. — Di-\2,4-dimethylphenyl]-sulfoxyd, aus wss. A., dann PAe. Krystallchen, 
F. 88°. — Tri-[2,4-dimethylpkenyl]-sulfoniumchlorid, aus Aceton Prismen, F. 86°. 
Dieses u. obiges Isomere binden HC1 locker. — Di-[2,5-dimetkylphenyl]-sulfoxyd, aus 
PAe. gelbliche Blattchen, F. 77,5°. Ausbeute bis 60%- Das Sulfoniumchlorid wurde 
noch nicht isoliert. — Obige Sulfoniumchloride sind, gleich den aliphat. u. aromat.- 
aliphat. Analogen, in W. U. u. bilden mit W., HC1 u. FeCl3 Additionsprodd. Das Cl 
ist mit AgN03 titrierbar. Die mit AgOH erhaltlichen Basen blauen Lackmus u. roten 
Phenolphthalein. Die Chloride zerfallen beim Erhitzen in Ar2S u. ArCl. — Verss., aus 
(C6H5)2SO u . Bzl. in Ggw. von A1C13 oder P20 5 das (C0H5)3SC1 darzustellen, ergaben 
noch kein krystallines Prod. Nur die Verb. mit FeCl3 wurde bisher untersucht. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 194. 986— 88. 14/3. 1932.) LlNDENBAUJI.

A. Kretów, A. Pantschenko und A. Konowaltschik, Uber einige Phenacyl- 
sulfidderivate und ihre Eigenschaflen. Dhnethylphenacylsulfid, C20H22O2S =  [C6H3(CH3)2- 
COCH2]2S wurde dargestellt (geringe Ausbeute) durch tropfenweises Versetzen von 
25 g co-Chlordimethylacetophenon in A. mit 16 g Na2S in A. unter Kiihlung bis zur 
schwach alkal. Rk., F. 55°; zers. sich oberhalb 100°; unl. in W. — o-Mełhylphenacyl- 
sulfid: Oxim, Ci8H22N20 2S; F. 149—150°, aus A. Monophenylhydrazon, C24H210N2S; 
F. 137°. — Dimethylphenacylsulfidmonophenylhydrazon, C26H28ON2S; F. 106—107°. — 
Phenacylsulfiddibromid, (C6H5COCH2)2SBr2, aus den Komponenten in Eg. unter 
Kiihlung; F. 101°; zers. sich beim Stehen. Bei Einw. von Br2 auf das Phenacylsulfid 
in der Warme findet Zers. statt unter Bldg. von Benzoesaure. — Phenacylmercaplan, 
(C6H6COCH2SH)2, aus C6H5C0CH2C1 u. Na2S20 3 in wss. A. u. Zers. des gebildeten 
acetophenonthiosulfonsauren Na, C6H5C0-CH2S20 3Na mit HC1; hellgelbe sirupose FI. 
mit schwachem Mercaptangeruch; unl. in W.; 11. in Alkali; zers. sich bei der Vakuum- 
dest. zu H2S, Acetophenon u. Benzoesaure. Pb-Salz, C16H,40 2S2Pb; brauner Nd. 
(Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 396—400. 1931.) S ch o n fe ld .

A. A. M. Witte, Nitrobenzolsulfonhydrazide. In  Fortsetzung friiherer Unterss. 
iiber Deriw. von Nitrobenzolsulfosauren (ygl. D e m e n y , C. 1930. I. 515) stellte Vf.
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Nilrobenzol-o-, -p- u. -m-sulfonhydrazid dar (bzgl. des o-Deriv. vgl.- D ann  u . D a v i e s
C. 1929. II. 557). Es wurde das Verh. dieser Hydrazide u. das des unsubstituierten 
Benzolmlfonhydrazids (vgl. L o r e n z e n , Journ. prakt. Chem. [2] 58 [1898], 160) gegen 
Jod untersucht. Die von LoRENZEN aufgestellte Formel:

I 2 C6H 5S 0 2N H N H 2 +  2 J 2 — y  C0H 5SO 2N H N H S O 2C6H 5 +  4 H J  +  N ,
I I  2 CeH6S02NHNHS02C6Hs +  8 H J — >- 

(C6H5)2S2 +  C8H5S02 • S ■ C0H5 +  N2 +  4 J 2 +  6 H20 
Jehnt Vf. ab, da symm. Dibenzolsulfonhydrazid dureh Jodwasserstoff nieht angegriffen 
wird. Fiir die Tatsaehe, daB bei der Umsetzung von Benzolsulfonhydrazid mit Jod 
die Farbo des Jods nieht yersehwindet u. daB schon sehr wenig Jod gonugt, um alles 
Hydrazid zu zorsetzen, gibt Vf. die Erklarung, daB innere Osydation stattfindet, bei 
welcher die S02-Gruppe dio NH-NH,-Gruppe zu H20  u. N2 oxydiert, wahrend sie selbst 
je nach den Bedingungen zu SO oder S reduziert wird. So entsteht bei der Rk. von 
Jod mit Benzolsulfonhydrazid nur Diphenyldisulfid, bei Rk. mit o-, m- u. p-Nitro- 
benzolsulfonhydrazid konnten nur die entsprechenden Disulfoxyde isoliert werden. — 
Die Nitrobenzolsulfonhydrazide wurden aus Hydrazinhydrat u. den entsprechenden 
Nitrobenzolsulfochloriden erhalten; letztere lassen sich nach der Methode von BLANKSMA 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 20 [1901]. 129) darstellen. Bei der Darst. der p-Nitro- 
benzolsulfosauro wurde ais Nebenprod. p,p'-Dinitrodiphenylsulfoxyd erhalten, das dureh 
Osydation mit absol. HN03 in p,p’-DinitrodiphenyUulfon iibergeht, F . 254°, im Gegen
satz zu F r o m m  u. W i t t m a n n ,  die den F. 282° angeben (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 41 
[1908]. 2269). Die Darst. von 2-Nitro-4-chlorbenzolsulfonhydrazid aus dem entspreehen- 
den Sulfochlorid u. Hydrazinhydrat gelang nieht. Bei der Darst. der 2-Nitro-4-chłor- 
benzolsulfosaure wurde ais Nebenprod. 4,4'-Dichlor-2,2'-dinitrodiphenyłsulfozyd vom 
F. 236° erhalten, das dureh Oxydation in 4,4'-Dichlor-2,2'-dinitrodiphenylsulfon vom 
F. 173° iibergeht, wodurch die Beobachtung von R ie s z  (C. 1929.1. 239) iiber die eigen- 
tiimliche Lage der beiden F. bestatigt wurde. — Weiter bestimmto Vf. Krystallwasser- 
goh. u. Lósliehkeit der Na-, NHt-, Ga- u. Ba-Salze der p-Nitrobenzolsulfosaure, sowie 
des Na-Salzes der o-Nitrobenzolsulfosaure. Das Ba-Salz ist besonders swl. — Wahrend 
m- u. p-Nitrobenzolsulfonhydrazid stabile Verbb. sind, die aus A. umkrystallisiert 
werden kónnen, zers. sich das o-Deriv. bei der Einw. von W. oder A. unter Bldg. gas- 
fórmiger Prodd. Wahrscheinlich wird das Hydrazid dureh die Nitrogruppo in o-Stellung 
sehr leicht oxydiert. — Nitrobenzol-o-, -m- u. -p-sulfonhydrazid wurden mit ver- 
schiedenen Aldehyden u. Ketonen umgesetzt. Dureh Umsatz mit Essigsaureanhydrid 
konnten die Sulfonhydrazide aeetyliert werden; mit Saurechloriden reagieren sie unter 
Bldg. der entsprechenden substituierten Hydrazide. — Die drei isomeren Nitrobenzol- 
sulfochloride u. 4-Chlor-2-nitróbenzolsulfoclilorid wurden mit Phenylhydrazin u. p-Nitro- 
phenylhydrazin umgesetzt; mit dem o-Nitrobenzolsulfochlorid gelang die Rk. nieht.

V e r s u c h e .  Nilrobenzol-3-sulfonhydrazid, C6H70 4N3S. Zu einer Lsg. von Nitro- 
benzol-3-sulfochlorid in Bzl. wurde tropfenweise eiskaltes Hydrazinhydrat gegeben. 
Gelbliche Blattchen aus absol. A. F. 126—127° (Zers.). Beim Lósen in A. tritt geringe 
Zers. ein; beim langen Kochen in A. bilden sich Nitrobenzol-3-sulfinsaure u. Hydrazin, 
die zu einem Hydrazinsalz zusammentreten. — 3,3'-Dinitrodiphenyldisulfoxyd, C12HS- 
OeN2S2 entsteht bei der Einw. von Jod auf Nitrobenzol-3-sulfonhydrazid in absol. 
alkoh. Lsg. WeiBe Nadeln aus A., F. 123°. — Benzal-(nitrobenzol-3-sulfonhydrazon), 
C13Hu I\T30 ;1S, aus Nitrobenzol-3-sulfonhydrazid u. Benzaldehyd in W .; mitentstandenes 
Benzalazin wird dureh Wasehen mit A. entfernt. Farblose Krystalle aus absol. A., 
F. 153°. — Acelyl-(nilrobenzol-3-sulfonhydrazid), C8H90 5N3S, dureh Lósen des Hydrazids 
in wenig Essigsaureanhydrid. Nadeln aus absol. A., F. 155° (Zers.). — Acełon-(nitror 
benzol-3-sulfonhydrazon), C8Hn 0 4N3S, aus Nitrobenzol-3-sulfonhydrazid u. Aceton. 
Krystalle aus absol. A. oder dureh Fiillen der alkoh. Lsg. mit W., F. 153° (Zers.). — 
Anisal-(nitrobenzol-3-sulfonhydrazon), C14H130 5N3S, aus Anisaldehyd u. dem Sulfon- 
hydrazid dureh Kochen in absol. A. Gelbliche Nadeln aus wss. A., F. 134°; zers. sich 
bei langem Kochen mit W. unter Bldg. des Azins des Anisaldehyds. — Cinnamal- 
(nitrobmzol-3-sulfonhydrazon), C15Hł30 4N3S, auf analoge Weise aus Zimtaldehyd u. 
•Nitrobenzol-3-sulfonhydrazid. Gelbo Krystalle aus wss. A., F. 188° (Zers.). Die Bldg. 
von Azin wurde nieht beobaehtet. — Salicylal-(nitrobenzol-3-sulfonhydrazon), C^HnO.-/ 
N3S, farblose Nadeln, F. 168°. Piperonal-{nilrobenzol-3-sulfonhydrazon), C14Hn 0 6N3S, 
gelbgrune Krystalle aus absol. A., F. 171°. — Benzoyl-(nilrobenzol-3-sułfonhydrazid), 
C13H u 0 6N3S, dureh Kochen der alkoh. Lsg. von Nitrobenzol-3-sulfonhydrazid mit 
■Benzoylchlorid. Krystalle aus A., F. 177°. — Benzol-3-nitrobenzolsułfondihydrazid,
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C12Hn O0N3S2, durcli Kochen von Benzolsulfochlorid u. Nitrobenzol-3-sulfonhydrazid 
in absol. A. Krystalle aus absol. A., F. 180—185°. — Dinilrobe.nzol-3,3'-sulfonhydrazid, 
C12H10O8N4S2, auf analogem Wege aus Nitrobenzol-3-sulfochIorid u. Nitrobenzol-
3-sulfonhydrazid. Die uber H,SO., getroeknete Substanz zers. sich bei 200—210° 
ohne zu schmelzen. — p,p'-Dinitrodiphenylsidfozyd, Ci2H80 5N2S. Bei der Darst. 
yon Nitrobenzol-4-sulfochlorid entstehen aus p-Chlornitrobenzol u. Natriumdisulfid 
p,p'-Dinitrodiphenyldisulfid u. p,p'-Dinitrodiphenylmonosulfid. Letzteres laflt sich 
durch Oxydation mit rauchender HN03 in obiges SuIfoxyd uberfuhren. Nadeln aus 
Eg., F. 173°. Durch weitere Oxydation mit absol. HN03 entsteht p,p' -Dinitrodiphmyl- 
sulfon, C12H8O0N2S, Krystalle aus Eg., F. 254°. — Nilrobanzol-4-mlfonhydrazid, C0H7- 
0 4N3S, aus Nitrobenzol-4-sulfochlorid in Bzl. gel. u. Hydrazinhydrat in A. unter 
Kiihlung. Krystalle aus absol. A., F. 146—147° (Zers.). — 4,4'-Dinitrodiphenyldisulf- 
oxyd aus Nitrobenzol-4-sulfonłiydrazid u. Jod durch Kochen in absol. alkoh. Lsg., 
F. 159°; es entsteht aueh durch Erhitzen des Sulfonhydrazids auf 145°. — Benzal- 
(nitrobenzol-4-sulfonhydrazon), C13Hu 0 4N3S, aus Benzaldehyd u. Nitrobenzol-4-sulfon- 
hydrazid in wss. Lsg. Krystalle aus absol. A., F. 142°. — Acetyl-(nitrobenzol-4-sulfon~ 
hydrazid), C8H90 5N3S, durch Losen des Hydrazids in Essigsaureanhydrid. Nadeln aus 
absol. A., F. 218°. — Aceton-[nitrobenzol-4-sulfonhydrazon), C9Hu 0 4N3S, aus dem Sulfon- 
hydrazid u. Aceton. Krystalle aus absol. A., F. 172°. — Anisal-(nitróbenzol-4-sulfon- 
liydrazon), C14HI30 5N3S, aus Anisaldehyd u. Nitrobenzol-4-sulfonhydrazid durch 
Kochen in A. Gelbc Nadeln aus absol. A., F. 160°. — Cinnamal-{nitrobenzol-4-sulfon- 
hydrazon), konnte nicht erhalten werden. — Salicylal-(nitrobenzol-4-sulfonhydrazon), 
C13Hu 0 5N3S, hellgelbe Nadeln aus absol. A., F. 178—179°. — Piperonal-[nitrobenzol-
4-sulfonhydrazoń), C14Hu O0N3S, gelbgriine Krystalle aus absol. A., F. 185°. — Benzoyl-
(nilrobenzol-4-sulfonhydrazid), Ci3Hu 0 5N3S, durch Kochen des Hydrazids mit Benzoyl- 
chlorid in alkoh. Lsg. Krystalle aus absol. A., F. 227°. -— 4,4'-Dinilrodibenzolsulfon- 
hydrazid, C12H10O8N4S2, aus den h. absol. alkoh. Lsgg. von Nitrobenzol-4-sulfoehlorid 
u. Nitrobenzol-4-sulforihydrazid; farbt sich oberhalb 180° langsam dunkel u. zers. sich 
bei 235—236°. — Nitrobenzol-2-sulfonhydrazid, CcH ,04N3S, aus Nitrobenzol-2-sulfo- 
chlorid in Bzl. u. Hydrazinhydrat in absol. A. unter Eis-Kochsalz-Kiihlung. Krystalle 
aus A., F. 97°. Durch Erwarmen mit A. zers. sich die Substanz schnell. — 2,2'-Dinitro- 
diphenyldisulfoxyd, C12H80 6N2S2, durch Kochen des o-Nitrobenzolsulfonhydrazids 
mit Jod in absol. A.; graugriine Krystalle, die keinen F. zeigen. — Benzal-(nitrobenzol- 
2-sidfonhydrazon), CI3Hi10 4N3S, aus Benzaldehyd u. ungereinigtem Nitrobenzol- 
2-sulfonhydrazid in W. Schwaeh gelbe Nadeln aus w. absol. A. unter Zusatz yon wenig 
W., F. 91°. — Diacetyl-(nitrobenzol-2-sulfonhydrazid), Ci0Hu O6N3S, aus dem Hydrazid 
u. Essigsaureanhydrid. Krystalle aus absol. A,, F. 194°. — Acelcm-(nitrobenzol-2-sulfon- 
kydrazon), C16Hu 0 4N3S, aus dem Sulfonhydrazid u. Aceton. Rhomb. Krystalle aus 
absol. A., F. 144°. — Piperonal-(nitrobenzol-2-sulfcmhydrazon), C,4Hn 0 6N3S, aus dem 
Sulfonhydrazid u. Piperonal in absol. A. Gelbe Krystalle aus absol. A., F. 177°. — 
Die Synthese von 2,2'-Dinitrodibenzolsulfonhydrazid gelang nicht. — 2,2'-Dinitro- 
4,4'-dichlordiphenyl$ulfoxyd, Ci2H0O5N2C12S, durch Oxydation des Rk.-Prod. yon
l,4-Dichlor-2-nitrobenzol mit Natriumdisulfid durch rauchende HN03. F. 230°. Geht 
durch weitere Oxydation mit absol. HN03 in 2,2'-Dinitro-4,4'-dichlordiphenyUulfon, 
CI2H6O0N2Cl2S iiber. F. 173°. — Nitrobenzol-p-sulfonphenylhydrazid, C12Hn 0 4N3S, 
aus Phenylhydrazin u. Nitrobenzol-p-sulfochlorid in Bzl., schwach gelbe Nadeln aus 
wss. A., F. 150°. Das o-Derw. konnte nicht dargestellt werden. — p-Nitrobenzolsulfon- 
p-nitroplienylhydrazid, Ci2H10O6N4S, aus p-Nitrophenylhydrazin u. p-Nitrobenzol- 
sulfochlorid in absol. A. unter Zusatz von wenig gepulverter Pottasche; hellgelbe Nadeln 
aus absol. A., F. 172—173°. — 2-Nilro-4-chlorbenzolsulfonphenylhydrazid, C12Hio0 4N3C1S, 
aus Phenylhydrazin u. 2-Nitro-4-chlorbenzolsulfochlorid in absol. A. mit etwas Pott
asche; orange Nadeln aus absol. A., F. 151°. (Rey. Trav. chim. Pays-Bas 51. 299—319. 
15/2. 1932. Leiden, Univ.) S t o l p p .

J. Boeseken und R. Engelberts, Bildung von cis-cis-Muconsaure und Pheno- 
chinon bei der Oxydation des Phenols mit Peressigsaure. (Vgl. C. 1930. I. 1286. 1764.) 
Wahrend Bzl. durch Peressigsaure nicht angegriffen wird, wird die Angreifbarkeit 
durch Einfuhrung eines OH betrachtlich erhoht. So lieferten 5 g Phenol mit 20°/oig. 
Peressigsaure 3,1 g cis-cis-Muconsaure, auBerdem Phenochinon. Die Oxydation richtet 
sich demnach sowohl auf das o-standige ais aueh auf das p-standige C-Atom. Im ersten 
Falle wird der Ring gesprengt u. cis-cis-Muconsaure gebildet; im zweiten Falle ent
steht p-Chinon, welches sich mit 2 Moll. Phenol zu Phenochinon yerbindet. p-Chinon
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selbst wird nicht, Phenocliinon langsam angegriffen, so daB das Phenol auf diese Weiso 
vor weiterem Angriff mehr oder weniger gesehiitzt wird. Aufier diesen Hauptprodd. 
entsteht eine reduzierende Substanz, vielleicht Glyoxyl- oder Maleinsiiure. (Koninkl. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 34. 1292. 1931. Delft, Techn. Hochsch.) Ln.

D. Biquard, Uber die Darstdlung der Cyanhydrine OtHs ■ [C'//2] n ■ OH(OII) ■ ON 
wid Ctil l 5 ■ [CIl2]n ■ CH(CH3) • CII (OH)- CN und der entsprechenden a.-Oxysduren. Zur 
Darst. dieser Cyanhydrine liat sich Vf. des durch folgende Gleicliung ausgedriickten 
Verf. bedient:

C6H? • [CH2]n • CH(ÓH) ■ S03Na +  KCN =  C0H5- [CH2]n-CH(OH)-CN +  NaKS03. 
Die Disulfitverb. des betreffenden Aldehyds wird durch Waschen mit A. u. Bzl. von 
jeder Spur Aldehyd befreit u. zur Entfernung von S02 mehrere Stdn. einem Vakuum 
ausgesetzt. Man kondensiert gleiche Moll. Disulfityerb. u. KCN bei Raumtemp. in wss. 
Lsg., u. zwar so konz. wie móglich. Das Cyanhydrin bildet sich mit vorziiglicher Aus
beute u. wird durch Erhitzen mit konz. HC1 verseift. — Folgende Cyanhydrine wurden 
dargestellt: CaH,-CII(01I)-GN. CrJ ls■ CII2■ CII(011)■ CN, Krystalle, F. 57—58°.
C JI, ■ CI12 ■ 011, ■ CH(OIl) ■ CN. CeHf ■ CH(CH3) ■ 011(011) ■ CN, Kp.3 133°. In opt. 
reinem Zustand konnen nur solche Cyanhydrine erhalten werden, welche leicht krystalli- 
sieren (wie das zweite), oder solche, welche unzers. destillierbar sind (wie das vierte). 
Die anderen zerfielen bei der Dest., auch unter ca. 3 mm, in Aldehyd u. HCN. Es ist 
bemerkenswert, daB die einzige unzers. sd. Verb. cin CH3 in /? zum CN enthiilt. — 
a-Oxysiiuren: Phenylglykolsdure, CcIT5 ■ CH(OH) • C02H, F. 118°; Ausbeute 50%.
13-Phenylmilchsaure, C0H5-CH2’CH(OH)-CO2H, F. 97°; Ausbeute 60%. /?-Benzyl-
milchsdure, C0H5-ĆH2-CH2-CH(OH)-CO2H, F. 104—105°; Ausbeute 50%. a -Oxy- 
ft-phenylbullersaure, C6Hs-CH(CH3)-CH(0H)-C02H, aus Bzl. oder A.-PAe., F. 121 
bis 122°; Ausbeute 20%. Die Ausbeuten bcziehen sich auf opt. reine Prodd. u. sind 
auf die Disulfitverbb. berechnet. (Compt. rond. Acad. Sciences 1 9 4 . 983—85. 14/3. 
1932.) L i n d e n b a u m .

Teikichi Hiraidzumi, Unlersuchungen iiber die Zersetzungsprodukle des Safrols. II. 
(I. vgl. C. 1931. II. 1562.) Behandelt man Methoxyisoeugenolbenzoat (F. 95°) mit verd. 
HC1 u. A., so wird die Methoxymethylgruppe abgespalten, u. es entsteht ein Benzoat 
von F. 137°, welches mit (CH3)2S04 u. 10%ig. KOH, wie zu erwarten, Isoeugenol- 

benzoat liefert u. demnach nebenst. Formel besitzt. Dasselbe 
Benzoat entsteht aber auch bei gleicher Behandlung des Mełh- 
oxyisochavibełolbenzoais (F. 55°). Hier wandert folglich nach der
Eliminierung des Methosymetliyls das Benzoyl von der m- in die
p-Stellung. — Um die Zus. des durch Aufspaltung des Safrols 
gebildeten Methoxyisoeugenol-Metkoxyisochavibelol-Gemisches zu 
bestimmen, bedient sich Vf., angeregt dureh eine Mitt. von Mc K ie  

(C. 1921. III. 721), des Verf. der Misch-F.-Kurve. Zuerst wurde die F.-Kurve der 
Isoeugenól- u. Isocliavibelolbenzoate konstruiert; das eutekt. Gemisch schm. bei 59° 
u. enthalt 75% Isochavibetolbenzoat. DemgemaB wurde das Zers.-Prod. des Safrols 
methyliert, hydrolysiert (Abspaltung des Methoxymeth}'ls) u. benzoyliert. Aus dem 
F. des Benzoatgemisehes ergab sich nach der F.-Kurve die Zus. des Phenolgemisches. 
Da es jedoch schwierig ist, die 3 genannten Operationen quantitativ durchzufiihren, 
hat Vf. die F.-Kurve der Methoxyisoeugenol- u. Methoxyisochavibetolbenzoate konstruiert; 
das eutekt. Gemisch schm. bei 46° u. enthalt 78% Methoxyisochavibetolbenzoat. Das 
Zers.-Prod. des Safrols wird benzoyliert, was leicht quantitativ gelingt, u. der F. des 
Benzoatgemisehes ergibt schon die Zus. des Phenolgemisches. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 35. 48B—50B. Febr. 1932. Kamata [Tokyo-Fu], T a k a s a g o  Per
fum. Co.) L i n d e n b a u m .

N. D. Zelinsky und A. H. Titowa, Oxydation von Gyclohexadien mit Permanganat, 
Benzoylhydroperoxyd und freiem Sauersioff. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obsehtschei Chimii] 1 (63). 423—29.
1931. — C. 1931. II. 555.) .. S c h o n t e l d .

R.-Marcel Godehot und Max Mousseron, Uber die Spaltung des o-Aminocydo- 
liexanols in seine optischen Antipoden. o-Aminocyclohexanol kann in 2 Formen, cis 
u. trans, existieren, welche beide spaltbar sind. Bisher ist nur eine bekannt (F. 66°), 
welche B ru n e l  (Compt. rend. Acad. Sciences 137 [1903]. 199) durch Einw. von 
NH3 auf Cyclohexenoxyd erhalten hat. Yielleicht handelt es sich um die trans-Form, 
weil durch Einw. von W. auf Cyclohexenoxyd das trans-Glykol entsteht. Yorlaufig 
wird sie mit cc bezeichnet. — Zur opt. Spaltung ist d-Weinsaure geeignet. Lóst man

r
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gleiehe Moll. der Komponenten in absol. A., so fallt das d-Tartrat des d,l-a-o-Aininocyclo- 
hexatwls krystallin aus, F. 152—153°, cc0 =  +17,26°. Durch Umkrystallisieren aus 
80-gradigem A. erhiilt man das d-Tartrat des l-a.-o-Aminocydoliexanols, F. 177—178°, 
a0 =  —2,73°, u. durch weiteres fraktioniertes Umkrystallisieren des Restes das d-Tar
trat des d-a.-o-Aminocydohexanols, F. 170—171°, ot0 =  +31,2°. Ebenso mit 1-Weinsaure 
die l-Tartrate des d,l-, d- u. l-a.-o-Aminocydohexanols, F. 152—153°, a0 =  —17,45°; 
F. 177—178°, cc0 =  +2,77°; F. 170—171°, oc0 =  —31,2°. — Aus den d-Tartraten der 
opt.-akt. Aminoalkohole wurden diese selbst wie folgt erhalten: Tartrate mit KOH 
zers., Aminę in A. mit HCl-Gas behandelt, krystallisierte Hydrocldoride (F. 147—148°, 
M d =  ±31,60°) in konz. wss. Lsg. mit KOH zers., Aminę mit Chlf. extrahiert. Bei 
dieser Behandlung tritt keine Racemisicrung ein. d- u. l-a.-o-Aminocydohexanol, 
F. 83—84°, [a]n =  ±40,2°. Durch Mischen gleicher Teile beider die rac. Verb. (F. 66°) 
zuriick. Nach D e r x  (C. 1 9 2 3 . I. 426) zeigen die akt. trans-o-Cyclohexandiole [a] o =  
+41,16°. Wenn also wirklich der trans-Aminoalkohol vorlicgt, so wurde die Sub- 
stitution von OH durch NH2 den Drehwert nur wenig verandern. — Verss., durch 
Hydricren des o-Amino- bzw. o-Acetaminophenols in Eg.-HCl-Lsg. mit P t den cis- 
Aminoalkohol darzustellen, ergaben Cyclohexylamin bzw. dcssen Acetyldcriv. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 981—83. 14/3. 1932.) L i n d e n b a u m .

J. Rabinovitch, Rotationsdispersion der benzolischen Ldsungen von d-a-Pinen und,
l-fi-Pinen. Die Drehung benzol. a-Pinenlsgg. ist bei jeder Wellenlange proportional dcm 
Pinengeli. Dies ist bei /3-Pinenlsgg. in Bzl. nicht der Fali. Vf. schliefit auf die Ggw. 
einCr dritten Komponenten im System /S-Pinen-Bzl. (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 9 4 . 855—58. 7/3. 1932.) L o r e n z .

L. Ruzicka, H. Briingger, R. Egli, L. Ehmann, M. Furter imd H. Hosli, 
Polyterpene und Polyterpenoide. LXV. Uber die Dehydrierung einiger Triterpene, 
Sapogenine und damit verwandter Kórper. (LXIV. vgl. C. 1932. I. 2029.) In den letzten 
Jahren sind wiederholt Vertreter genannter Korperklassen mittcls Se dehydriert 
woi;den (vgl. C. 1929. II. 733. 2204. 2780. 1931. II. 1412; B e a u c o u rt, C. 1930. I. 
3183; Aoyama, C. 1931. I. 1764. II. 2170). Vff. haben die sclion 1. c. mit kleinen 
Mengen ausgefiihrten Dehydrierungen des Belulins (Triterpenalkohol) u. Hederagenins 
(Sapogenin) in gróCerem Mafistabe wiederholt u. die der Suma- u. Siaresinolsdure 
(Oxysauren vom Triterpentypus) neu durchgefiihrt. Fcmer wurden kleinerc Mengen 
von Ascigenin, Cyclamiretin (Sapogenine) u. Oleanolsaure (Oxysaure wie oben) de
hydriert. Folgende Dehydrierungsprodd., jedoch nicht alle zugleich aus jeder der 
Verbb., wurden erhalten: 1. Gn H12, ident. mit dem von WEISSGERBER u. K ru b e r  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 52 [1919]. 355) beschriebenen 2,7-Dimethylnaphtlialin. —
2. 0 12I1U, Sapotalin oder 1,2,7-TrimethylnapMJialin (vgl. LXIV. Mitt.), bisher aus 
18 verschiedenen Naturprodd. erhalten (Tabelle im Original). — 3. Cu IIle. Ob ein 
Tetramethylnaphthalin oder ein Isomeres mit weniger Seitenketten vorliegt, konnte 
noch nicht entschieden werden. Ist jedoch mit 1,2,5,7-Tetramethylnaphthalin u.
l-Athyl-2,7-dimethylnaphthalin (beide synthetisiert) nicht ident. — 4. C2-1I2H (?). 
Liefert ein Dipikrat u. Distyphnat, welche weniger bestandig sind ais die Deriw. der 
obigen 3 KW-stoffe u. bei wiederholtem Umkrystallisieren aus A. teilweisc in die Kom
ponenten zerfallen. Diese Verhaltnisse kuónnen mit dem Fluorescenzmikroskop gut 
verfolgt werden. — 5. C^HW ( ?). Zeichnet sich durch seine Schwerlosliehkeit aus. — 
6. C\?J Iu O, ein TrimethylnapJUhol, wohl entstanden durch Erhaltung eines OH, analog 
der Bldg. von cc-Naphthol bei der Dehydrierung des a-Tetralons. — Man hat die Sapo- 
genine u. die mit ihnen verwandten Naturprodd. wegen ihrer Reaktionstriigheit gegen- 
uber den iiblichen Reagenzien auf die C-Doppelbindung friiher ais gesattigt angesehen, 
was bei C30 auf 6 Ringe hinweisen wiirde, hat aber neuerdings Anhaltspunkte dafiir 
gewonnen, daC die Verbb. nur pentacycl. u. teilweise tetracycl. sind. Ein besonders 
wertvolles Reagens ist C(N02)4, indem es auch solche Doppelbindungen durch Gelb- 
farbung anzeigt, welche der Hydrierung widerstehen. Fast alle Sapogenine usw. 
geben mit C(N02)4 Gelbfiirbung. — Es ware nun zu erklaren, wie z. B. eine penta
cycl. Verb. mit C30 die obigen 6 Dehydrierungsprodd. oder einen Teil derselben liefern 
kann. Ausgeliend von der Annahme, daC die Triterpene einem analogen Aufbau- 
prinzip aus Isoprcnmoll. entsprechen wio die anderen Terpene, entwickeln Vff. eine 
Arbeitshj^pothese bzgl. des C-Geriistes der polycycl. Triterpene u. Sapogenine u. 
dereń Dehydrierung, welche hier nicht wiedergegeben werden kann. Hervorgehoben 
sei nur folgende Feststellung: Es besteht bei den Mono-, Sesqui-, Diterpenen usw. 
eine Gesetzmafiigkeit bzgl. des Verteilungsverhaltnisses zwischen den C-Atomen, die
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ais Ringglieder, u. denen, die in den Seitenketten vorkommen, vorausgesetzt, daB man 
nur solche C-Geriiste betrachtct, denen aromat. Grund-KW-stoffe entsprechen. 
Namlich bcim Zutritt eines neuen Isoprenrestes nimmt die Zahl der Ringglieder um 4, 
die der Seitenkettenglieder um 1 zu, unabbiingig von der Art der Verteilung der 
C-Atome in den Seitenketten.

V e r s u e li e. Allgemeine Arbeitsweise in groBen Ziigen: Betreffende Vorb. mit 
1V2—2 Teilen Se 30—60 Stdn. auf 300—350° erhitzt, Prod. mehrmals mit A. aus- 
gekoclit, Riickstand im Soxhlet mit A. extrahiert (zwecks Isolierung des wl. C25H20), 
A.-Riickstandc im Yakuum bzw. Hoohvakuum fraktioniert. In einzelnen Fallen sebieden 
die Fraktionen Krystalle der KW-stoffe aus. Nach Isolierung derselben durch Fil- 
trieren oder PAe. wurden aus den fl. Anteilen die Pikrate hergestellt, diese zerlegt u. die 
aromat. ,KW-stoffo fraktioniert. Die keine Pikrate bildenden Anteile nochmals de- 
hydriert usw. — Hederagenin, C31H60O4. Erhalten: 1. 2,7-Dimetliylnaplithalin, C12Hl2, 
aus 50°/oig. A. Blattchen, F. 97—98,5°; Pikrat, C18H150 7N3, aus CH3OH goldgelbe 
Nadelchen, F. 136—136,5°; Styplinat, C18H150 8N3, aus CH3OH blaBgelbe Nadeln, 
F. 158—159,5°. 2. Sapotalin; Pikrat, C19H170 7N3, aus CH3OH orangerote Nadeln, 
F. 129—131°; Styplinat, C19H170 8N3, aus CH3OH orangegelbe Nadehi, F. 156—157°.
3. Trimethylnaplithol, C13H140, aus CH3OH-W. Blattchen, F. 157°, 1. in verd. KOH 
mit blauer Fluorescenz. 4. CnHn, aus Dioxan, dann sublimiert, Blattchen, F. 250°. 
5. C25H20, aus Cumol (Kobie), dann Pyridin Platten, F. 306—307°. — Sumaresinol- 
sćiure, C3pH480 4 oder C31H500 4 (vgl. W i n t e r  STEIN u. E g l i ,  C. 1932. I. 239). Erhalten:
1. 2,7-Dimethylnaphthalin. 2. Sapotalin. 3. CUHU, aus CH3OH Nadeln, F. 116 bis 
116,5°; Pikrat, C20H19O7N3, aus A. rote Nadelchen, F. 156,5°; Styplinat, C20H 19O8N3, 
aus CH3OH orangegelbe Stabchen, F. 167°. 4. C'27/ /2S, aus A., F. 138—138,5°,
Kp.0>3 204—206°; Dipikrat, C39H340 14N6, aus A. hellorangene Krystalle, F. 205—206°; 
Distyphnat, C39H340 16N6, aus Bzl., F. 225—226°. 5. C2SH20. — Siaresinolsaure,
C30H48O4 oder C3xH50O4 (vgl. 1. c.). Erhalten dieselben Prodd. wie vorst. auBer 2,7-Di- 
methylnaphthalin. — Betulin, C30H500 2. Erhalten: 1. Sapotalin. 2. 0 14/ / lc. 3.
ClsHu O. — (Mit K. Meyer u. M. W. Goldberg.) Ascigenin, C35H530 7 (vgl. W i n t e r - 
STEIN, C. 1931. II. 1581). Erhalten: Sapotalin u. wahrscheinlich ein lióheres Homo- 
loges. — Oleanolsaure, C30H50O3 oder C31H50O3 (vgl. W i n t e r s t e i n  u. S t e i n , C. 1932.
I. 240 u. frulier). Erhalten: 1. 2,7-Diniethylnaplitlialin. 2. Sapotalin. 3. CUII16. -  
Cyclamiretin, C^H^Oj. Erhalten: 1. Sapotalin. 2. C14/ /10. — tlber die richtigen 
Formeln obiger Sapogenine u. Harzsauren vgl. nachst. Ref. (Helv. ehim. Acta 15. 
431—57. 15/3. 1932.) L i n d e n b a u m .

L. Ruzicka und M. Furter, Polylerpene und Polyterpenoide. LXVI. Beitrage 
zur genauen Bestimmung der Bruttoformeln einiger Triterpene und Triterpenoide von 
saurem Charakter. (LXV. vgl. vorst. Ref.) Unter den Triterpenen u. Triterpenoiden 
(letztere sind Verbb. mit annahernd C30 u. dem C-Geriist der Triterpene) nehmen die 
Sauren eine wichtige Stelle ein, weil zu ihnen zahlreiehe Sapogenine gehóren. Zur 
Ermittelung ihrer Bruttoformeln geniigt die Elementaranalyse nieht, weil die Unter- 
schiede in den CH-Werten der C29—C31-Formeln innerhalb der Fehlergrenzen liegen. 
Orientierende Vei-ss. haben gezeigt, daB die Titration einen zuverlassigeren Entscheid 
erlaubt, da es sich bei Homologen um Unterschiede im Mol.-Gew. von 14 handelt u. 
die erreiehbare Fehlergrenze 3—4 betragt. Zur Kontrolle der Analysen u. Titrationen 
haben Vff. immer Bestst. mit reinster Dextropimarsaure eingeschaltet. Sie bezeichnen 
eine der im Titel genannten Verbb. ais rein, wenn die Analysen innerhalb der iiblichen 
Grenzen u. die Titrationen auf ca. 3 Einlieiten mit den berechneten Werten iiberein- 
stimmen. Alle Verbb. wurden erst im Vakuumexsiccator, dann unter 12 mm bei 115° 
iiber P2Os u. KOH getrocknet. Die Titrationen (Mikrobestst.) wurden in einer zur 
Lsg. geniigenden Menge h. A. mit 0,02-n. KOH u. Phenolphthalein ausgefiihrt. — 
Siaresinolsaure, durch Umkrystallisiercn des Essigsaure-Additionsprod. aus A. gereinigt, 
F. 292° (korr.). Sumaresinolsaure, F. 298° (korr.). ZlNKE u. LlEB (Monatsh. Chem. 
39 [1918], 95. 219) geben fiir beide Formel C30H.)8O4 an, wahrend W i n t e r s t e i n  u . 
E g li  (C. 1932. I. 239) C31H51)0 4 vorziehen. Nach Vff. kommen nur die C30-Formeln 
in Betracht, u. zwar wahrscheinlich fur erstere Siiure C30H40O4, fiir letztere C30H48O4.
— a-Elemolsaure, F. 217—219°. Formel C27H420 3 (vgl. C. 1931. II. 1412) ist ais 
unrichtig, dagegen Formel C30H48O3 (vgl. B1ladenoviĆ, C. 1932. I. 1368 u. friiber) 
ais richtig erkannt worden. — ó-Elemisaure, F. 216—218°. Wurde durch oft wieder- 
kolte fraktionierte Ivrj'stallisation des rohen Harzsauregemisches aus Manilaelemi 
neben yoriger erhalten (spatere Mitt.), wahrend die y-Sśiure von M ladenoyiĆ u .



1932. I. D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 2841

L ie b  (C. 1931. II. 1565) nicht gefunden wurde. Fiir die <S-Saure wurde Formel 
C30H40O3 ermittelt. — Hederagenin, aus Dioxan, F. 213—214°. Formel C31H50O4 (vgl. 
W i n t e r s t e i n  u. M e y e r ,  C. 1931. II. 1582) wird bestatigt. Hederagenin ware die 
bisher einzige Verb. mit C31. — Oleanolsaure, aus A., F. 305—307° (korr.). Vgl. 
W i n t e r s t e i n  u . S t e i n  (C. 1932. I. 240 u. friilier). Formel C30H48O3 iat wahr- 
scheinlicher ais C31H60O3. — Die Entscheidung zwischen den Formeln kónnte durch 
Darst. geeigneter Deriw., in erster Linie Bromderiw., erleiehtert werden. Aber hier 
ist groBe Vorsicht geboten; z. B. sind die von WINTERSTEIN u. Mitarbeitern (1. c.) 
hergestellten Bromlactone nicht geeignet. (Helv. chim. Acta 15. 472—82. 15/3. 
1932.) L in d e n b a t jm .

L. Ruzicka, H. Silbermann und M. Furter, Polyłerpene und Polylerpenoide. 
LXVTI. Be.ilri.iqa zur Ermittdung der Zahl der Doppelbindungen bei den Amyrinen. 
(LXVI. vgl. yorst. Ref.) Gelegentlich einer friiheren Unters. (XXXVIII. Mitt., C. 1929.
II. 733) waren die Mol.-Refrr. der beiden Amyrilene mit amorphen Praparaten bei 
38° ausgefuhrt u. Werte erhalten worden, welche 3 Doppelbindungen entsprachen. 
Aber wegen der amorphen Beschaffenheit der Praparatc war daraus nur die Ggw. von 
mindestens 1 Doppelbindung in den Amyrinen selbst gefolgert worden. Vff. haben 
jetzt die Mol.-Refrr. der krystallisierten Amyrilene u. ilirer neu dargestellten Dihydro- 
deriw. bei hoheren Tempp. (90—177°) bestimmt u. folgende Mc-Werte gefunden: 
Dextro-cr.-amyrilen 128,30, /1-Amyrilen 129,01 (ber. 128,80 fiir C30H4gf?f, 130,53 fiir 
C30H48fif); Dihydrodextro-ot.-amyrilen 129,33 (Mittelwert), Dihydro-fj-amyrilen 129,91 
(Mitteiwert) (ber. 129,27 fiir C ^ H j^ , 131,0 fiir C30H50t7'). Die Werte sprechen fiir die 
Ggw. von nur 1 Doppelbindung in den Amyrinen, welche bei der Hydrierung der 
Amyrilene ebensowenig angegriffen wird wie bei den Amyrinen selbst. — Vff. haben 
yersucht, diese reaktionstriige Doppelbindung mit Benzopersaure nachzuweisen, u. mit 
den reinen Vertretern der cc- u. /J-Reihe folgende O-Zahlen erhalten: a-Amyrin 0,2, 
/3-Amyrin 1,0, a-Amyrilen 1,2, /?-Amyrilen 2,0, Dihydro-a-amyrilen 0,2, Dihydro-/?-amy- 
rilen 1,2. Alle /9-Verbb. zeigen also eine um ca. 1 hóhere O-Zahl, d. h. die Doppel- 
bindung des /3-Amyrins ist doch etwas reaktionsfahigcr ais die des a-Amyrins. Bisher 
konnten vom a-Amyrilen 2 yerschiedene Monoxyde, vom /}-Amyrilen ein Monoxyd in 
reiner Form u. vom /3-Amyrin ein Monoxyd in unreiner Form gefaBt werden. Daraus 
folgt schon, daB fiir die Best. der Doppelbindungen die O-Zahl nicht geniigt, sondern 
auch die Osyde isoliert werden miissen. — Wahrend somit die Ggw. einer Doppel
bindung im /?-Amyrin ziemlich gesichert ist, beruht die Annahme einer solchen im 
a-Amyrin nur auf der Gelbfarbung mit C(N02)4 u. auf der Mol.-Refr.

V e r s u e h e .  Amyriribenzoate. Gemisch mittels A. in einen iiber 215—220° u. 
einen unter 185° schm. Anteil zerlegt, beide mehrmals aus Bzl., dann erst aus Lg. um- 
krystallisiert. fi-Benzoat, F. 232—233°. a.-Benzoat, F. 193—194°. — Dextro-a.-amyrilen, 
C30H48. In  Gemisch von 12,8 g PC15 u. 150 ecm PAe. in 4 Stdn. 25 g a-Amyrin ein- 
getragen, 30 Minuten gekoeht, liaufig mit W. geschiittelt usw. Aus A. +  A., F. 134°. — 
fi-Amyrilen, C30H43. Analog in mehr PAe. Aus Essigester Prismen, F. 173—175°. — 
Diliydrodextro-a:-amyrilen, C30H50. In Essigester-Eg. mit P t0 2. Aus A.-A., F. 84—85°,
D.204 0,841 (in Bzl.), [a]n =  +120,2° in Bzl. Gibt in Chlf. mit C(N02)4 Gelbfarbung. — 
Dihydro-p-amyrilen, C30H50- Analog. F. 83—85°, D.2°4 0,846 (in Bzl.), [a]D =  +131,5° 
in Bzl. Mit C(N02)4 gelb. — Daxtro-a.-amyrilenoxyde, C30H48O. In Chlf. mit Benzo
persaure 24 Stdn. bei 10—12° im Dunkeln; mit K J  u. Thiosulfat zurucktitriert, Chlf.- 
Lsg. mit verd. Lauge u. W. gewaschen usw., Rohprod. mit etwas A. verrieben. Ungel. 
Teil lieferte aus A. Nadeln, F. 172—173°. Aus den Mutterlaugen Nadeldrusen, aus A., 
F. 133°. Beide mit C(N02)4 gelb. — p-Amyrilenoxyd, C30H4SO. Analog. Aus A., F. 162 
bis 163°. Aus der Mutterlauge ein Prod. von F. 153—156°. Beide mit C(N02)4 gelb. — 
Unreines p-Amyrinoxyd, aus A., F. 191—193°. (Helv. chim. Acta 15. 482—90. 15/3.
1932. Ziirich, Techn. Hochsch.) L i n d e n b a u m .

Paul Ruggli und Alfred Courtin, Uber ortho-Disazofarbstoffe. (8. Mitt. iiber 
Azofarbsloffe und ihre Zmischenprodukte.) (7. ygl. C. 1931. II. 1718.) In der Literatur 
wird bisweilen die Meinung yertreten, daB Azofarbstoffe mit 2 Azogruppen in o-Stellung 
nicht existieren. Vff. haben deshalb das bisher yorliegende Materiał, das anscheinend 
einige Unklarheiten enthalt, nachgepriift u. weiter ausgebaut. o-Disazoverbb. wurden 
auf drei yerschiedenen Wegen erhalten: 1. Durch Umsetzung von o-Oxyazofarbstoffen 
(z. B. I) mit NaHS03 u. Phenylhydrazin; hierbei addicrt sich zunachst NaHS03 unter 
Bldg. von II; in diesem wird OH durch NH • NH • C0H5 ersetzt (III), dann XaHS03 
abgespalten (IV); der Hydrazoazofarbstoff IV wird durch HN02 oder Luft dehydriert.
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Die Konst. der Dehydrierungsprodd. ersohien unsiclier; wegen der schwaclien Farbę u. 
des sehr geringen Farbevermógens war die Auffassung ais Tetrazone (Y) in Betracht zu 
ziehen. Da aber die ganzen von den Vff. untersuchten o-Disazofarbstoffe sich in eine 
Reihe von Tiefrot bis Orange einordnen lassen u. die nach der Phenylhydrazinmethode 
gewonnenen Prodd. sich chem. ahnlich verhalten wie die iibrigen o-Disazofarbstoffe, 
sind Vff. der Ansicht, daB nieht Tetrazone Y, sondern Disazofarbstoffe (YI) vorliegen.
2. Eine neue Methode besteht in der Umsetzung eines o-Aminoazofarbstoffs mit Nitroso- 
benzol; auf diese Weise wurde VII in VIII ubergcfuhrt. Die nach den Verff. 1 u. 2 
dargcstellten Disazoverbb. enthalten keine Ausochrome u. sind demnach nieht ais 
Azofarbstoffe im eigentlichcn Sinne anzusehen. Es wurden daher nach dem Verf. 3 
auxochromhaltige Disazoverbb. dureh Diazotiercn yon o-Aminoazofarbstoffen u. 
Kuppeln mit Naphtholen dargestellt (vgl. z. B. N o e ltin g  u. W itt, Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 1 7  [1884]. 80). Das leicht zugangliche l-Benzolazo-2-aminonaplithalin laBt sich 
nieht befriedigend diazotieren; besser gceignet ist die dureh Umlagerung von Diazo- 
amino-p-toluidin erhaltcne Verb. YH, das sich in alkoh. Lsg. diazotieren (ZlNCKE u. 
Lawson, Ber. Dtsch. chem. Ges. 1 9  [1886]. 1452) u. mit /?-Naphthol u. dessen Sulfo- 
sauren kuppeln laBt. Die so erhaltenen Farbstoffe sind swl.; bessere Resultate erhalt 
man bei Anwendung der aus VII mit Oleum erhaltliehen Disulfonsauro IX. Bei der 
Sulfurierung von YII darf die Temp. nieht iiber 85° steigen, da sonst RingschluB zum 
Triazol X eintritt. Der aus IX u. /3-Naphthol erhalteno Disazofarbstoff XI ist nieht 
substantiv, fiirbt aber Seide orange; er ist weder so tief, noch so farbkraftig wie der 
isomere p-Disazofarbstoff XII (aus o-Toluidin), der Seide rot farbt. Die Absorptions- 
spektren von XI u. XII zeigen so groBe Analogie, daB man die o-Verb. mit Sicherheit 
ais wahren Disazofarbstoff ansehen kann. Beim Kochen mit 2°/0ig. HC1 wird XI 
liberwiegend an der vom Naphthol ausgehenden Azobindung gespalten; man erhalt 
eine Triazoldisulfonsaure (XIII); der Naphtholrest erscheint in N-freier Form; viel- 
lcieht entsteht intermediar l,2-Dioxynaphthalin, denn aus dem Rk.-Prod. lieB sich 
Tetraoxydinaphtlijrl ais Acetat isolicren. Auch bei der Red. mit alkal. Hydrosulfit 
erfolgt die Spaltung an der gleichen Stelle; bei nieht zu starker Einw. entsteht Amino- 
hydrazotoluoldisulfonsaure; der Naphtholkern tritt teils ais l-Amino-2-naphthol, teils 
ais dessen 4-Sulfonsaure auf. — Es wurden ferner noch Verss. zur Darst. auxoehrom- 
haltiger o-Disazofarbstoffe nach der Methode 1 unternommen. Der aus dem Farb- 
stoff XIV (diazotiertes o-Anisidin u . SCHAFFEEsche Saure) mit Phenylhydrazin u. 
Bisulfit erlialtene Disazofarbstoff XV unterscheidet sich kaum von der methoxyl- 
freien Yerb. Der Farbstoff XVI aus diazotiertem p-Aminoaeetanilid u. ScHAFFERseher 
Saure tauseht bei direkter Behandlung mit Phenylhydrazin u. Bisulfit OH gegen 
NH-NH-C6H5 aus u . la g crt zu g le ich  NaHS03 an; die so erh a lten e  Verb. XVII liiBt 
sich nieht auf befriedigende Weise in einen Disazofarbstoff umwandeln. Der XVI 
entsprechende Aminoazofarbstoff gibt mit Phenylhydrazin u . Bisulfit das XVII ent- 
sprechende Amin; erwarmt man dieses mit verd. NaOH an der Luft, so erfolgt Oxy- 
dation von Hydrazo zu Azo u . gleichzeitig Ersatz von NH2 dureh OH, so daB man 

N:N-CaH1.S 03Na (p) N(S03Na)-NH.C6U4-S03Na
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a n  S te llo  d es erw arteten  A m in od isazo farb sto ffs d en  O xyd isa zo fa rb sto ff XVIII erhalt, 
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oder p -A m in o p h en y la ce ta t  m it  SCHAFFERsclier Siiure d a rg este llt  w erden  k on n te .

V e r s u c h e .  o-Aminoazo-p-toluol (VH). Man diazotiert p-Toluidin in HC1 (1: 1), 
yersetzt die Diazo-Lsg. mit Na-Acetatlsg., riihrt 2 Stdn. u. tragt das erhaltene Diazo- 
amino-p-toluol in geschmolzenes p-Toluidin ein. Dunkelrotbraune Krystalle aus A., 
F. 118,5°. HCl-Salz gelb. — o-Disazofarbstoff aus o-Aminoazo-p-toluol u. ft-Napkthol 
(XIX, X =  H), dunkelrot, F. 177° (aus Bzl.) (ygl. Z in c k e  u. L a w s o n , Ber. Dtsch. 
chom. Ges. 20 [1887]. 1179). Gibt bei der Red. mit Na2S20 4 in wss.-alkoh. KOH VII 
(bzw. dessen Hydrazostufe) u. (an Stelle von l-Amino-2-naphthol) l-Amino-2-naphthol-4- 
sulfonsaure, rótliche Krystalle aus verd. HC1; charakterisiert durch Oxydation mit 
HN03 u. Umsetzung mit Anilin zu Anilinonaphthochinon. — o-Disazofarbstoff aus 
o-Aminoazo-p-toluol u. Schdffersaure C21Hj0O4N4SNa (XIX, X =  S03Xa), aus VII durch 
Diazotiercn in alkoh. L sg. u. Umsetzen mit 2-naphthol-6-sulfonsaurem Na. Rote Kry
stalle aus Pyridin +  W., wl. in W. u. A. — o-Aminoazo-p-loluoldisulfonsaure (IX), durch 
Erwarmen von salzsaurem VII mit Oleum (26% S03) auf nicht mehr ais 80—85°. 
Grunlichgraue Krystalle, 11. in W. (braun). — 5-Methyl-2-p-tolylbenzotriazoltetrasulfon- 
saure-(4,6,3',5') (X), aus salzsaurem VII u. 26%ig. Oleum oberhalb 85°. Ba2C14H9' 
Oi2N3S4 +  6H20, Krystalle. — o-Disazofarbstoff aus o-Aminoazo-p-toluoldisv.lfosa.ure u. 
fi-Naphthol C24H180 7N4S2Na2 (XI), durch Diazotieren von IX mit NaN02 in alkoh. 
HC1 u. Kuppeln mit /3-Naphthol in konz. NaOH. Rotes Pulver, farbt Wolle in H2S04 
orangebraun, Seide in Essigsaure orange. Gibt bei der Red. mit Na2S20 4 in wss.- 
alkoh. NaOH l-Amino-2-naphlhol (Diacetylverb., F. 203°, Dibenzoyherb. C21H170 3N, 
F. 229°), l-Amino-2-naphthol-4-sulfonsaure u. gcringe Mengen einer in gelben Nadelchen 
krystallisierenden Substanz. XI liefert beim Kochen mit yerd. HC1 2-Tolyl-5-mełhyl- 
be.nzotriazol-6,3'-disulfonsdure C14H130 6N3S2 (XIH; Krystalle mit 1 H20  aus verd. HC1; 
wird bei 120° wasserfrei u. selir hygroskop.); aus den iibrigen Rk.-Prodd. kann man 
durch Behandeln mit Acetanhydrid +  Na-Acetat das nicht acetylierte Na-Salz 
ÓKH13OtN aSNa  (orangegelbe Nadeln aus yerd. A.; Salz einer Toluolazonaphthol- 
sulfonsaure ?), 3,4,3',4'-Tclraacetoxy-l,l'-dinaphthyl C2SH220 8 (F. 137°) u. 3,4,3',4'- 
Telraoxy-l,l'-dinaphthyl (F. 178°) isolieren. — 4-Benzolazo-3-p-ioluolazotoluol C20H18N4
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(VIII), aus VII u. Nitrosobenzol in Eg. +  A. Bordeauxrote Blattchen aus absol. A., 
F. 85°. — l-p-Sulfobcnzolazo-2-benzolazonaphthalin-6-sulfonsaure (analog VI), aus
l-p-Sulfobenzolazo-2-naphthol-6-sulfonsaure durch Umsetzung mit Phenylhydrazin u. 
NaHS03, Dest. mit Dampf u. Oxydation des entstandenen Hydrazoazofarbstoffs 
(rotes Pulver, mit HC1 violett), mit Luft in h. NaOH. Schwach rotlichhellbraunes 
Pulver. — l-o-Methoxybenzolazo-2-benzolazonapMhalin-6-svlfonsaure (XV), auf analoge 
Weise aus dem Farbstoff XIV, den man aus diazotiertem o-Anisidin u. 2-Naphthol-6- 
sulfonsiiure erhiilt. Stumpf hellbraun, gibt mit HC1 schwache Golbfarbung. Der 
intermediare Hydrazoazofarbstoff ist rot u. gibt mit HC1 eine rotyiolette Farbung. —
l-p-Acelaminóbenzolazo-fi-naphtliol-6-sulfonsaure (XVI), aus diazotiertem p-Amino- 
acetanilid u. /?-Naphthol-6-sulfonsaure. Bordeauxrote Krystalle aus verd. A. Das 
beim Erwarmen mit Phenylhydrazin u. NaHS03 entstehende Zwischenprod. (gelbe 
Krystalle aus verd. A.) gibt beim Erwarmen mit NaOH unmittelbar 1-p-Aceiamino- 
benzolazo-2-benzolazonaphthalin-6-sulfonsaure (C24H180 4N5SNa, braunes Pulver aus 
verd. A., 1. in verd. A. rotbraun). — l-p-Arninobcnzolazo-fi-naphthol-G-sulfonsaure, 
durch Verseifung von XVI mit NaOH, dunkle Krystalle, 1. in W. dunkelrot. Liefert 
mitPhenylhydrazon u.Bisulfit die Verb. Ci2H„0OaN;tS2Na„ (analog XVII; gełbe Krystalle 
mit 3H20  aus W.), die beim Erwarmen mit verd. NaOH unter gleichzeitiger Oxydation
l-p-Oxybenzolazo-2-benzolazonapht!ialin-6-sulfo)isaure C22H150 4N4SNa (XVIII) liefert. 
Ko te Blattchen aus verd. A., farbt Wolle orange. Nebenprodd. der Rk. vgl. Original. 
XVIII entsteht ferner bei der Einw. yon Phenylhydrazin u. Bisulfit auf die Azofarb- 
stoffe aus p-Aminophcnol u. /S-Naphthol-G-sulfonsiiure u. (nach Verseifung des Rk.- 
Prod.) aus O-Acetyl-p-aminophenol u. /?-Naphthol-6-sulfonsaure. Die Darst. von 
O-Acetyl-p-aminophenol nach GALATIS (C. 1 9 2 6 . I. 3316) wird yerbessert. — l-p-Oxy- 
benzolazo-fi-naphthol-6-sulfonsaure C1GHn 0 4N2SNa (analog XVI), durch Verseifung der 
aus diazotiertem O-Acetyl-p-aminophenol u. Naphtholsulfonsaure hergestellten Acetyl- 
verb. Roto Nadeln aus A. — p-Aminoazo-o-toluoldisulfonsaure, aus p-Aminoazo-o- 
toluolhydrochlorid u. 26%ig. Oleum auf dem W.-Bad. Bordeauxrot. C14HlrlOcN3S2Ba +  
1H20, Krystalle aus W. Gibt beim Diazotieren u. Kuppeln mit /S-Naphthol den 
p-DisazofarbslofJ C24H180 7N4S2Na2 (XII), rotes Rrystallpulver aus yerd. A. — 2-\2-Oxy- 
naphihalin-(l)-azo]-5-o-toluolazololuol, aus diazotiertem p-Aminoazo-o-toluol u. /3-Naph- 
thol. Krystalle aus Bzl., F. 165—167°. (Hely.cliim. Acta 1 5 . 75—108. 1/2. 1932.) Og.

Friedrich Biirki, Alfred Courtin und Paul Ruggli, Vergleich der Absorplions- 
spelctren einiger o-Disazofarbstoffe mit denen der isomeren p-Verbindungen. (9. Mitt. 
iiber Azofarbstoffe und ihre Zwischenprodukte.) (8. vgl. yorst. Ref.) Vff. untersuchen 
die Lichtabsorption yon 2 o-Disazofarbstoffen (XIX, X =  H u. entsprechende Disulfon- 
saure, X =  S03Na; Formeln vgl. vorst. Ref.) u. 2 damit isomeren p-Disazofarbstoffen 
(XII u. entsprechende unsulfurierte Verb.); die Sulfonsauren wurden in G0%ig- A., 
die unsulfurierten Verbb. in Chlf. untersucht. Die p-Disazofarbstoffe sind tiefer farbig, 
der Absorptionstypus ist bei beiden Gruppen derselbe; die o-Disazofarbstoffe besitzen 
also wohl tatsachlich diese Konst. (Hely. chim. Acta 1 5 . 108—10. 1/2. 1932.) Og .

Paul Ruggli und Alfred Courtin, Uber peri-Disazofarbsloffe. I. (10. Mitt. iiber 
Azofarbstoffe und ihre Zwischenprodukte.) (9. ygl. vorst. Ref.) Uber l,8-Disazoverbb. 
des Naphthalins ist wenig bekannt; die Literaturangaben werden besprochen. Zur 
Darst. soleher Verbb. ist 2,7-Dioxynaphthalin das geeignetste Ausgangsmatcrial. 
Nachweis der Peristellung der eintretenden Azogruppen erfolgt am besten dureh Red. 
der Farbstoffo u. Uberfiihrung der entstehenden Diamine in Perimidine durch Einw. 
yon Ameisensaure. Auf diese Weise konnte der Farbstoff aus 2 Mol Diazonaphthion- 
saure u. 1 Mol 2,7-Dioxynaphthalin ais Peridisazofarbstoff (I) charakterisiert werden. 

NaO.S.C.„H„-N:N N:N-C,»H.-SO.Na CH
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(Vgl. C a sse lla  & Co., D. R. P. 108166 [1899].) Das hierbei entstchende 2,7-Dioxy- 
perimidin (II) osydiert sich besonders in alkal. Lsg. leicht zu Oxyperimidinchinon 
(III). Farbeigg. von I  ygl. Original. — C lausiu s (Ber. Dtsch. chem. Ges. 23 
[1890]. 523) hat angegeben, daB 2,7-Dioxynaphthalin nur zu einmaliger Kuppelung 
befahigt ist; Vff. fanden, daB eine zweimaligc Kuppelung nur mit energ. kuppelnden 
Diazoverbb. (auBer Naphthionsaure auch Sulfanilsaurc) gelingt. — 2,7-Dioxynaph- 
thalin, durch Verschmelzen yon naphthalin-2,7-disulfonsaurem Na mit NaOH bei 160 
bis 300°; F. 183°. Gibt mit 2 Mol diazotierter Naphthionsaure 2,7-Dioxy-l,8-bis- 
\4-sulfonaplUlialin-(l)-azo]-naphthalin (I), C30H18O8N4S2Na2. Krystalle. Die k. wss. 
Lsg. ist dunkel rotbraun u. wird beim Aufbcwahren, rascher bcim Erwarmen auf 100° 
erst violettblau, dann blau, wahrscheinlich unter Bldg. eines Chinonhydrazons IV; 
man kami dementsprechend je nach den Bedingungen yerschiedene Farbungen erzielen. 
Die blaue Verb. bildet dunkle bronzeglanzende Krystalle, wird durch Żn u. Saure 
leichter reduziert ais I  u. gibt bei geniigend langer Einw. l,8-Diamino-2,7-dioxynapli- 
thalin. — 2,7-Dioxyperimidin (II), durch Red. von I  mit SnCl2 u. HCl-Gas in 85°/0ig. 
Ameisensaurc. Cn H80 2N2 +  HCl, braunlich orange Nadeln aus yerd. HCl. Gibt mit 
Luft in alkal. Lsg., besser mit FeCl3 in W. Oxyperimidinchinon CuH0O2N2 (III), 
schwarze metallglanzende Nadeln aus A. +  A. Hat keinen F., die Krystalle zerfallen 
bei 160° u. werden blau. L. in NH3 u. verd. NaOH blau, durch Sauren ais tiefroter Nd. 
fallbar. — Monoazofarbstoff aus 2,7-Dioxynaphthalin u. 1 Mol Naphthionsaure, rote 
Krystalle, farbt Wolle rot. Monoazofarbstoff aus 2,7-Dioxynaphthalin u, 1 Mol Sulf- 
anilsaure, Krystalle, 1. in W. braun, auf Zusatz yon NaOH violett, farbt Wolle seifen- 
unccht hellbraun. Peridisazofarbstoff (analog I) aus 2,7-Dioxynaplithalin u. 2 Mol 
Sulfanilsaure, dunkle Bliittchen, 1. in W. braun, farbt Wolle seifenecht braun; die Lsg. 
wird beim Kochen nicht siehtbar yerandert u. ist nicht alkaliempfindlich. (Hely. 
chim. Acta 1 5 . 110—19. 1/2. 1932. Basel, Anst. f. Organ. Chemie.) O stee tag .

E. Clar, Uber die Verteilung der Doppelbindungen in kondensierlen aromaiischen 
Kohlenivassersłoffen. (Zur Kenntnis viehrkemiger aromaiisclier Kohlenwasserstoffe. 
XII. Mitt.) (XI. ygl. C. 1 9 3 1 . II. 2731.) Vf. hat in friiheren Arbeiten nacbgewiesen, 
daB die vom Anthracen abgeleiteten KW-stoffe sich in einem Gleichgewicht zwischen 
dem o-chinoiden u. dem diradikal. Zustand (I u. II) befinden; ein Grenzfall liegt im 
2,3,6,7-Dibenzanthracen-(9,10)-diyl (III) vor, das ausschlicBlich ais Diradikal existiert. 
Es erschien in diesem Zusammenhang von Wert, durch eine Unters. der Absorptions- 
spektren yon Anthracenderiyy. festzustellen, wie sich der Geh. an Diradikal im Spektrum 
bemerkbar maeht. Es war nicht móglich, von III eine Extinktionskurve zu erhalten; 
dieVerb. ist swl., dieLsgg. sind luft- u. lichtempfindlich; in der Pyridinlsg. lieBen sich 
drei Banden bei 580, 534 u. 495 fi/-t feststellen. III gibt mit PC15 in Xylol das 9,10-Di- 
ehlorderiy.; dieses zeigt ein ahnliches Spektrum wie 9,10-Dicliloranthracen, die Banden 
sind aber viel starker u. weit nach Rot yerschoben; das Anthracenspektrum erscheint 
auscinandergezerrt. — III  ist im nielitradikal. Zustand ein Deriy. des 2,3-Naphtho- 
chinons. Aus dem Oxydationspotential des 2,3-Dioxynaphthalins hat F lE SE E  (C. 1 9 3 1 .
I. 2575) geschlosscn, daB 2,3-Naphthochinon nicht existenzfahig ist; daraus ergibt sieh, 
daB III  ais reines Diradikal anzusehen ist. Da die Oxydation, die Halogenierung u. die 
Anlagerung yon Chinon u. Maleinsaureanhydrid nur an den C-Atomen 9 u. 10 erfolgt, 
reagiert III  nicht in der Formel IV, nach der zweimalige Rk. zu erwarten ware. — Die 
spektrograph. Unterss. haben ergeben, daB die Intensitat der Anthracenbanden von 
dem Minimum im Zusammenhang steht mit den Red.-Potentialen der o-Chinone, yon 
denen sich die Ringsysteme ableiten. Diese Potentiale nehmen in der Rcihe 2,3-Naphtho-,
o-Benzo-l,2-phenanthren-, 3,4-Phenanthren-, l,2-Naphtho-l,2-anthra- u. 9,10-Phen- 
anthrenchinon ab (ygl. F lE SE E , C. 1 9 3 0 . I. 378 u. friiher). Der Extinktionskoeff. der 
Anthracenbanden nimmt mit dem Geh. an Diradikalmolekiilen zu, u. dieser steigt mit 
wachsendem Red.-Potential des zugrundeliegenden Chinons. Die Beziehungen zwischen 
Extinktionskoeff. u. Red.-Potential lassen sich mit ziemlicher Genauigkeit durch die 
Gleichungen: E0 =  0,28 (log emax. — 1) u. log em»x. =  3,6-^0 +  1 ausdriicken. Die 
Entstehung der Anthracenbanden ist demnach allein auf die ungepaarten Elektronen 
an den ms-C-Atomen zuriickzufuhren. Die Tiefe der Farbung hangt von der Beweglich- 
keit dieser Elektronen ab, die mit der Valenzbeanspruchung der mit den ms-C-Atomen 
verknupften Arylenrestc zunimmt. Die Extinktion des Anthracens wird bei der An- 
gliederung eines Benzolkerns an 2,3 ganz ahnlich yerandert, wie die des 9,10-Dichlor- 
anthracens beim Anfugen zweier Ringe an 2,3 u. 6,7. 2,3-Benzanthracen zeigt merklich 
Eigg. eines Diradikals; es lagert Maleinsaureanhydrid rascher an ais Anthracen, wenn
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auch langsamer ais III. Dic Oxydation dureh feuchten O, die F i e s e e  (C. 1 9 3 1 . II. 
1142) nieht gelang, laBt sich im Quarz-Hg-Licht durchfuhren. — Eingehende Be- 
sprechung der iibrigen Extinktionskurven vgl. Original. ■— Die von R a d u l e s c u  
(C. 1 9 3 1 . II. 2697. 2698. 2699) geauBerten Ansichten iiber dic Konst. der mchrkernigen 
KW-stoffe werden abgelehnt.

V e r s u c li e. 2,3,6,7-Dibenz-9,10-dichloranthracen-9,10-diyl, C22H12C12, aus III u. 
PC15 in sd. XyIol; ais Zwischenprod. laBt sich eine Additionsverb. ( ?) aus III  u. PC15 
isolieren, dic bei kurzem Kochen mit XyIol das Dichlorderiv. liefert. Fast schwarze 
Nadeln aus XyloI, F. 305° (Zers.) bei raschem Erhitzen; sintert bei langsamem Erhitzen 
bei 300°, ohne bei hoherer Temp. zu sclim. In A., Bzl. u. Xylol leichtcr 1. ais III; verd. 
Lsgg. sind blau, konz. KMn04-farben. Gibt in Lsg. beim Schutteln mit Luft im Sonnen- 
licht oder beim Auflósen in konz. H2S04 2,3,6,7-Dibenzanthrachinon. Reagiert in sd. 
Xylol langsam mit Chinon, rasch mit Maleinsaureanhydrid unter Entfarbung. —
2,3-Benzanthracen, dureh Dest. von Bz.-Tetrahydro-2,3-benzanthrachinon ( S c h e o e t e e , 
Ber. Dtsch. chcm. Ges. 5 4  [1921]. 2242) mit Zn-Staub u. Cu-Pulver. Orangegelbe 
Blattchen aus Xylol, F. 341°. — 9,9'-Dianthryl. Die Darst. nach LlEBEEM ANN u .  
G i m b e l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 0 . [1887]. 1855) gelingt, wenn man nieht das ziemlich 
reine Sn des Handcls, sondern gewóhnliches Lótzinn yerwendet; die Vorschrift von 
B a e n e t t  u .  Ma t t h e w s  (C. 1 9 2 3 . I. 1225) ist zuverlassig. Gelbliche Krystalle aus 
Toluol oder Xylol, F. nach Trocknen bei 100° im Vakuum 308—310° (Zers. ?). Der von 
BAENETT u .  Ma t t h e w s  angegebene F. 360° gehórt nieht dem Dianthryl zu, sondern 
(nach Priv.-Mitt. von B a e n e t t ) einem KW-stoff unbekannter Konst., dessen Bldg. 
nieht immer reproduzierbar ist. — endo-9,10-[a.,f)-BerTisteinsaureanhydrid]-2,3-benz- 
anthracen, C22H140 3, aus 2,3-Benzanthracen u. Maleinsaureanhydrid in sd. Xylol. 
Nadeln oder Prismen aus Xylol, schm. unter Zers. bei 273—282°. — endo-9,10-\a,(i- 
Bernsłeinsaureaiihydrid}-l,2-benzanthracen, C22H140 3, aus 1,2-Benzanthracen, Nadeln aus 
Xylol, F. 242°. — A b s o r  p t  i o n s s p e k t  r  e n  (in Bzl. oder A., bei den endo-Bern- 
steinsaureanhydriden in wss. Lsg. der entsprechenden Na-Salze) wurden auBer von den 
vorstehend besehriebenen von folgenden Verbb. bestimmt: Anthracen, 9,10-Dicldor- 
antliracen, 1,2-Benzanthracen, 1,2,3,4-Dibenzanthracen, [Naphtho-2',3',2,3-phenanthren] 
(Y), [Naphtho-2',3',1,2-anthracen] (YI), [Anthraceno-2',1',1,2-anthracen] (VII), Antliracen- 
maleinsaureanhydrid, 7,7'-Dimethyl-[naphtho-2',3',1,2-anthracen] (analog VI) u. dessen 
Verb. mit 2 Moll. Maleinsaureanhydrid u. der Verb. aus III u. 1 Mol. Maleinsaure
anhydrid. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 5 . 503—19. 20/4. 1932. Mailand, Istituto di Chimica 
Ronzoni.) O s t e e t a g .

T. Reichstein und H. Zschokke, Uber 5-Methylfurfurylchlorid. Vor einiger Zeit 
(C. 1 9 3 0 . I. 2413) wurde gezeigt, daB sich Furfuryl-(2)-chlorid mit KCN in anormaler 
Rk. zum 5-Methylbrenzsehleimsaurenitril umsetzt (vgl. auch R u n d ę , SCOTT u. JOHN
SON, C. 1 9 3 0 .1. 3555). Analogen Fali in der aliphat. Reihc vgl. nachst. Ref. Vff. haben 
daraufhin das Verh. des 5-Methylfurfuryl-(2)-ćhlorids (I, X =  Cl) untersucht. Im Falle 
einer anormalen Rk. muBte sich die Zwischenstufe I I  fassen lassen, da sie sich nieht 
mehr stabilisieren kann. Es zeigte sich indessen, daB das n. Nitril (I, X =  CN) gebildet 
wird, welches sich zur Saure verseifen laBt. Dereń Konst. steht fest, denn man erhalt 
sie auch, wenn man 5-Methylbrenzsehleimsaure uber ilir Chlorid u. Cyanid in die Keton- 
saure III iiberfuhrt u. diese nach W oLFF-K lSH N EE reduziert. — Der ais Ausgangs- 
material benótigte Alkohol I (X =  OH), welchen B l a n k s m a  (Chcm. Weekbl. 9  [1912].
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186) durch CannizzaroscIic Ek. des 5-Methylfurfurols erlialten liat, wird bcsser durch 
Red. des 5-[Oxymethyl]-furfurols dargestellt.

CH— OH I  CH=CH I I  C H -C H  I I I
CH3-C-0-C!-CH2.X Ĝ > Ć - 0 - Ó :C H 2 CIT3.Ó -0-C -C 0-C 02H

V o r s u c h c .  5-[Chlormethyl\-furfurol. 5-[OxymethyI]-furfurol in absol. A. bei 
—15° mit HC1 gesatt., nach ca. 15 Minuten auf Eis gegossen, ath. Lsg. mit. Soda ge
waschen usw. Kp^ ca. 90°. — 5-Methylfurfurol. Aus vorigem in A. mit Zn-Staub u. 
Eg. — 5-Metliylfurfuralkohol (I, X =  OH). Lsg. von 25 g 5-[Oxymcthylj-furfurol in 
25 g CH3OH unter Kiihlung auf 20 g wasserfreies N2H.,-Hydrat getropft, 20 g KOH 
zugegeben, schlieBlich bis fast zum Sieden erliitzt, nach Abkuhlen mit C02 gesatt. u. 
ausgeathert. Kp.31 81—83°, Kp.0i6 56—60°. p-Nitrobenzoylderiv., E. 84—85° (korr.). —
S-Methylfurfuryl-(2)-chlorid (I, X =  Cl). Gemisch von yorigem, absol. Pyridin u. absol. 
A. bei —15° in Gemisch von SOCl2 u. A. getropft, nach Zusatz von mehr A. mit W., 
verd. HC1 u. ganz verd. NaOH gewaschen (immer unter Zugabe yon Eis) usw. Kp.0l2 30 
bis 35°, manchmal unter yólliger Zers. Daher besser die rohe ath. Lsg. weiter ver- 
wenden. — 5-Methylfuryl-(2)-acetonilril (I, X =  CN). Ath. Lsg. des vorigen mit uber- 
schiissigem KCN in wenig W. geschuttelt, dabei A. im Vakuum abgesaugt, weitere
2 Stdn. geschuttelt, mit verd. Na OH u. A. isoliert. Kp.10 79—84°. — 5-Melhylfuryl- 
(2)-essigsiiure, C7H80 3 (I, X =  C02H). Aus yorigem mit sd. methylalkoh. KOH. Aus 
Bzn. Nadeln, E. 61—62°, 11. in W. — 5-Metliylfuroyl-(2)-cyanid. 5-Methylbrenzschleim- 
siiure mit sd. SOCl2 in das Chlorid (Kp.n ca. 82°) ubergefiihrt, dieses in absol. A. mit 
wasserfreier HCN yermischt, bei —15° absol. Pyridin eingetropft, nach x/2 Stde. filtriert, 
Lsg. mit Eisw. gewaschen usw. Kp.n  ca. 100°, aus PAe. Krystalle, F. 55°. — 5-Methyl- 
furoyl-(2)-ameisensaure, C7H0O4 (III). Voriges mit konz. HC1 geschuttelt, 3 Tage stehen 
gelassen, im App. 20 Stdn. mit A. extraliiert. Kp.3 ca. 100°, aus Bzl., F. 90—91° (korr.). 
Krystallisiert aus Lsgg. in farblosen Nadeln oder gelblichen Kornern, welcli letztere 
etwas niedriger schm. Daraus obige 5-Methylfuryl-(2)-essigsaure durch Erwarmen mit 
N2H4-Hydrat u. C2H5ONa-Lsg. u. nach Verdampfen des A. Erhitzen auf 180°, schlieB
lich 200°, Losen in W., Ansauern u. Ausiithern. (Hely. chim. Acta 1 5 . 249—53. 15/3. 
1932.) L i n d e n b a u m .

T. Reichstein und G. Trivelli, Vber Sorbylchlorid. I. Im AnschluB an die Fest- 
stellung, daB sich Furfuryl-(2)-ehlorid mit KCN anormal umsetzt (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 2413, 
aueh vorst. Ref.), liaben Vff. Sorbylchlorid (I) aus Sorbinalkohol (diesen vgl. nachst. 
Ref.) dargestellt. Durch Umsatz von I, dessen Bau weitgehend dem des Furfuryl- 
(2)-chlorids entspricht, mit KCN muBte bei anormalem Verlauf das Nitril II, durch 
dessen Verseifung die Saure III u. durch dereń Hydrierung die Saure IV entstehen, 
wahrend bei n. Verlauf die entsprechenden geradkettigen Vcrbb. zu erwarten waren. 
Tatsachlich yerlauft die Rk. anormal, denn die schlieBlich Tcsulticrende gesatt. Sśiure 
wurde ais Methylbutylessigsaure (IV) erkannt. — DaB das Sorbylchlorid wirklich die 
Konst. I  u. nicht etwa V besitzt, wurde durch Ozonisierung desselben in Cyclohexan 
u. Oxydation des Ozonids mit KMn04 sichergestellt. Denn es wurde ausschlieBlich 
Chloressigsiiure (identifiziert ais Phenoxyessigsaure), keine a-Chlorpropionsaure er- 
halten. — Die Umsetzung von I  mit Ag-Butyrat erfolgt zugleich n. u. anormal unter 
BIdg. cines Gcmisches der Ester VI u. VII. Hydrierung desselben u. Verseifung ergab 
ein Gemisch von Hexanol-(l) u. Hexanol-(2), welehes, mit KMn04 oxydiert, n-Capron- 
saure u. Methylbutylketon lieferte.

C H -C H  I  I I  CH3-CH(CN).CH:CH-CH:CII,
CH3-CH CH-CH2C1 I I I  CHs• CH(COaH)• CH:CH• CH:CH„

IV CH,• CH(COaH) ■ CH2■ CHj• CH2• CH3 V CH3-CHC1.CH:CH.CH:CH2
VI CH3-CH:CH-CH:CH-CHo-0-C0-C8H7 V II CH,-CH(0-C0-C3H7)-CH:CH-CH:CHa

V e r s u c h e .  Sorbylchlorid (I). Gemisch von 4,5 g Sorbinalkohol, 4,4 g absol. 
Pyridin u. 20 ccm absol. A. in cisgekiihltes Gemisch yon 6,2 g SOCl2 u. etwas A. getropft, 
nach ca. 15 Min. mit Eis u. W. versetzt, ath. Lsg. rasch mit verd. HC1, ganz verd. NaOH 
u. W. gewaschen usw. Kp.12 45,5°, sehr zersetzlich. Reagiert schon mit wss. AgN03- 
Lsg. unter Bldg. von AgCl. — Rohes Nitril (II). Voriges mit konz. wss. ICCN-Lsg. 1 Tag 
geschuttelt, in A. aufgenommen usw. Kp.12 60—80°. — Hexadien-2-carbmisaure, 
C7H10O2 (III; Lage der Doppelbindungen nicht bewiesen). Aus yorigem mit sd. alkoh. 
KOH (20 Stdn.). Kp,12 ca. 130°, aus Bzn. Krystalle, F. 102,5—103,5°. — Methylbutyl- 
cssigsaure (IV). Durch"Hydrieren yon III in absol. A. mit P t0 2- Kp.I2 ca. 100°. Aus
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dem mit S0C12 hergestellten Chlorid mit p-Anisidin in A. das p-Anisidid, aus Bzn., 
F. 103—103 ,5°. Analog das p-Bromanilid, aus Bzn., F. 114— 114,5°. — Umsetzung 
von I  mit Ag-Butyrat in A., 1 Tag bei Raumtemp., kurz gekocht. Das erhaltene Ester - 
gemiscłi (VI u. VII) zeigte Ivp.0ll5 40—50°. Daraus durch Hydrieren in A. mit P t0 2, 
Verseifen mit sd. alkoh. KOH, Sattigen mit C02 u. Ausziehen mit Pentan ein Hcxanol- 
gemisch von Kp.^, 52—55°. (Helv. chim. Acta 15. 254— 60. 15 /3 . 1932.) LlNDENBAUM.

T. Reichstein, C. Ammann und G. Trivelli, Vber He.xadie.nol, Odatrienol und 
Dekatetraenol. Ais Ausgangsmaterialien fur die Gewinnung dieser Polyenalkohole, 
CH3-[CH: CH]n-CH2'OH mit n =  2, 3 u. 4, dienten die entsprechenden Aldehyde. 
Fiir Hesadienal (Sorbinaldehyd) u. Oetatrienal haben K uhn  u. H oFFE R  (C. 1930.
II. 2632. 1931. II. 2984) ein gutes Darst.-Verf. ausgearbeitet, u. das Dekatetraenal, 
CH3-[CH: CH]4-CHO, ist in den Nachlaufen des nach genannten Autoren bereiteten 
Aldehydgemisches enthalten, da die entspreehende Fraktion durch Oxydation mit Ag20 
dieselbe Dekatetraensdure, CH3 • [CH: CH]., • C02H, liefert, welche durch Kondensation 
des Octatrienals mit Malonsaure entstelit (vgl. 1. c.). — Die Red. dieser Aldehyde zu 
den Alkoholen gelang mit Isopropylalkohol u. Al-Isopropylat nach dem Verf. von 
P o n std o r f  (C. 1926. I. 1983), wobei der Isopropylalkohol zu Aceton oxydiert wird, 
welches standig abdest. u. so aus dem Gleichgewicht ausscheidet. DaB den Alkoholen 
obige Formeln zukommen, wurde an den beiden ersten Gliedern durch Hydrieren be- 
wiesen; es wurden die gesatt. n. Alkohole sofort rein erhalten. Die Hydrierung des
3. Alkohols konnte mangels Materials noch nicht ausgefiihrt werden. Diese Alkohole 
sind sehr oxydabel u. zerfliefien an der Luft oder werden klebrig, sind aber, im Vakuum 
eingeschm., rccht haltbar.

V e r s u e h e. Kondensation von Croton- u. Acetaldehyd wie 1. c.; Gemiseh zu- 
nachst verschIossen iiber Nacht stehen gelassen, Kiihlen mit Kaltelsg. dann unnótig; 
vor Aufarbeitung Piperidin mit HC1 neutralisiert. Aus 560 g Croton- u. 670 g Acet
aldehyd : ca. 120 g roher Sorbinaldehyd (Kp,12 58—68°), 80 g rohes Oetatrienal (Kp.0,5 
57—68°), 20 g rohes Dekatetraenal (Kp.0l5 90—105°). — Dekatetraenal. Rohprod. mit 
35%ig. Disulfitlsg. u. A. gesehiittelt, Nd. mit Soda u. A. zerlegt. Aus Bzn. gelbliche 
Nadeln, F. 95—98° (korr.). — Al-Isopropylat. 25 g Al-Spane (mit NaOH erhitzt, mit 
W., A. u. A. gewaschen u. getrocknet) mit 300 ccm absol. Isopropylalkohol u. ca. 1 g 
HgCl2 bis zur Lsg. gekoeht, Alkohol abdest., im Hochvakuum dest. Kp.0,3 130—140°, 
allmahlich erstarrend. — Hexadienol (Sorbinalkohol), C„H10O. 25 g rohen Sorbinaldehyd 
mit 4—5 g Al-Isopropylat u. 50 ccm absol. Isopropylalkohol aus Olbad langsam dest., 
dabei Vol. durch Eintropfen von Isopropylalkohol konstant gehalten, bis im Destillat 
mit p-Nitrophenylhydrazin kein Aceton mehr nachweisbar war, noch 25 ccm abdest., 
mit Dampf dest., Destillat ausgeathert usw. Rohprod. (Kp.I2 70—80°) mit frisch ge- 
gliihtcm CaCl2-Pulyer unter Kiihlung vermischt, nach ca. 2 Stdn. mit absol. A. ge- 
schuttelt, abgesaugt, CaCl2-Verb. mit W. zerlegt. Kp.la 76—77°, teilweise erstarrend, 
durch Zentrifugieren Nadeln, F. 30,5—31,5°, von angenehmem Gras- u. Krautgeruch. — 
Diphenylcarbaniat, C19Hls0 2N. Mit Diphenylharnstoffehlorid u. Pyridin (W.-Bad); 
fliichtiges mit W.-Dampf entfernt. Aus Bzn., F. 78—79°. — 3,5-Dinitrobenzoat. Analog 
in Bzl. Aus Bzn. hcllgelbe Nadeln, F. 85°. — a - Naphth ylaminverb., aus Bzn., F. 89 
bis 90°. — QIit L. D. van der Beek.) n-Hexylalkohol. Durch Hydrieren des Sorbin- 
alkohols in A. mit Pd-CaC03, dann P t0 2. Kp.12 62°. Diphenylcarbamat, aus Pentan, 
F. 44—45°. Phenylcarbamat, aus Pentan, F. 40—42°. 3,5-Dinitrobenzoat, aus Bzn., 
F. 58—59°. — Octatrienol, C8H120. Aus móglichst reinem Oetatrienal wie oben. 
Rohprod. (Kp.12 ca. 95°) lieferte aus Bzn. asbestartige Nadeln, F. 99,5—100,5° (korr.), 
angenehm nach Teerosen riechend. — (Mit Vass.) n-Odylalkohol. Durch Hydrieren 
des vorigen wie oben. Kp.12 ca. 87°. Phenylcarbamat, aus Bzn., F. 74—74,5° (korr.).
3,5-Dinitrobenzoat, aus PAe., F. 60,5—61,5°. — Dekatetraenol, CI0H14O. Aus rohem 
Dekatetraenal wie oben. Noch mit W.-Dampf fliichtig, aber schwerer. Kp.0l2 110—115° 
(unter LuftabschluB), teilweise erstarrend. Nach Verreiben mit Pentan aus Bzn. 
Krystalle, F. 122—124° (korr.). (Helv. ęhim. Acta 15. 261—68. 15/3. 1932.) Lis.

T. Reichstein und H. Zschokke, Liber Furan-p-carbonsaure. Diese Saure ist in 
den Wurzeln des Pfaffenhiitchens u. der Feuerbohne aufgefunden worden; jedoch 
fehlt noch der Konst.-Beweis. Nun haben Vff. kurzlich (C. 1932. I. 675) gefunden, 
daB sich aus der 4-Methylfuran-2,3-dicarbonsaure das a-standige C02H viel leichter 
abspalten liifit ais das /?-standige. Danach sollte Furan-fi-carbonsaure durch partielle 
Decarboxylicrung sowohl der Furan-2,3- ais auch der Furan-2,4-dicarbonsaure erhaltlich 
sein. Dies ist tatsaehlich der Fali. Die 2,3-Saure gibt leichter 1 Mol. C02 ab ais die
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2,4-Saure, aber beide liefern dieselbe Siiure, welche mit dem Naturprod. (von Vff. aus 
Pfaffenhiitchen-Wurzelrinde isoliert) ident. ist. Da dieselbe von der a-Saure ganz ab- 
weieht, kann sie nur die /9-Saure sein. — Die schon von Asahina (C. 1924. II. 1693 
u. friiher) besehriebene Furan-2,3-dicarbonsaure wurde ganz analog der 4-Methylfuran-
2,3-dicarbonsaure (1. c.) synthetisiert; die Zwischenstufen wurden nicht rein isoliert.

V e r s u c h e .  Furan-3-carbonsdure-2-essigsaurediathylcster, Cn H140 5. In  Gemisch 
von je 160 g Acetondicarbonsaureester, a,/S-Diehlorathylather (zerfallt wahrend der 
Rk. in Chloracetaldehyd) u. A. unter Kiihlen u. Riihren 600 ccm 15°/0ig. NH,OH 
getropft (Temp. nicht iiber 5°), naeh 1 Stde. ausgeathert, Auszug mehrfach mit verd. 
NaOH u. Eis, dann mit verd. HC1 u. W. gewasehen usw., Prod. im Hochvakuum dest., 
nochmals in A. mit NaOH gewasehen u. fraktioniert. Kp.0,2 86—90°. Ausbeute nur 
10,6%, jedoch bei Verwendung yon NaOH statt NH,,OH 18%. — Oxim des 3-Carbo- 
dtkoxyfuryl-(2)-glyoxylsauredthyleslers. Aus vorigem mit C2H5ONa u. Atkylnitrit wie
1. c. floniggelbe, zahe M. — Furan-2,3-dicarbonsdure. Aus vorigem im wesentlielien 
wie 1. c. ohne Isolierung der Zwischenprodd. Durch Hochyakuumsublimation Krystalle, 
F. 225° (korr.), aus Diosan-Toluol Krystallpulver voni gleichen F. — Furan-fi-carbon- 
ia«re,.C6H.j03. 1. Vorige 1 Stde. auf 250° erhitzt, im Hoehyakuum sublimiert. 2. Furan- 
2,4;dicarbonsiiure mit Chinolin u. etwas Cu-Pulyer einige Minuten gelinde gekocht, 
in A. gel., Filtrat mit verd. HC1 gewasehen, mit Soda ausgezogen usw. Aus Bzl.-Bzn., 
dann W. Nadeln, F. 120,5—121,5°, schwacher sauer ais Brenzschleimsaure u. in W. 
viel schwerer 1. Die gesatt. wss. Lsg. gibt mit FeCl3 keinen Nd. Aus dem mit S0C12 
bereiteten Chlorid das Amid, aus Bzl.-Bzn. u. im Hoehyakuum sublimiert, F. 168—169° 
(korr.), u. das Anilid, ebenso gereinigt, F. 131—132° (korr.). — Furan-3-carbonsaure-
2-essigsdure, C7H0O3. Aus obigem Ester mit sd. wss.-alkoh. KOH. Aus W. Krystall- 
pulver, F. 217—218° (korr., Zers.). Spaltet bei ca. 230° C02 ab u. liefert die yon B e n a r y  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 459) besehriebene 2-Methylfuran-3-carbonsdure, 
naeh Hochyakuumsublimation aus Bzn., F. 101—102° (korr.). (Helv. chim. Acta 15. 
268—73. 15/3. 1932. Ziirich, Techn. Hochsch.) L i n d e n b a u m .

Walther Zimmermann und David P. Cuthbertson, Uber eine analytisch gunstige 
Abwandlung der Pikrolonsdure: m-Brompikrolonsaure. Die von Vif. dargestellte m-Brom 
pikrolonsaure (I) bietet gegeniiber der Pikrolonsaure den Vorteil, daB man durch Best. 
des Br in den mit organ. Basen entstehenden Verbb. leichter in der Lage ist, zu ent- 
scheiden, ob ein Mono- oder ein Dipikrolonat yorliegt. AuBerdem ist die m-Brom- 
pikrolonsaure in A. U., was bei der Zers. der Fallungen und der Isolierung der freien 
Basen von Vorteil ist. Die Salze der Brompikrolonsaure mit einigen Basen werden 
beschrieben.

V e r s u e h e .  m-Bromnitrobenzol. Durch Bromieren von 
Nitrobenzol mit Fe-Spanen ais t)bertrager u. nachfolgende 
Dest. mit W.-Dampf. — m-Bromanilin. Durch Red. des 
yorigen mit Sn u. HC1. Der Kp. weicht etwas von den An- 
gaben in der Literatur ab: Kp.]3 122—124°, Kp.w 125 bis 
127°, Kp.17 127—128°, Kp.20 1 29—131°. — Aus diesem 
nach der Sulfitmethode m-Bromphenylhydrazin, das beim 
Kochen mit Acetessigester (30% tlberschuB) in 86—96% 
Ausbeute m-Brojnphenylmethylpyrazolon (II) Cł0H0ON2Br 
liefert. Nadeln aus Eg. F. 134°. (Wendet man auf 1 Mol 

Bromphenylhydrazin 2 Mol Acetessigester an, so erhalt man noch ein Nebenprod. 
C14Hn 0 2N2Br, Nadeln aus Eg., F. 180°.) — m-Bromphenyldinitromethylpyrazolon- 
sa.lpeiersauree.ster (III). C10HeN6O7Br. Beim Nitrieren von II  unter Eiskiililung mit 
konz. +  rauchender HN03. Gelbe Krystalle (Balken). Zers. bei 116°, der F. der bei 
der Zers. entstandenen Prodd. liegt bei 175°. — m-Brompikrolomdure (I). C10H7O5N4Br. 
11/2 g (nicht mehr!) III  werden in einem Reagensglas mit 22,5 ccm 100° h. 30%ig- 
Essigsaure im Wasserbad kurz erhitzt, bis die Lsg. zu brausen beginnt. S o f o r t  
in ein mit Eis gekiihltes Reagensglas absaugen. Im Filtrat Krystallisation. Aus 
Methanol gelbe Nadeln, Verfarbung bei 110°, Zers. bei 128—130° unter Aufschaumen.
— Durchsehnittsausbeute: aus 246 g Nitrobenzol 40 g Brompikrolonsaure. — Die im 
folgenden beschriebenen Brompikrolonate w-urden samtlich durch Fallen der wss. Lsgg. 
der entspreehenden Chlor- oder Bromhydrate mit alkoh. gesatt. Lsg. yon I  dargestellt. 
Guanidiribrompikrolonat. CH5N3-C10H7N4O5Br. Nadeln (aus 50%ig. A.), Verfarbung 
bei 275°, Zers. bei 285°. Kreatinolbrompikrokmat. C4Hu ON3-C10H7N4O5Br. Tafeln 
(aus 50%ig. A.) F. 211°. — Lysindichlorid ergibt ein Oemisch von Mono- u. Dibrom-
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pikrolonat, C6H14N20 2 • C10H7O5N4Br bzw. C„H14N2O2-(C10H7O5N4Br)2 (Tafeln u. Igel- 
ehen yon Nadeln, Sintern bei 184—189°, Zers. bei 200°). — Histidmdibrompikrolonat. 
C0H0O2O3-(C10H7O6N4Br)2. Aus 50°/o>g- A. Nadelbiiscliel, Zers. bei 216—218°. — 
Mcthylarginindibrompikrolonat C7H1G0 2N4-(C10H7O5N4Br)2. Nadeln. Sintern bei 152 
bis 160°. — Uber die genannten Brompikrólonate werden Lóslichkeitsangaben ge- 
maelit. (Ztschr. physiol. Chem. 2 0 5 . 38—46. 1/2. 1932. Leipzig, Univ.) W i l l s t a e d t .

Alfred Kirpal und Walter Bohra, Uber eine neuarlige Isomerie in der Pyridin- 
reihe. I. Mitt. Die Darst. von 2-Nitropyridin dureh Oxydation yon 2-Aminopyridin 
(C. 1931. I. 2889) wird yerbessert. Bei Red.-Verss. am 2-Nitropyridin wurden nun 
bemerkenswerte Resultate gefunden. Wahrend 3-Nitropyridin mit As20 3 in alkal. Lsg.
з,3'-Azoxypyridin liefert (F r i e d l , Monatsh. Chem. 34 [1913]. 759), erhalt man bei 
gleicher Behandlung yon 2-Nitropyridin ein 2,2'-Azopyridin, das mit dem von K ir p a l

pj pj u . R e i t e r  (C. 1927. I .  2079) d u rch  O xyd a tio n
von 2-Aminopyridin mit NaOCl erhaltenen nicht 

I  H|| H  j-j- H  ,,H jdent. ist. Vff. nehmen an, daB dio Isomerie auf 
jjil lx h L  J X  verschiedene Yerteilung der Valenzen im Pyridin-

kern (I u. II) zuriickzufiihren ist. — 2-Nitro
pyridin, durch Eintragen einer Lsg. von 10 g

2-Aminopyridin in 50 g H2S04 in ein Cemisch von 200 ccm rauchender H2S04 (D. 1,93)
и. 100 ccm 30°/oig. H20 2; die nach einiger Zeit einsetzende Rk. muB durch Kiihlung ge- 
mafligt werden. Nach dem gleichen Yerf. 3-Nitropyridin aus 3-Aminopyridin u. 4-Nitro- 
pyridin, C5H40 2N2, Tafeln, F. 50°, aus 4-Aminopyridin. — 2,2'-Azopyridin, Ci0HsN4. 
Niedriger schm. Form ( =  dem Prod. von K i r p a l  u . R e i t e r )  ais Hauptprod. bei der 
Oxydation von 2-Aminopyridin mit KOCl-Lsg. unterhalb 5°. Orangerote Blattchen aus 
PAe., F. 81°, untere krit. Lósungstemp. in W. 46,5°. Hóher schm. Form, ais einziges 
Rk.-Prod. durch Red. von 2-Nitropyridin mit As20 3 in NaOH, ais Nebenprod. aus
2-Aminopyridin u. KOCI; hierbei nimmt die Ausbeute mit steigender Verdiinnung des 
Rk.-Gemischcs zu. Rote Nadeln aus PAe., F. 87°. Untere krit. Lósungstemp. in W. 65°. 
Die beiden Formcn bildcn Mischkrystalle (Tafeln aus PAe.) vom F. 84°, die sich durch 
Ausathern der wss. Lsg. tettweise trennen lassen. Untere krit. Lósungstemp. 55°. Die 
niedriger schm. geht bei langercm Kochen mit W. in die stabilere hóher schm. uber; 
die Umwandlung wird durch Tierkohle beschlcunigt. Die Absorptionsspektren der 
beiden Formen sind idcnt.; Maxima bei 450 u. 325 fi/i. 3,3'-Azopyridin absorbiert cbenso. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 5 . 680—82. 20/4. 1932. Prag, Dtsch. Uniy.) O s t e r t a g .

Hanus John und Emil Andraschko, Chinolinderirate. XXXV. Mitt. Synthese
2-phenylierter 2’-i-Propyl-4’-oxy-5‘-methyl-4-chinoline. (XXXIV. -Mitt. vgl. C. 1932. I- 
2182.) Im Anachlufi an die in der 25. Mitt. (C. 1931. II. 2016) beschriebenen, in
2-Stellung durch i-Propyl-m-kresol substituierten Chinolinderiyy. berichtcn Vff. iiber 
analoge i-Propyl-o-kresolderiyy.

V e r s u c h e .  2 - Phenyl - 2' - i-propyl - 4' - oxy - 5' - methylchinolin - 4 - carbonsiiure, 
C20H190 3N. 5 g Isatin in 35 g 33°/0ig. KOH losen, 7 g 4-Oxy-2-i-propyl-5-methyl- 
acetophenon (A) zugeben, 10 Stdn. auf Wasserbad erhitzen, 80 ccm W. u. Kohle zu- 
fiigen, filtrieren, mit n/2-HCl ansauern, im Eisschrank stchen lassen. Nach griind- 
hchem Waschen wird der Nd. aus n/2-Soda mit n/2-HCl umgefallt. Aus A. gelbe, 
prismat. Nadeln, F. 279°. Die wss. Lsg. wird mit FeCl3 beim Erwiirmen dunkelrot.
— Methylester, C21H210 3N. Aus der Siiure mit konz. H2S04 u. absol. CH3OH durch
8-std. Erhitzen auf dem Wasserbad. In Eiswasser gieBen, mit 10%ig. Sodalsg. schwacli 
alkal. machen, im Eisschrank stehen lassen, Nd. aus A. oder A. umkrystallisieren; 
gelbe Prismen, F. 192°. Mit wss. FeCl3 braunrot. — 2-Phenyl-2'-i-propyl-4'-oxy-5'- 
methylchinolin, CI9H19ON. Obige Siiure zum Schmelzen bringen, nach Beendigung 
der C02-Entw. destillieren, braunes Ol durch Verreiben mit etwas PAe. erstarren lassen, 
in 3%'g- NaOH losen, mit Kohle filtrieren, Filtrat mit Essigsiiure fallen, im Kiihl- 
schrank stehen lassen. Aus A. oder A. Krystalle, F. 125°. Mit wss. FeCl3 hellrot. —
2-Phenyl-2'-i-propyl-4'-oxy-5'-methyl-G-bromchinolin-4-carbonsdure, C20HlsO3NBr. 2,4 g
5-Bromisatin in 10 g 33°/0ig. KOH losen, 2 g (A) zugeben, 12 Stdn. auf Wasserbad 
erhitzen u. weiter wie oben aufarbeiten. Aus A. gelbe Prismen, F. 295°. Mit wss. 
FeCl3 dunkelrotbraun. — 2-Phenyl-2'-i-propyl-4'-oxy-5',4-dimethylchinolin, C20H21ON.
3 g o-Aminoacetophenon u. 4,4 g (A) in 30 ccm 96°/0ig. A. losen, mit 30 ccm 10°/o>g- 
NaOH 10 Stdn. auf dem Wasserbad erwarmen, 30 ccm W. +  Kohle zufiigen, Filtrat 
mit n/l-Essigsaure fallen, im Kiihlschrank stehen lassen. Aus A. prismat. Nadeln, 
F. 81°. Mit wss. FeCl3 hellrot. — Die Metallsalze der Carbonsauren werden beschrieben.
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Alle Verbb. bilden krystallin. Salze mit den Mineralsauren u. mit Pikrinsaure, in 
saurer Lsg. auch mit HgCl2, K2Cr04, K4Fe(CN)„ u. J-K J. (Journ. prakt. Chem. [2] 
1 3 3 . 114—19. Febr. 1932. Prag, Deutsches Hygien. Inst.) P a n g r it z .

Hanns John, Ohinolinderivate. XXXVI. Derivate der 3,4^Dihydro-l,2-naphłh- 
acridincarbonsaure-14. (XXXV. vgl. vorst. Ref.) Obige Saure u. ihr Athylester sind schon 
von v . B r a u n  u . W o l f f  (C. 1 9 2 3 . I .  431) dargestellt worden, von denen nebenstehende 
Bezifferung iibernommen wurde.

V e r s u c h e .  (Mitbearbeitet von Franz Schmit.) 3,4-Dihydro-l,2-naphth- 
acridincarbonsaure-14, C17H12N\COOH. Aus Isatin (in 
33%ig. KOH gel.) u. a-Tctrahydronaphthalinketon am 
RuckfluC. Nach Aufarbeitung gelblicho Nadeln, F. 252°. 
(Aus den Mutterlaugen werden geringe Mengen einer bei 
246° schm. Substanz erhalten.) In Erganzung zu den 
Angaben obiger Autoren (1. c.) werden eine Reihe von 
Salzen beschrieben. — Chlorid, CI8H120NC1. Aus der
Saure u. Thionylehlorid. F. 230—234° (Zers.). —

Aus dem Saureclilorid werden mit Hilfe des entsprechenden Alkohols dargestellt: 
Methylester, C10H15O2N. Aus A., dann aus A. gelbliche Plattchen, F. 99°. — ji-Chlor- 
athylester, C20HI6O2NCl. Aus A. gelbliche, oft zu Drusen yereinigte Nadeln, F. 73°. — 
n-Propylester, C21Hi30 2N. Aus A., dann aus A. farblose, lange Nadeln, F. 43°. —
i-Propylesler. Aus A. u. A. nadelformige Krystalle, F. 83°. — i-Butylester, C22H2l0 2N. 
Aus A. u. A. gelbliche Plattchen, F. 68°. — Dimethyldthyl?nethylester, C22H23Ó2N. Aus 
A. u. A. farblose, prismat. Nadeln, F. 111°. — Benzyłesler, C25H10O2N. Nadeln, F. 107°. 
Ferner wurden aus dem Saurechlorid mit den entsprechenden Komponenten folgende
3,4-Dihydro-l,2-naphlhacridoylverbb. (-14) hergestellt: Amin, CiSH14ON2. Aus Xylol, 
dann Chlorbzl. weiBc Nadeln, F. 224°. — Atliylamin, C20Hi8ON2. Aus Xylol, dann 
aus Methylalkohol farblose, lanzettfórmige Krystalle, F. 182°. — fi-Aminoathylalkólwl 
C20Hla0 2N2. Aus A. farblose Nadeln, F. 184°. — Urethan, C21H ]s0 3N2. Aus A., dann
aus Methylalkohol Krystalle, F. 115°. — Diathylamin, C22H?2ON2. Aus A., dann aus
A. weiCe Nadeln, F. 126°. — i-Amylamin, C23H24ON2. Aus A. u. A. farblose Prismen, 
F. 158°. — i-Diamylamin, C28H34ON2. Aus A./A. farblose, rhomb. Platten, F. 83°. — 
N,N'-Bis-(3,4-dihydro-l,2-naphtiiacridoyl-14)-ałhylendia7nin, (C17H22N • CO • NH • CH2)2. 
Aus h. A. u. A. weiBe, zu kugeligen Drusen vereinigte Krystalle, F. uber 300°. — 
Die meisten der genannten Basen ergaben krystallin. Fallungen mit Mineralsauren u. 
Pikrinsaure, in saurer Lsg. auch mit HgCl2, K2CrO.„ K4Fe(CN)6 u. J-K J. (Journ. 
prakt. Chem. [2]. 1 3 3 . 177—86. 30/3. 1932. Prag, Deutsches Hyg. Inst.) P a n g .

Hanns John, Chinolinderivale. XXXVII. 3,4-Dihydro-l,2-naphłhacridinamin-14. 
(XXXVI. vgl. vorst. Ref.) Die nicht hydrierte Base hat y. B r a u n  (C. 1 9 2 7 . I. 1312) 
dargestellt. Das 3,4-Dihydro-l,2-naphthacridincarbonsaurechlorid-14 (vgl. yorst. Ref.) 
ergibt mit Hydrazinhydrat das Hydrazid, dieses mit HN02 das Azid. Aus letzterem 
entsteht mit A. das entsprechende Urethan, aus dem mittels HCl das Amin ge- 
wonnen wird.

V e r s u c h e .  (Mitbearbeitet von Franz Schmit.) 3,4-Dihydro-l,2-naphlh- 
acridincarbonsaurehydrazid-14, C]8HI5ON3. Darst. wie oben angegeben. Aus A. Kry
stalle, F. 232°. Fallungen mit HCl (Chlorhydrat, F. 286°), Pikrinsaure, HgCl2, K2Cr04, 
K.,Fe(CN)6 u. J-K J. Aus dem Hydrazid entsteht: mit Aceton das Isopropylideiideriv., 
C2IH19ON3, Krystalle, F. 131°; mit Benzaldehyd das Bcnzylidenderiv., C25H19ON3, 
aus Xylol plattenfórmigo Krystalle, F. 222°; mit Acetophenon das Methylbenzyliden- 
deriv., C20H21ON3, aus n-Propylalkohol farblose Nadeln, F. 185°; mit Athylphenyl- 
keton das Athylbenzylidenderiv., C27H23ON3, aus A. farblose Nadeln, F. 200°. — (3,4-Di- 
hydro-l,2-naphtliacridoyl-14)-3-methylpyrazolon-5, C17H12N-CO-C4H5ON2. Aus dem 
Saurehydrazid u. Acetessigester. Aus h. A. Krystalle, F. iiber 300°. — 3,4-Dihydro-
1.2-naplitliacridincarbonsdureazid-14, C17H12N-CON3. Aus dem Saurehydrazid (in 
n/2-HCl) u. n/2-NaN02 in der Kalte. Hellgelbe Krystalle, die sofort weiter yerarbeitet 
werden. — 3,4-Dihydro-l,2-naplilhacridyl-14-i-cyansaureester, C17H12N-N: CO. Aus 
dem frisch bereiteten Azid durch Eewarmen mit trockenem Bzl. Aus h. A. Krystalle, 
F. 246° (Zers.). Durch Einw. alkoh. KOH u. Losen des Rk.-Prod. in 1/10-n. HCl ent
steht daraus 3,4-Dihydro-l,2-naphthacridinamin-14-chlorhydrat (F. iiber 300°), das 
mit NH3 die fre.it Base (F. 143°) liefert. (Vgl. weiter unten.) — N,N'-Bis-(3,4-dihydro-
1.2-naphthacridyl-14)-harnstoff, (C17HI2N-NH)2-CO. Aus dem frisch bereiteten Azid 
durch Kochen mit W  Farblose Nadeln, F. iiber 300°. — 3,4-Dihydro-l,2-naphthacridyl-
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urethan-14, C„0HlsO2N2. Wio voriges durch Erwarmen mit absol. A. Aus A. farblose 
Nadeln, F. 170°. — 3,4-Dihydro-l,2-naphthacridinamin-14, CX7HX4N2. Aus dcm Urethan 
mittels HC1 am RuckfluB. Aus der stark konz. HCl-sauren Lsg. fallt das Chlorhydrat, 
C17HX5N2CI, aus absol. A. lange Nadeln, F. iiber 300°. Mit NH3 die freie Base, aus A., 
dann aus Toluol farblose, plattenfórmige Krystalle, F. 143°. — Die Basen bilden wieder 
mit Mineralsiiuren, Pikrinsaure, in saurer Lsg. mit HgCl2, K 2Cr04, K4Fe(CN)„ u. J- 
K J  krystallin. Salze. — Von dem Amin wurden die folgenden Deriw. hergestcllt: 
Acetylderiv., C19HX6ON2, aus dem Amin u. Essigsśiureanhydrid; aus A. Krystalle, F. 264°.
— Diacetylderiv., C21Hxa0 2N2; aus dem Amin u. Aeetylchlorid; aus Methylalkohol 
Nadeln, F. 285°. — Jodmełhylat, CX8H17N2J. Darst. im Bombenrohr. Aus Methyl
alkohol Nadeln, F. 252°. — Joddłhylat, CX9HX9N2J. Darst. analog. Aus Methylalkohol 
prismat. Nadeln, F. 230°. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 3 3 . 187—94. 30/3. 1932. Prag, 
Deutsches Hygien. Inst.) P a n g r i t z .

B. Hepner und S. Frenkenberg, Untersuchungen iiber N,N'-substiluierte Pyr- 
imidin- und Purinderimte. II. Methylierte 3-Phenylxantliine. (I. vgl. C. 1 9 3 2 . I. 
823.) Zur Darst. der in dieser Arbeit beschriebenen Verbb. haben Vff. die TRAUBEsche 
Syntheso (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 3  [1900]. 1373. 3035) benutzt, welche an cinigen 
Stellen modifiziert wurde. Die Cyanessigsiiuro wurde durch ihr Na-Salz ersetzt u. ais 
Kondensationsmittel ein Gemisch von Acetanhydrid u. POCl3 in Eg. benutzt. Zuerst 
tritt wahrscheinlich folgende Rk. ein:

4 CN-CH2-C02Na +  4 CH3-C02H +  P0C13 =
4 CN-CH2-C02H +  2 (CH3-C0)20  +  3 NaCl +  NaP03.

Nach Zusatz des betreffenden Harnstoffs u. weiteren Acetanhydrids erfolgt die Konden
sation nach B a u m  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 1  [1908]. 530), z. B. im vorliegenden Falle:

CcH5-NH-C0-NH-0H3 +  CO,H-CH2-CN +  (CH3-C0)20  = 1  +  2 CH3-C02H. 
Cyclisierung yon I zu II u. Oberfuhrung in III nach T r a u b e , Red. zu IV mit Hydro- 
sulfit. Man kann auch III mit Zn-Staub u. H-C02H direkt in V iiberfiihren, was eine 
wesentliche Vereinfachung bedeutet. — Die Kondensation des symm. Phenylmethyl- 
harnstoffs kann zu 2 Stellungsisomeren fiihren. Die richtige Konst. wurde wie folgt 
bewiesen: 1. Das yon L i f s c h i t z  u . H e p n e p . (C. 1 9 2 2 . III. 623) dargestellte 3-Phenyl- 
barbitursaure-4-imid wurde methyliert; 2. das ebcnfalls 1. e. besehriebene 3-Phenyl- 
violursaure-4-imid wurde mit Zn-Staub in H-C02H reduziert, dann methyliert. Die 
so erhaltenen Verbb. waren ident. mit den vom Phenylmethylharnstoff aus dargestellten, 
welche somit die Formeln II  u. V besitzen. — V wurde zu VI kondensiert u. dieses 
in Stellung 7 methyliert.

CH, ■ N— — CO c h 3-n - — co c h 3-n - -co
I  OC CH, 11 ' oć CH, III  oc Ć:N-0H

C8H6-NH CN C4HS- N ------- C:NII C9H5. N - ■C:NH
c ii3-n — CO CH3-N--------CO cij3-n — -c o

IV OC c -n h 2 V oć C-NH.CHO VI oc 0 -
c6h 6.Ń —

II
— c -n h 2 C6H6.N -------

n
c -n h 2 C0H6.N — - ć - — s > u

V e r s u c h e .  3-[Cyanacetyl]-l-phenyl-3-methylhamsłoff, Cu Hu 0 2N3 (I). 1. Je 
1 Mol. Phenylmethylharnstoff u. Cyanessigsaure mit 1,2 Mol. Acetanhydrid 2—3 Stdn. 
auf 60° erwiirmen, mit W. yerriihren. 2. I n  Gemisch von l i g  Na-Cyanacetat, 12 g Eg. 
u. 5 g Acetanhydrid unter Kuhlung 3,8 g P0C13 tropfen, 15 g Phenylmethylharnstoff 
u . l i  g Acetanhydrid zugeben, auf 60—75° erwarmen, dann wie vorst. Aus A. Nadeln, 
F. 172°. — l.Methyl-3-phenyl-4-imino-2,6-dioxohexahydropyrimidin oder 1-Methyl-
3-phenylbarbilursaure-4-imid, ClxHn 0 2N3 (II). 1. Aus I  mit 30°/oig. NaOH (Selbst- 
erwarmung). 2. Aus 3-Phenylbarbitursaure-4-imid in 10°/oig. NaOH mit (CH3)2S04. 
Aus 80°/oig. Essigsaure, dann viel W. Krystalle, F. ca. 276°. Wird durch sd. 20%ig. HC1 
oder H2S04 zu l-Methyl-3-phenylbarbitursaure hydrolysiert. — 5-Isonitrosoderiv. 
oder l-Methyl-3-phenylviolursaure-4-imid, Cu H10O3N4 (III). Aus II  mit NaN02-Lsg. 
u. Essigsaure. Rote Krystalle. — l-Methyl-3-phenyl-4,5-diamino-2,G-dioxotetrahydro- 
pyrimidin, CnH120 2N4 (IV). Aus III in starkem NH4OH mit konz. N a-H y drosu lfitlsg . 
bis zur E n tfa rb u n g . Aus wssi. A. S chuppen , F. 270° (Zers.), 1. in S au ren . — Formyl- 
deriv., CX2H120 3N4 (V). 1. IV 2 Stdn. mit H-C02H (D. 1,22) kochen, abdest., mit W. 
yersetzen. 2. III in H-C02H mit Zn-Staub yersetzen, erwarmen (sturm. Rk.), Filtrat 
dest. usw. Aus 70%ig- A., F. 252° unter W.-Verlust (Bldg. yon VI). — 1-Mełhyl-
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3 -phenylzanthin, C12H10O2N4 (VI). V 1/2 Stde. auf 260° erhitzen, in verd. NaOH losen, 
nach 2 Stdn. Filtrat mit Essigsiiurc fallen. Aus 90°/oig. H-C02H (Kohle), F. >  310°. — 
l,7-Dimethyl-3-phenylxanthin, C13H120 2N4. Aus VI in 10%ig. NaOH mit (CH3)2S04. 
Aus Eg. Krystalle, F. 305—310°. — 3-Phenyl-4,S-diamino-2,G-dioxotetraJtydropyrimidin, 
C10H10O2N.,. Aus 3-Phenylviolursaure-4-imid analog IV. Rohprod. tropfenweise mit 
konz. H2S04 oder HC1 yersetzen, Salz aus A. umkrystallisieren, mit NH4OH zerlegen. 
Ab 206° Zers., F. 222°, 11. in Sauren. —- Formylderiv., Cu H10O3N4. Aus 3-Phenyl- 
yiolursaure-4-imid analog V. Zers. oberhalb 255°, 1. in viel h. W., 11. in Alkalien. Liefert 
in 10%ig. NaOH mit (CH3)jS04 V. (Helv. chim. Acta 15. 350—56.15/3.1932. Warschau, 
L ab . H e p n e r .) L i n d e n b a u m .

George Barger und Emil Schlittler, Syntliese des l-Pukateinmethyldthers. (Vgl. 
C. 1931. II. 61.) Um die Richtigkeit der 1. c. fiir das Pukatein vorgesehlagenen Konst.- 
Formel zu beweisen, haben Vff. das 4-Methoxy-5,6-methylendioxyaporphin (IV) syn- 
thetisiert, dessen 1-Form mit dem Pukateinmethyldther ident. sein muBte. Von den 
verschiedenen zur Verfiigung stehenden Wegen wurden die Isochinolinsynthese von 
BlSCHLER-NAPlERALSKI u. der PhenanthrenringschluB nach PSCHORR gewahlt. Ais 
Ausgangsmaterialien waren Homopiperonylamin u. 2-Nitro-3-methoxyphenylessigsaure 
erforderlich. Ersteres wurde nach H a w o r t h , P e r k i n  u .  R a k  k i n  (C. 1924. II. 2163) 
dargestellt; jedoch diirfte das neuere Verf. von T a n a k a  u .  M id z u n o  (C. 1929. I. 
2978) vorzuziehen sein. Die Saure wurde nach B l a i k i e  u .  P e r k i n  (C. 1924. I. 2368) 
dargestellt. Die Syntliese von IV wurde in der ublichcn Weise iiber die Stufen I, II, 
dessen Jodmethylat u. III durchgefiihrt. Die Spaltung von IV in die opt. Antipoden 
gelang mittels Weinsilure. Die so erhaltene 1-Form war mit dem Methylather des 
naturlichen Pukateins in jeder Beziehung ident.

V e r s u c h e. 3,4-Melhylendioxyzimtsaure, aus 20%ig. A. mkr. Krystalle, F. 238°. 
— ^•\3,4-Methylendioxyphenyl]-propionsdure, aus Lg. Nadeln, F. 84°. —• Amid, aus Bzl. 
Nadelchen, F. 123°. — Homopiperonylamin. Aus vorigem (nicht uber 50 g) mit der be- 

CHa

■ ° H , < ^ n

CH30 - |^ ^ | - ^  ’ CH30

rcchnetcn Menge NaOCl (vgl. D e c k e r , L i e b i g s  Ann. 
395 [1912]. 291). — l-Methyl-2-nitro-3-oxybenzol. Nach 
G i b s o n  (C. 1924.1 .171). Nitriergcmisch nach 24-std. 
Stehen bei Raumtemp. mit W. verd., mit W.-Dampf 
von 150° dest. — Methylather. Voriges (Rohprod.) mit 
K2C03 yermischt, rotes K-Salz in Xylol mit (CH3)2S04 
bis zur Entfarbung (6—8 Stdn.) gekocht, mit Dampf 
dest. (gelit schwcr iiber). Aus A. Platten, F. 54°. —

2-Nilro-3-methoxyphenylbrenztraubensaure. In h. Xylol liergestelltes K-Pulver in absol. 
A. mit A. umgcsetzt, Oxalester u. vorigen Ather unter Kuhlen zugegeben, 18 Stdn. 
bei 38° gelialten, nach Zusatz von W. getrennt, wss. Lsg. mit HC1 gefallt. — 2-Nitro-
3-7nethoxyphenylessigsaiire, aus W. gelbliche Nadeln, F. 137° — 2'-Nitro-3'-methoxy- 
phenylacet-P-[3,4-methylendioxyphenyl\-dthylamid, C18Hi80 6N2 (I). Vorige in Chlf. mit 
S0C12 2 Stdn. auf 40° erwarmt, im Vakuum verdampft, Chlorid in die gekiihlte Bzl.-Lsg. 
des Homopiperonylamins eingetragen, nach 1/2 Stde. mit n. KOH neutralisiert, Amid 
in Bzl. vollig gel., nach Trocknen cingeengt. Aus CH30H  seidige Nadelchen, F. 143°. — 
2’-Nitro-3'-methoxy-6,7-methylendioxy-l-benzyl-3,4-dihydroisochinolin, C18Hle0 5N2 (II). 
I  in Chlf. unter Kuhlen mit PC15 yersetzt, 48 Stdn. bei Raumtemp. stehen gefassen, 
im Vakuum verdampft, schlieClich 1 Stde. auf 60° erwarmt, mit sd. W. extrahiert, 
h. Lsg. mit NH4OH gefallt, in Eis stehen gelassen. Aus A. gelbliche Nadeln, F. 176°. — 
Jodmethylat, C10H1DO5N2J. Im Rohr bei 100° (20 Min.); Prod. im Soxhlet mit 
absol. A. extrahiert. Aus W., F. 237° (Zers.). — 2'-Amino-3'-melhoxy-6,7-methylen- 
dioxy-l-benzyl-2-methyl-l,2,3,4-tetrahydroisochinolin (III). Voriges in HC1 (1 Vol. konz.: 
1 Vol. W.) erwarmt, mit Zn-Staub reduziert, mit A. gewaschen, mit KOH alkalisiert,

XIV. 1. 187
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in ii. aufgenommen usw., Ol in Chlf. mit HCl-Gas gesatt., mit PAe. gefallt, Nd. mit 
Aceton ausgekocht. Dihydrochlorid, C19H»40 3N2C12, aus absol. A.-PAe., F. 238—241°, 
in W. spielend 1. — d,l-Pukateinmethyldther (IV). Voriges Salz in CH3OH u. 2-n. HC1 
(1: 1 Yol.) diazotiert, 20 Min. auf W.-Bad erhitzt, tief rotbraune Lsg. mit konz. HC1 
u. Zn-Staub reduziert, mit A. gewasehen, alkalisiert, Base in A. aufgenommen, diesem 
mit wenig 2-n. HC1 entzogen, mit NH40H  fast neutralisiert, viel konz. KJ-Lsg. zugefiigt. 
Das Ol lieferto durch Verreiben mit absol. A. krystallisiertes Hydrojodid. — l-Pukatein- 
methylather-d-lartrat. Aus dem Hydrojodid abgeschiedene ólige Base in li. absol. A. 
mit d-Weinsaure yersetzt, nach 24 Stdn. ausgefallenes Salz 2-mal aus A. umkrystallisiert. 
P. 232°, [a]D20 = —146,0° in 25°/0ig. A. Naturprod.: F. 234°, [a]D20 =  —149,1° in 
25°/0ig. A. Der friilier (1. c.) angegebene Wert —174° ist um-ichtig. •— l-Pukatein- 
mełhylather, CX9H10O3N (IV). Aus yorigem. Aus A. +  W., P. 136°, [<x]d2° =  —252° 
in absol. A. — d-Pukateinmethylather-l-tartrat. Mutterlauge obigen Tartrats stark 
eingeengt, daraus abgeschiedene Base mit 1-Weinsaure kombiniert. Aus A., F. 225°, 
[cc]d20 =  +147,5° in 25%ig. A. — d-Pukateinmelhyldther, aus A. +  W. krystallin,
F. 136°, [cc]d20 =  +256,4° in absol. A. (Helv. chim. Acta 15. 381—94. 15/3. 
1932.) L i n d e n b a u m .

Emil Schlittler, Synthese des l-Laurelins. (Vgl. B a r g e r  u. G i r a r d e t , 
C. 1931. II. 61; ferner yorst. Ref.) Zu dieser Synthese wurden Homopiperonylamin
u. 2-Nitro-4-methoxyphenyIessigsaure benótigt. Letztere wurde nach KERMACK, 
P e r k i n  u . R o b i n s o n  (C. 1922. I. 564), das dazu erforderliche l-Methyl-2-nitro-
4-methoxybenzol nach Co p is a r o w  (C. 1929. I. 2042) dargestellt. Die Synthese fiihrte
— analog der im yorst. Ref. beschriebenen — iiber I, II, dessen Jodmethylat u. III 
zu IV. Die opt. Spaltung des d,l-IY erfolgte wieder mit Weinsaure. Die 1-Form war 
in jeder Beziehung ident. mit natiirlichem Laurelin, dessen F. durch wiederholtes 
Umkrystallisieren aus PAe. yon 97° auf 114° erhoht werden konnte. — Der HoFM ANN- 
sche Abbau des d,l-Laurelins ergab dieselben Prodd. wie der des naturliehen Laurelins.

V e r s u c h e. l-Methyl-2-nitro-4-oxybenzol. p-Kresylcarbonat in Monohydrat 
gel., bei 12—15° Gemisch von Monohydrat u. 2,12 Mol. 86—92°/0ig. HN03 eingeriihrt, 
noch 1—2 Stdn. bei 18—20° geriihrt, weiter wie 1. c. — Methylather. Voriges mit 

CHa

ch'< o :0 O n h  CH'< o . c - ^  JN .C H ,

NH2
I 2

f

CH„

K 2C03 vermischt, in Toluol mit (CH3)2S04 6—8 Stdn. 
gekocht, mit Dampf dest. Kp.n  131°. — 2-Nitro- 

jN • CH3 4-methoxyphenylbrenzlrauba/>isaure. Lsg. von 7,8 g K 
in 56,2 g absol. A. mit 14,6 g Oxalester u. bei —15° 
mit 8,35 g des yorigen yersetzt, 3 Tage bei 37° gehalten, 
berechnete Menge konz. HC1 u. etwas Eis zugegeben, 
A. im Vakuum yerdampft u. ausgeathert. — 2-Nitro-
4-methoxypliemjlessigsdure, aus W., F. 157°. — 2’-Nitro- 

4'-metlioxy'plienylacet-(l-[3,4-methylendioxyphenyl]-ałhyla7nid, C18H X80 6N2 (I). Aus yoriger
u. Homopiperonylamin wie im yorst. Ref. Aus CH30H  sternformige Nadeln, F. 165°. — 
2'-Nitro-4'-methoxy-6,7-melhylendioxy-l-benzyl-3,4-dihydroisocliinolin, Cl8H10O5N2 (II). 
I in sd. Toluol (iiber P20 5 getrocknet) langsam mit 8—10 Tin. P20 5 yersetzt, unter 
Kiihlen P20 5 mit Eis zers., nach Zusatz yon konz. HC1 erhitzt, wss. Schicht alkalisiert
u. ausgeathert. Aus Aceton-W. oder A. gelbliche Nadeln, F. 139°. — .Jodmethylat. 
C19H 19OsN2J. Wie im yorst. Ref. Aus A. oder W. gelbliche Drusen, F. 224° (Zers.). — 
2'-Amino-4'- methoxy-6,7-methylendioxy -1 - benzyl - 2 - methyl -1,2,3,4 - tetrahydroisoćhinolin 
(HI). Aus vorigem wie im yorst. Ref.; ath. Lsg. der Base mit 2-n. HC1 ausgezogen. 
Dihydrochlorid, C10H24O3N2Cl2, aus 2-n. HC1, F. 225—228°. — d,l-Laurdin (IV). Aus 
yorigem Salz wie im vorst. Ref. Der Auszug mit 2-n. HC1 schied bald das wl. Hydro- 
chlorid aus. — l-Laurelin-d-tarlrat, aus A., F. 210—211° (Zers.), [<x]d20 — —23,5° in A. 
Naturprod.: F. 211°, [a]D20 =  —25,1° ±  3,14° in A. — l-Laurelin, C19H130 3N (I\ h
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aus A. Wurfolchen, aus PAe. (besser) warzenfórmig, E. 114°, [a]c16 =  —97,7° in absol. A. 
Naturprod.: E. 114°, [cc]d15 =  —97,4°. — d-Laurelin-l-łartrat, aus A., F. 210° (Zers.), 
[<x]d15 =  ca. +26°. —• d-Laurelin, aus PAe., E. 114°, [a]o20 =  +97,6° in absol. A. — 
Laurelinmełliin, C2oH210 3N. Aus d,l-Laurelinjodmethylat mit sd. wss. KOH. Aus A.,
F. 173,5°. — 3-Methoxy-5,6-methylendioxy-8-vinylphcnanthren. Aus vorigem wio 1. c. 
Aus Chlf.-A. gelbe Nadeln, F. 158°. (Helv. chim. Acta 1 5 . 394—402. 15/3. 1932. 
Edinburg, Univ.) LlNDENBATJM.

E. Biochemie.
H. G. Buugenfcerg de Jong, W. A. L. Dekker und Ong Sian Gwan, Zur

Kenntnis der Komplexkoazervation. III. Mitt. Komplexkoazervate unter pliysiologischen 
Milieubedingungen. (II. vgl. C. 1 9 3 1 . I. 2029.) Es werden einigc Falle yon Komplex- 
koazervation bei physiol. móglichcn pji- bzw. Elektrolytbedingungen bcschrieben, 
wobei es sich zeigt, daB bas. EiweiBstoffe ais positiye Kolloidkomponenten mit anderen 
negatiyen Kolloidkomponenten Komplexkoazervate im pH-Gebiet der physiol. Moglich- 
keiten bilden. So wurden Komplexkoazervate zwischen Clupcin einerseits, Gelatine, 
Ichthyocolla, krystallisiertem Eialbumin, Casein, Gummi arabicum, Thymus- u. Hefe- 
nucleinsdure anderseits erlialten. Bei der Kombination Clupein +  Serumalbumin 
tritt gleiehzeitig oder unmittelbar darauf Denaturierung des letzteren ein. Nach dem 
kataphoret. Verh. der Koazervattropfen u. dem Auftreten von Valenzreihen sowohl 
den Anionen ais aueh den Kationen gegeniiber bei der Aufhebung der Koazeryation 
dureli hóliere Elektrolytkonzz. hat sich aueh hier gezeigt, daB der eapillarelektr. 
Gegensatz der Kolloidkomponenten ais aufbauendcs Moment des Komplexkoazeryates 
noch stets ein Faktor yon primarer Bedeutung ist. Bei den Kombinationcn Clupein +  
Casein, bzw. Thymus- oder Hefenucleinsaure kónnen bei gleichzcitigem Erfiilltsein 
von physiol. mógliehcm pn u. physiol. móglichen Elektrolytkonzz. Komplexkoazeryate 
entstehen, so daB die Móglichkeit besteht, daB am Aufbau der lebenden Substanz sich 
aueh Komplexkoazervate beteiligen kónnen. (Bioehem. Ztschr. 2 2 1 . 392—402. Leiden, 
Univ., Bioehem. Inst.) K ł e v e r .

H. G. Bungenberg de Jong und W. A. L. Dekker, Zur Kenntnis der Komplex- 
koazermtion. IV. Mitt. Das Verhalten von Komplcxkoazcruatlropfen im elektrischen 
Felde. (III. ygl. vorst. Ref.) Bei der Unters. des Verh. der Komplexkoazervattropfen im 
elektr. Feld konnten 3 Artcn yon Erscheinungen nebeneinander beobachtet werden:
1. Kataphorese, infolge derer die Tropfen in ihrer Ganzheit ihre Stellung zur Um- 
gebung andern; 2. der BUCHNER-Effekt (ygl. C. 1 9 3 0 . I. 497), infolge dessen sie ihre 
Form andern (Abplattung zu Scheiben, dereń Flachę senkrecht zur Richtung des 
Feldes stehen) u. 3. die Desintegrationserscheinung, infolge weicher sich u. a. das Vol. 
der komplexen Koazeryattropfen iindert (Vakuolenbldg., Rotationsstrómungen, Bldg. 
eines Kranzes neuer Trópfchen usw.). Es wird eine yorliiufige Theorie der letzteren 
Erscheinungen aufgestellt u. auf die biol. Bedeutung hingewiesen. (Bioehem. Ztschr. 
2 2 1 . 403—17.) K l e v e r .

H. G. Bungenberg de Jong und A. J. W. Kaas, Zur Kenntnis der Komplex- 
koazervation. V. Mitt. Relative Verschiebungen im elektrischen Gleichstromfelde von 
Fliissigkeitseinschlieflungen im Komplexkoazervattrópfchen (IV. ygl. yorst. Ref.) 
Wird in einem liydrophilen Sol oder einem Gemisch von hydrophilen Solen etwas organ. 
Fl. sehr fein yerteilt u. dann einfache oder Kompleskoazeryation hervorgerufen, so 
wird im allgemeinen (anormales Verh. bei Xecitóinkoazervaten) der Zustand angestrebt, 
daB alle Trópfchen der organ. Fl. sich im Innern der Koazeryattrópfchen finden; das- 
selbe tritt ein, wenn ein yorhandenes Ivoazervatsystem mit etwas organ. Fl. stark ge
schuttelt wird. Im Gleichstromfeld yerhalten sich die eingeschlossenen Fl.-Tropfen 
yerschieden, jo naohdem sie sich in einem einfachen oder in einem Komplexkoazervat 
befinden; bei ersteren bleiben sie in der yorlier eingenommenen Lagę, bei letzteren 
kommt es zu charakterist. Relatiyyerschiebungen in der Richtung des elektr. Feldes. 
Ein Wechselstromfeld ist bei einfachen u. Komplexkoazervaten auf die Lage der ein
geschlossenen Fl.-Tropfen ohne EinfluB. Unterss. an den Systemen: Gelatine +  arab. 
Gummi, Hefenucleinat bzw. Clupeinsulfat u. Clupeinsulfat +  Gelatine u. 42 organ. Fil. 
der yerschiedensten Kórperklassen ergeben, daB die Richtung der Relatiyyerschiebung 
von der chem. Natur der eingeschlossenen Fl. unabhangig, aueh vom pjr, yon der Natur 
der Komplexteilnehmer oder der Ggw. yon Neutralsalzen nicht ausschliefilich abhangig, 
sondern nur durch die kataphoret. Ladung des Koazeryattropfens bedingt ist, indem 
die Verschiebung wie bei den Vakuolen bei positiy geladenem Koazeryattropfen in der
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Feidrichtung nach der negatiyen Elektrode liin, bei negatiy geladenem Koazeryat- 
tropfen nach der positiyen Elektrode hin erfolgt. Dies wird dureh die Ggw. von gleich- 
namig geladenen Kolloidhauten an den Grenzcn Koazeryat/organ. Tropfon, Koazervat/ 
Vakuolenfl. u. Koazeryat/Aufienfl. erklart. Im  Gegensatz zu dem Verh. der Vakuolen 
treten die organ. Fl.-Tropfen aus den Komplexkoazeryattropfen nieht yóllig heraus, 
was auf die yerschiedenen energet. Verhiiltnisse zuruckgeftihrt wird. Der bei den be- 
nutzten Feldstarken auf den organ. Fl.-Tropfen wirksame einseitige Zug genugtc nieht 
zur Leistung der fur das yóllige Heraustreten erforderlichen Austrittsarbeit; der Tropfen 
tritt nur teilweise heraus u. kehrt nach Unterbrechung des Feldes wieder in das Innere 
zuriiek. Der Austritt der Vakuole bedeutet dagegen einen freiwillig yerlaufenden Vor- 
gang. (Biochem. Ztschr. 232. 338—45. 1931. Leiden, Univ.) K r u g e r .

H. G. Bungenberg de Jong und E. F. Westerkamp, Zur Kenntnis der 
Komplexkoazervation. VI. Mitt. Lecithin ais Komplexteilnehmer. (V. ygl. yorst. 
Ref.) Die typ. hydrophilen Lecithinsole bilden mit Solen von Gelatine. Ichthyocóll, 
Casein, Eialbumin, Clupein in dem pn-Bereich, wo die Lecithinsole negatiy, 
die EiweiBsole positiy geladen sind, Komplexkoazervate. Bei Gelatine +  Eilecithin 
ist die Komplexkoazeryation auf das pn-Gebiet zwisehen den 2 isoelektr. Punkten be- 
schrankt, bei Gelatine +  Sojabohnenlecithin erstreekt es sich yom isoelektr. Punkt der 
Gelatine bis pn =  ca. 2; die Komplexkoazervate sind in der Niike des isoelektr. Punktcs 
der Gelatine ais gut fl. Tropfen oder Schichten zu erhalten, im mittleren Teil des mog- 
lichen pH-Gebiets entstehen aus sehr kleinen Koazeryattrópfehen aufgebaute Flocken. 
Ggw. von Neutralsalzen in geniigender Konz. bewirkt rasches ZusammenflieBen der 
Flocken zu groBereti Tropfehen,_ in noch gróBeren Konzz. Aufhebung des Komplex- 
koazeryats. Bei raschen Temp.-Anderungen Vakuolisation im Innern der Koazeryat- 
trdpfehen. Die Neutralsalzresistenz der Komplexkoazeryate aus Gelatine +  Eilecithin 
ist bei den isoelektr. Punkten 0 u. durchlauft dazwischen ein Maximum. Neutralsalze 
heben die Komplexkoazeryation bei um so geringerer Konz. auf, je mehr bei konstanter 
Kationenyalenz die Anionenyalenz u. bei konstanter Anionenyalenz die Kationenyalenz 
steigt; yiel weniger bedeutend ais die Valenz ist die spezif. Natur der Ionen, indem die 
aufhebende Wrkg. der Kationen in der Beihe: Li >  Na >  K; Ca Mg >  Sr & Br 
fallt; Anionenlyotropie meist undeutlieh. — Im System Clupein +  Lecithin findet 
Komplexkoazervation bei physiolog. móglichen Bedingungen yon pn u. Salzkonz. statt. 
Dio Neutralsalzresistenz von Komplexkoazeryaten hangt von der indiyiduellen Natur 
(eapillarelektr. u. Solyatationseigg.) der Komp]exteilnehmer ab u. steigt in der R e ih e n -  
folge: Gelatine +  Eilecithin <  Gelatine +  Sojabohnenlecithin <  Clupein +  Eilecithin 
<  Clupein +  Sojabohnenlecithin. Positiy geladenes Eilecithin (pH <  2,7) bildet mit 
Thymusnucleinsdure ohne weiteres, mit arab. Gummi nur bei Ggw. von 30% A. Komplex- 
koazeryate. — Kolloide Systeme hoherer Ordnung, in denen ultramkr. Komplex- 
koazeryattropfchen in ihrer Gleiehgewichtsfl. dispergiert sind, dereń Zustand mit dem- 
jenigen hydropliober Solteilchen yergleichbar ist, werden ais ,,Komplexkoazervatsole“ 
bezeichnet. (Biochem. Ztschr. 2 3 4 . 367—400. 1931. Leiden, Univ.) KRUGER.

H. G. Bungenberg de Jong und J. Lens, Zur Kenntnis der Komplexkoazervatim. 
VII. Mitt. t)ber Autokomplexkoazervation. (VI. ygl. yorst. Ref.) Die im System arab.- 
Gummi-Sol +  [Co{(OH)2Co(en)2}3] (N03)6 (,,Hexolsalz“) gebildeten Koazeryattropfen 
yerhalten sich im elektr. Feld u. bzgl. der Aufhebung der Koazeryation dureh Neutral
salze wie Komplexkoazervate, obwohl nur eine Kolloidsubstanz in Frage kommt. Vff. 
sehlagen fiir diese „einfache“ Komplexkoazervation die Bezeichnung „Autokomples- 
koazeryation“, fiir die „zusammengesetzte“ Komplexkoazeryation die bisherige Bc- 
zeiehnung „Komplexkoazervation“ yor. Viscosimetr, Unters. des Einflusses von CaCL 
auf dio Gummisole in Ggw. von Hexolsalz ergibt, daB der EinfluB yon Neutralsalzen 
auf (?7S — i]o)/Vo nieht nur elektroyiscoser, eine Abnahme der Werte bedingender Art 
ist, sondern auch in einer Resolyatation beateht, wodureh diese Werte zunehmen. Die 
Koazeryation yon arab. Gummi mit Hexolsalz wird dureh Salze [KC1, K2S04, 
K 3Fe(CN)s, K4Fe(CN)(j, BaCL, Luteokobaltehlorid] bei um so kleineren Endkonzz. 
aufgehoben, je mehr bei gleiehbleibender Kationenyalenz die Anionenyalenz oder bei 
gleichbleibender Anionenyalenz die Kationenyalenz zunimmt. Vff. nehmen an, daB bei 
diesen Koazcryatcn zwisehen gleichartigen Teilchen oder sogar auf der Oberflache 
desselben Teilchens entgegengesetzte eapillarelektr. Ladungen yorhanden sind; da es 
sich bei der Autokomplexkoazervation yielfach um aquivalententladende polyyalente 
Ionen handelt, u. diese sich wahrscheinlich sehr nahe bei dem inneren Belage der elektr. 
Doppelschieht anlagern, bilden sie die Zentren der erforderlichen entgegengesetzten
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capillarelektr. Ladungen. Bei einer Anzahl hydrophiler Sole hat die mit aquivalent- 
entladenden Ionen entstehende Flockung die Natur eines Autokompleśkoazeryats, 
wird durch Ggw. von Neutralsalzen yerhindcrt bzw. nach der Bldg. durch Zusatz yon 
Neutralsalzen gel.; z. B. versclnvinden die mit [Pt(en)3] (N03)4 u. Hexolsalz bei Agar
u. Se.me.n Lini auftretende Opalescenz bzw. die bei arab. Gummi auftretcnde Koazer- 
yationen u. die mit Lutcokobaltchlorid, [Pt(en)3] (N03)4, u. Hexolsalz bei Garragheen, 
Hefenucleinat u. Thymusnucleinat auftretende Flockung vollstandig bei Zusatz von KC1; 
Neutralsalze yerhindern die Lecithinflockung mit Hexolsalz. — Positiv goladenes 
Ichthyocollsol gibt mit K3Fe(CN)0 u. K,Fe(CN)c, positiyes Glupeinsol m tt K4Fe(CN)0 
Koazeryate, die durch KC1 gel. werden. Fiir die Aufhebung der Flockung yon Ichthyo- 
collsol durch K3Fe(CN)3 bei Zusatz yon Neutralsalzen ist Anionen- u. Kationenyalenz 
von Bedeutung. IĆeine Massenaąuiyalenz zwischen Ichthyocoll- u. Fe(CN)„'", indem 
di? Anlagerung von Fe(CN)„/" an den inncren Belag der Doppelschicht nicht melir 
prakt. ąuantitatiy erfolgt. Methantrisulfosaures K gibt keine auffallend sichtbare 
Koazeryation des sauren Ichthyocollsols, das Anion lagert sich aber auch in geringem 
MaCe an. Der fiir die Entstehung von Autokomplexlcoazervation erforder]iche Ladungs- 
gegensatz kann auf folgende Weise zustandekommen: 1. Anheftung yon entgegengesetzt 
geladenen, mindestens 2-wertigen polyyalenten Ionen an den urspriinglichen ionogenen 
Stellen; 2. Anlagerung von H ‘-Ionen an NH2-Gruppen, wodurch aus urspriinglich nicht 
ionisierten Stellen neue Zentren der capillarelektr. Ladung entstehen; 3. starkę Ad- 
sorption von entgegengesetzt geladenen Ionen an nichtionogenen Stellen. Die Flockung 
des Serumglobulins aus yerd. Serum beim isoelektr. Punkt in Ggw. yon Neutralsalzen 
ist um so geringer, je mehr bei konstanter Anionenyaenz die Kationenyalenz, bei kon- 
stanter Kationenyalenz die Anionenvalenz zunimmt. (Biochem. Ztschr. 235. 185—204. 
1931. Leiden, Univ.) KRUGER.

E t . E n z y m c h e m ie .
Vaclav Kubełka, Uber die enzyniatisclie Spallung der Eiweipsubstanzen. Aus- 

fuhrlicher Vortrag unter Beriicksichtigung neuester Forschungsergebnisse. (Chcmicke 
Listy 26. 49—54. 69—74. 95—98. 25/2. 1932.) M a u t n e r .

R. Guillemet, Uber das Fellspallungsvermogen verschiedener Ricinussamenvarietdten 
wid die Mogliclikeit der Beeinflussung. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 779—81. 1931. 
StraBburg, Med. Fac. biochem. Inst.) OPPENHEIMER.

R. Guillemet, Uber das pji-Optimum der Hydrolyse regetaliler Ole durch die Lipase 
des Ricinussamens. (Vgl. vorst. Ref.) Ein pn-Optimum der fettspaltendcn Fermente 
des Ricinussamens ist nicht aufzustellen, da es sehr wesentlich von der Priiparations- 
methode abhangig ist. Auch scheint das yerwcndete Puffergemisch selbst maBgebend 
zu sein, nicht den pn-Wert betreffend, sondern insofern, ais das Optimum bei Benutzung 
von Essigsaureacetatgemischen an anderer Stelle liegt, ais bei Citronensaurephosphat- 
gemisch. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 781. 1931.) O p p e n h e i m e r .

E. Bach und L. Lovas, Esterspaltende und -synthelisierende Wirkung der aus ver- 
schieden erndlirlen Scliweinen gewonnenen Pankreasprajmraie. Der Łipase-(Esterase-)Geh. 
des Schweinepankreas hangt vom Ernahrungszustand des Tieres ab. Die esterhydro- 
lysierende u. -synthetisierende Wrkg. yon Pankieaspraparaten aus fetten Schweinen 
ist bedeutond groBer ais die von mageren. Die inaktivierten Pankreaspulyer aus fetten 
Tieren enthalten Stoffe, die die fermentative Esterifizierung fordem. (Biochem. Ztschr. 
245. 345—49. 29/2. 1932. Szeged, Chem. Labor. d. Path.-anat. Inst. der Kgl. ung. 
Franz-Joseph-Uniy.) K oB E L .

E 3. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k t e r io lo g ie .
James B. Mc Nair, Gummi, Tannin und Resin in Pjlanzen und ihre Beziehung 

zu dereń Spezifilćit, Lebensmilieu und Funktiori. Die chem. Beziehungen von Gummi- 
ffirten in Pflanzen ais Zuckerverbb. (z. B. der Pentosane) zu den Tanninverbb. (Gly- 
kosiden) u. den Zusammenhangen der Resine mit den Gummiarten einerseits u. den 
Tanninen andererseits gab AnlaB zu Betrachtungen uber die Verteilung der Stoffe in 
yerschiedenen Pflanzenfamilien u. -arten, zu einer Einteilung je nach dem Zusammen- 
treffen der 3 Stoffarten in einer Art, Gattung oder Familie. Einbezogen in diese 
Unters. werden die trockenen, halbtrockenen u. nichttrockenen Ole, Fette u. Waclis- 
arten. Fiir das Tannin wird im Schutz gegen Frost eine bestimmte Rolle beansprucht, u. 
in trop. Pflanzenarten kann es ais Schutz gegen Tiere u. Pilze angesprochen werden. 
Die Resine kónnen ebenfalls zum Schutz gegen die Tierwelt dienen, haben aber sicher
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eine Bedeutung fiir die Erhaltung der Konsistenz des Latex. (Amer. Journ. Botany 17. 
187—96. 1930. Chicago, Field Mus. of Natural History. Sep.) Op p e n h e i m e r .

John E. Walker, Die keimtotenden und iherapeulischen Amuendungen von Seifen. 
Vf. untersucht eine Reihe yon Seifen auf ihre keimtotende Wrkg. Seifen sind stark 
baktericid gegen Pneumokolcken, Streptokokken, Meningokokken, Gonokokken, Diph- 
thcrie-, Influenza- u. Lueserreger, nicht aber gegen Staphylokokken u. Typhuserreger. 
Dieser letzte Befund begrenzt ihre Anwendungsmoglichkeit. (Journ. Amer. rned. Assoc. 
97. 19—20. 1931. Opelika, Ala.) R e u t e r .

W. B. Sarles, E. B. Fred und W. H. Peterson, Ober einige Faktorm, die die 
Bildung von Produkten bei der tliermopliilen Cdlulosevergarung beeinflussen. Beschreibung 
von Verss. -iiber die Abhangigkeit der Bldg. von Garungsprodd., insbesondere von 
fliichtigen Sauren (Essig- u. Buttersiiure) u. eines reduzierenden Zuckers yon der Art 
der Ziichtung der thermophilen celluloseyergarenden Bakterien u. den Versuchs- 
bedingungen. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 85. 401—15. 7/4. 1932. Wisconsin, 
Univ., Departm. of Ągric. Bacteriology u. Agric. Chem.) K o b e l .

Ernst Simon, Oberfiihrung von Milclisaure in Brenztraubensaure mittels Bakterium 
Delbriicki. Die von K o s t y t s c h e w  u. S o l d a t e n k o v  (C. 1927. II. 1972) beobachtete 
geringe Brenztraubensiiurebldg. bei der Milchsauregiirung ist nicht auf intermediare 
Entstehung von Brenztraubensaure (I) zuruckzufiihren, wie sie von den russ. Autoren 
gewertet wird, sondern berulit auf sek. Oxydation der primar gebildeten Milchsiiurc (II).
— Verss. des Vfs. ergaben namlich, daB I  bei der Kultivierung yon B. Delbriicki auf 
Lsgg. von fertigem reinem Ca-Lactat unter sonst gleichen Bedingungen in etwa gleicher 
Ausbeute gebildet wird wie mit Zucker ais Substrat. Der tlbergang yon II in I ist ais 
eine Dehydrierung der «-Oxysiiure zur a-Ketosaure zu deuten, wobei es glcichgiiltig 
ist, ob diese Dehydrierung durch einen IL-Acceptor des Versuchsgemisches oder durch 
atmosphiir. 0 2 heryorgerufen wird. — Acetoin, Diacetyl u. 2,3-Butylenglykol wurden 
nicht gefunden. — Der benutzte Stamm B. Delbriicki wuchs auch in einer Ca-Pyruvinat- 
haltigen Lsg. u. brachte I zum Verschwinden, doch kann iiber die Rk.-Prodd. noch nichts 
ausgesagt werden (Biochem Ztschr. 245. 488—93. 29/2. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) KOBEL.

O. Ftirth , Zellkemsludien. I. Mitt. T. LeipertundT . Kurokawa, Untersuchungen 
iiber die Hefenucleinsaure. Ihre Alkaloidsalze, ihre Reindarstellung und ihr Puringehalt. 
Aus der Hefenucleinsaure wurden Verbb. mit Alkaloidcn hergestellt. Sie enthalten 
unter Zugrundelegung der L E V EN E schen Formel auf 1 Mol. Nucleinsaure jo 2 Moll. 
Chinidin, 4 Moll. Bruein bzw. 4 Moll. Strychnin. Aus Handelspraparaten der Hefe- 
nucleinsaure kann die reine Verb. erhalten werden: a) Durch Reinigung auf dem Um- 
wege iiber das Brucinsalz; b) durch schonende Lsg. in konz. Phosphorsaure u. Fiillung 
mit Eg.-A. Handelspraparate enthalten 6,5—7,5% P u. 12,4—14% N. Die gereinigten 
Substanzen der Vff. enthalten im Mittel 9,06% P u. 16,01% N; die L E Y EN Esche Formel 
erfordert 9,52% P u. 16,1% N. Wahrend es friiher nur ausnahmsweise gelungen war, 
bei Hydrolyse yon Nucleinsaurepraparaten die theoret. Ausbeute an Purinbasen-N 
zu erhalten, fanden Yff. bei den Analysen einer Reihe gereinigter Praparate 95,4—101,7, 
im Mittel 99,5% des theoret. Wertes. (Biochem. Ztschr. 246. 1—9. 15/3. 1932. Wien, 
Inst. f. medizin. Chemie d. Univ.) K o b e l .

E , .  T ie r c h e m ie .
Walter Winter, Beitmge zur Kenntnis der quantitativen Zusammensetzung des 

Knorpelgewebes. Sowohl eigene Unterss., ais auch die krit. Betrachtung der yorliegenden 
Literatur fiihrte zu einer Bestatigung der LEVENEschen Feststellungen bezuglich der 
Zus. der Chondroilinschwefelsaure (I) aus 2 Moll. acetyliertem u. sulfuriertem Olucosamin
u. 2 Moll. Olucuronsdure. Die von SAWJALOW (ygl. C. 1930.11.249) geauCerte Amiahme, 
Chondrosin bestehe aus Lulidincarbonsiiure u. Chitose, ist abzulehnen. — Die Unters. des 
reinen Nasenknorpels vom Schwein ergab ais charakterist., rein chem. Bestandteile 
nur Glutin einerseits u. I  andererseits. Daneben fand sich Asche u. eine geringe Menge 
einer bei der Bereitung der Knorpelleimlsg. ungel. bleibenden Substanz (Albumid?). 
Die Menge Leim wurde ermittelt einerseits aus der Gesamtmenge des durch Phosphor- 
wolframsaure aus Knorpelleimlsg. fallbaren N-Anteils, andererseits aus der Menge des 
nach yollzogener saurer Totalhydrolyse durch Phosphorwolframsaure fallbaren bas. K. 
Es ergab sich im Mittel ein Geh. von 42% Glutin. Der Geh. an I  wurde in yierfaclier 
Art ermittelt: a) aus der Menge H2S04, welche durch saure Hydrolyse aus I  abgespalten 
werden konnte, b) durch Feststellen des Reduktionsyermogens nach Saurehjrdrolyse.
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Das Reduktionsvermógen wurde kontrolliert durch Ermittlung jcncr Glucosamin- 
mcnge, welche nach dem neuen Verf. von ZucKERKANKL-M ESSINER (C. 1931. II. 
1723) direkt colorimetr. bestimmt werden kann. Es ergab sich dabei auch, daB das 
Glucosamin in I  zweifellos acetyliert ist, daB also die gegenteilige Ansicht S c h m i e d e - 
BERGs nicht zu Recht besteht, c) aus der Menge der durch Hydrolyse abspaltbaren 
Essigsaure u. d) aus der Menge des durch Phosphorwolframsaure nicht fallbaren Chon- 
droitin-N. Auf Grund der Analysen gclangt Yf. zu folgender approximativer Vor- 
stellung iiber die Zus. des Knorpels: Glutin 42%; Chondroitinschwefelsaure 41%; 
Asche 10%; wasserunl. Rest 7%. (Biochem. Ztschr. 246. 10—28. 15/3. 1932. Wien, 
Univ., Medizin. Chem. Inst.) K o b e l .

A. Giroud und H. Bulliard, Uber die Substanzen der Epidermis mit Sulfhydryl- 
Junktion. In  der Keimschicht der Hornsubstanz (Pferdehuf) sind zwei verschiedene 
Typen von Sulfhydrylsubstanzen zunehmen, eine fixierte in Verb. mit den Proteiden
u. eine frei 1., die ais Glutathion anzusprechen wiire. Wahrend des Verhornungsprozesses 
(Keratinisierung) gehen die Sulfhydryleigg. yerloren. Der S-Geh; auf Trockensubstanz 
berechnet ist 6—7-mal hoher ais in der Keimschicht. Es zeigt sich, aber daB das 
Verlialtnis S : P im Lauf der Verliornung kaum sich yerandert hat. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 13. 138—40. 1931.) Op p e n h e i m e r .

A. Giroud, Uber die Substanzen mit Sulfhydrylfunktion in den Geweben. (Vgl. yorst. 
Ref.) Feststellung der beiden Typen von SH-Verbb. auch in anderen Geweben. (Buli. 
Soc. Chim. biol. 13. 141—42. 1931.) Op p e n h e i m e r .

Franz Friza, Zur Kenntnis des Conchiolins der Muschelschalen. Unterss. des 
Oonchiolins der Teichmuschel Anodonta cygnea u. der Meeresmuschel Mytilus 
edulis u. Pinna nobilis ergaben folgende Resultate: Einen Gesamt-N- Geh. yon
16,6% bei Mytilus (W e t z e l  16,4%). Der Gesamt-N fiir das Conchiolinp von 
Anodonta ist etwas niedriger, u. zwar fiir die braune SchalenauBenhaut im Mittel 
15,41% N, fiir die Perlmutterschicht im Mittel 15,29% N. Der Gesamt-S- Geh. 
wurde fiir Mytilus mit 0,61% (Mittelwert) bestimmt (W e t z e l  0,65%), fur Anodonta 
mit 0,75%. Eine reduzierende Substanz wurde nach Hydrolyse nicht gefunden. Der 
Tyrosingeh. wurde nach ZUWERICALOW fiir das Mytilusconchiolin mit dem Mittelwert 
von 3,57% bestimmt. Es konnte beim Anodontaconchiolin ein betriichtlicher Unter- 
schied zwischen dem Tyrosingeh. der AuBenhautschicht (3,3% im Mittel) u. dem der 
Perlmutterschicht (Mittelwert 1,46%) festgestellt werden. Die colorimetr. Best- des 
Tryptoplians mittels der V o iS E N E T -R k . ergab fiir das Conchiolin yon Pinna einen 
Mittelwert von 2,62% ( F u r t h  u . L i e b e n  2,65%), fiir Mytilus 2,62%. Auch bei 
Anodonta ergab das Hautconchiolin im Mittel 2,62%, die Perlmutterschicht aber etwas 
mehr, namlich 2,78%. Das Arginin im Conchiolin wurde aus dem Xanthydrolnd. nach 
Arginaseverdauung berechnet, u. ergab fiir das Mytilusconchiolin im Mittel 5,28%, 
fiir Anodonta-,,Haut“ 5,53%, fiir die „weiBe Substanz11 5,31%. (Biochem. Ztschr. 246. 
29—37. 15/3. 1932. Wien, Univ., Inst. f. medizin. Chemie.) K o b e l .

A. Leulier und A. Bernard, Uber die Bestimmung der Alkalimetalle im Meer- 
uiasser und das Innenmilieu einiger mariner Avertebraten. Bei einer Reihe von Tieren 
gute Ubereinstimmung yon K- u. Na-Werten. Bei einer anderen Gruppe von Tieren 
liegt der K-Wert betriichtlich hóher ais der des Meerwassers. (Buli. Soc. Chim. biol. 13. 
133—37. 1931. Lyon, Lab. de Pharmacie, Fac. de mćd.) Op p e n h e i m e r .

E 5. T ie r p h y s io lo g ie .
Erwin Schliepliake, Die Milz ais hormonales Organ. (Vgl. C. 1930.1. 2115.1931.

II. 2473; H e p p e  u . S c h l i e p h a k e , C. 1931. II. 2630.) Zur Auswertung des Prosplens 
wird einem Kaninchen 0,001 g Cholin intravenos eingespritzt u. die gleieho Einspritzung 
nach 5 Min. wiederholt. Die Rk. auf den Blutkreislauf, die in Blutdrucksenkung u. 
Pulsyerlangsamung besteht, ist beim zweitenmal bedeutend s c h w a c h e r .  Ist dem 
Tier in der Zwischenzeit Prosplen yerabreicht worden, so wird die zweite Rk. T e r -  
s t a r k t .  Im Elektrokardiogramm werden die Rkk. registriert u. miteinander ver- 
glichen. — MAURER hat Prosplen frei von EiweiB, Lipoiden u. Elektrolyten dargestellt, 
es ist 1. in W., unl. in A. u. A. u. wird durch langeres Kochen zerstort. Die physiol. 
Eigg. des Prosplens u. seine hohe Aktivitat, es kami noch in Verdiinnungen 1: 1000000 
nachgewiesen werden, sprechen fiir seine hormonale Natur. — Die Wrkg. des Prosplens 
auf den Gesamtorganismus wurde weiter studiert. Nach Prospleninjektion sinken bei 
hyperaziden Kranken die Sśiurewerte, bei subaziden steigen sie. Dieser Erfolg kann 
bereits therapeut. nutzbar gemacht werden. — Der EiweiBgeh. des Serums wird ganz
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gesetzmiiBig yerandert, u. zwar sind diese Verandcrungen dreiphas. Nach einer an- 
fanglichen Senkung erfolgt Wiederanstieg bis zur Norm u. dariiber hinaus u. darauf 
eine noclimalige Senkung. (Dtsch. Arch. klin. Med. 1 7 2 . 523—38. 21/3. 1932. Jena, 
Med. Univ. Klin.) W ĄDEHN.

A. Leulier und L. Revol, Chemische Untersuclmngen an den Nebennieren der
Saugetiere. Vergleichende Priifung der Mark- und iRindenschicht. Zur Best. des Cliole- 
słerins wird ein histoehem. Verf. mit Hilfe yon Digitonosid u. anderer Saponinę aus- 
gearbeitet u. die Faktoren untersucht, die dic eolorimetr. Adrenalin-Best. beeinflussen 
kónnen. Detaillierte Angaben iiber Ggw. u. Verteilung yon Adrenalin (freies u. vor- 
gebildetes), Cholesterin, den Lipoidphosphor, S, K u. N in den beiden Gewebsarten 
der Driise. (Buli. Soc. Chim. biol. 1 3 . 211—53. 1931. Lyon, Fac. de med., Lab. d. 
Pharmacie.) " Op p e n h e i m e r .

B.-A. Houssay, A. Biasotti und P. Mazzocco, Iiypophyse und Schilddriise. Das
Schilddrusenjod bei hypophysopriven .Hunden. Das Gesamt-J der Schilddriise war bei 
hypophysopriyen Hunden wie boi Kontrollen. Da das Gewicht der Schilddriise 
bei den operierten Hunden aber kleiner ais n. war, iibertraf auf 100 g bezogen das 
Schilddriisenjod der hypophysopriyen Hunde (99 mg), das der Kontrollen (68 mg). 
Bei den operierten Tieren waren Epithel u. Stroma der Schilddriise deutlich geschrumpft 
(Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 8 . 914—15. 1931. Buenos Aires, Fac. de med., Inst. de 
physiol.) W a d e h n .

E. Geiger, Insulin und Wdrmeregulation. Bei chloralosierten Hunden wurden nach 
der Methode yon K a h n  die Carotiden einer Fl. mit einer T — 42—43° ausgesetzt. 
Das die Carotiden durchstrómende Blut erwarmt sich u. teilt diese Wiirme der Schadel- 
partie mit. Es tra t bei dieser Vers.-Anordnung stets eine Hypoglykamie auf, die von 
Muskelzuckungen begleitet war. Die Hypoglykamie u. ihre Begleiterscheinungen 
treten nieht auf, wenn die Vagusnerven yorher durchtrennt oder auch nur das Pankreas 
entneryt wurde. Es ist hieraus zu sehlieBen, daB der dureh die Erwarmung des Zentral- 
neryensystems gesetztc Reiz, dureh die Vagi zum Pankreas fortgeleitet, eine gesteigerte- 
Insulinabgabe bewirkt. Es ist dieser Vorgang ein TeilprozeB der Warmeregulation. 
( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 2 2 9 . 578—87. 21/3. 1932. Pecs, Uniy., Pharmakol. 
Inst.) '  W a d e h n .

Wichels und Lauber, Insulin und Hyperglykamie. Das krystallisierte Insulin ABEL, 
gibt.keine initiale Blutzuckersteigerung, wie das bei den Handelsinsulinen der Fali ist. 
Das Antiinsulin, das in den Handelspraparaten yorhanden ist, wird bei bestimmter 
PH-Zahl inaktiyiert. Das Antiinsulin in Insulin Novo u. Insulin Wellcome yerliert 
bei pn =  5,8 sofort, bei pn =  6,6 u. 7 allmahlich seine Wirksamkeit. Es ist dureh 
diese Erkenntnis móglich, die Insulinpriiparate yon den stórenden Antistoffen beąuern 
zu befreien. (Dtsch. Arch. klin. Med. 1 7 2 . 613—21. 21/3. 1932. Greifswald, Univ., 
Med. Klin. u. Poliklin.) WADEHN.

Slauck, Leberhormon in der Asthmabehandlung. Campofominjektionen bewahrten 
sich bei Asthma nichtkardialen Ursprungs. (Med. Welt 6. 520. 9/4. 1932. Bonn, 
Med. Uniy.-Klin.) W ADEHN.

Kathleen Godwin Terroux, Der isoelektrische Punkt des Oxyliamoglóbins vom 
Schaf bestimmt mittels Titrationskurven mit Glaselektroden. Der isoelektr. Punkt mit 
direkter Methode gemessen (20°) wurde bei 6,79 ±  0,03 gefunden. (Journ. Physiol. 71- 
323—30. 1931. Cambridge, Physiol. Lab.) O p p e n h e i m e r .

Fritz Mainzer, Der isoelektrische Punkt des genuinen Fibrinogens. Das Verh. des 
mensehliehen Fibrinogens entspricht auch in gepufferter Lsg. (Phthalatpuffer) nieht 
vóllig der Erwartung aus der Theorie des idealen Ampholyten. In Lsgg. mit etwa 0,1% 
EiweiB u. 1% NaCl liegt die Zone fehlender elektr. Kataphoresc bei ph =  5,15, die Zone 
maximaler Instabilitat bei ph =  4,36. Das Instabilitatsmaximum ist yom EiweiB/ 
Neutralsalz — Koeff. abhangig: Verminderung der EiweiBkonz. bewirkt wie Steigerung 
der NaCl-Konz. Verschiebung des Maximums nach der sauren Seite hin. In un- 
gepufferter Lsg. sind die Werte fiir den Indifferenzpunkt der elektr. Kataphorese 
(PH =  5,43) u. die Zone minimaler Stabilitat (ph =  4,90) etwas nach der alkal. Seite 
liingeruckt. Andere Fallungszonen neben dem beschriebenen Stabilitatsminimum 
komiten auch in besonders daraufgerichtetcn Verss. nieht aufgefunden werden. Die 
elektrometr. Titration ist ais Methode zur Ermittlung des isoelektr. Punktes von lyo- 
phobem EiweiB, das im fraglichen Bezirk ausfloekt, aus theoret. wie aus method. 
Grunden nieht geeignet. (Biochem. Ztschr. 2 4 6 . 164—81. 15/3. 1932. Rostock, Medizin- 
Uniy.-Klinik.) K o b e l .
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Fritz Mainzer, Ber isoeleklrische Punkt des denalurierten Fibrinogens. (Vgl. yorst. 
Ref.) Die Unters. des isoelektr. Punktcs eines durch A. denaturierten menschlichen 
Fibrinogens — Denaturierung durch Erhitzen fiihrt stcts zur grobflockigen Koagulation 
— in etwa physiolog. NaCl-Łsg. hatte das folgende Ergebnis:___________________

Indifferenzpunkt d. Katapliorese Jlittel d. Instabilitatszone
PH PH

Phthalatpuffer . . . 5,00 um 4,00
Ungepuflerte Lsg. . . um 5,50 um 5,50

Die Instabilitatszonen zeichnen sich durch besondere Breite aus. Ein Anhaltspunkt 
dafiir, daB sie durch Interferenz benachbarter Fiillungszonen mehrerer Denaturierungs- 
prodd. zustande kommen, wird durch die Yersuchsergebnisse nicht beigebracht. Das 
Verh. des denaturierten Fibrinogens bietet somit aueh in gepufferter Lsg. Abweichungen 
von den Erwartungen aus der Theorie des idealen Ampholyten. Die Befunde erlauben 
ein Urteil daruber, wieweit yorliegende Beobachtungen am Fibrinogen auf denatu- 
riertes EiweiB bezogen werden kónnen. (Bioehem. Ztschr. 246. 182—90. 15/3. 1932. 
Rostock, Medizin. Univ.-Klinik.) K o b e l .

Hermann Zondek und Artur Bier, Brom im Blute bei manisch-depressivem Irre- 
sein. I. Mitt. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 2197.) (Klin. Wchsehr. 1 1 . 633—36. 9/4. 1932. Berlin, 
Krankenh. am Urban.) F r a n k .

A. Bohme und H. Kraut, Uber den Kieselsduregehalt des Blutes von Staublungen- 
kranken. (Arbeitsphysiol. 5. 269-—77. 8/3. 1932.) F r a n k .

A.-D. Marenzi, Iłolle der Leber fiir die Ausscheidung der in das Blut injizierten 
Phenole. Paarung der Phenole geht bei Hunden ohne Leber vor sich wie bei n. Tieren. 
Ebenso die Ausscheidung, die nur langsamer erfolgt. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 7 .  
739—40. 1931. Buenos Aires, Fac. de med., Inst. de physiol.) Op p e n h e i m e r .

A.-D. Marenzi, Iłolle der Niere bei der Phenolausscheidung. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Niere reguliert den Phenolgeh. des Blutes; fur die Paarungsyorgange ist sie ein 
unwesentliches Organ. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 7 . 740—42. 1931.) Op p e n h e i m e r .

A.-D. Marenzi, Gibt es ein fiir die Phenolpaarung ausschliefilich veranlxvorlliches 
Organ? (Vgl. vorst. Ref.) Die Frage ist zu verneinen. Es wirken bei den Paarungs- 
vorgangen mehrere Organe mit. Der Dickdarm scheint ein bemerkenswert wichtiger 
Ort fur die Paarungsyorgange zu sein. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 7 . 743—44. 
1931.) Op p e n h e i m e r .

Philip B. Hawk und Bernard L. Oser, Eine Modifikation der Osbome-Mendel- 
Salzmischung. Fiir die bei Nahrungsverss. viel gebrauchte Mischung wird ein Rezept 
angegeben, das die umstiindlichere Herst. der Originalmischung yermeidet. Ca-Citrat- 
4H20  309,67, Ca(HzP0,)z-R ,0  113,25, K-MPO^ 219,72, KOI 125,29, NaCl 77,41, 
CaOÓ3 68,90, MgCÓa 33,43, MgSOt (Anhydrid) 38,50, dazu 13,80 von folgendem 
Anteil Fe-Citral- 1,5H20  94,18, NaF  3,68, MnSO, 1,17, K ^A l^SO ^- 24H20  0,67, 
K J  0,30. (Science 7 4 . 369. 1931.) Op p e n h e i m e r .

Shing Wan und Wei-Yung Lee, Biologischer Wert yon EiiceifSmischungen im 
Rahmen omnivorer und vegetariseher Diat. Priifung der Verdaulichkeit yegetabil. u. 
animal. EiweiBes bei verschiedenen Kostformen an Ratten. Eine omniyore Nahrungs- 
zufuhr ist hinsichtlich Ausnutzung der EiweiBzufuhr der yegetar. uberlegen. (Chinese 
Journ. Physiol. 5. 163—79. 1931. Peiping, Union Med. Coli., Dep. of Bioehem.) Opp.

Julius H. Hess, I. McKy Chamberlain und Louis S. Robins, Milchsaure 
Trockenmilch ais langdauernder Ernahrungsfaklor fur Kinder. In zahlreichen Er- 
nahrungsverss. an Kindern (1—10 Monate), wobei Muttermilch bzw. frische Kuhmilch 
bzw. fl. oder getrocknete, milchsaure Milchartcn den Hauptbestandteil der Nahrung 
bildeten, ergab sich, daB letztere ebenso yerwendet werden kónnen wie frische 
Kuhmilch bzw. solche mit einem Zusatz an Milchsaure. (Journ. Amer. med. Assoc. 9 8 .  
1250—53. 9/4. 1932. Illinois, Uniy., Coli. Med., Dep. Ped.) S c h w a ib o l d .

E. M. Nelson und Reed Walker, Uber den Vitamingehalt von Medizinallebertranen 
und damit zusammenliangender Produkte. Es wird eine geeignete biol. Best.-Methode 
des Vitamin D angegeben. Im iibrigen wurden 128 handelsmaBige Medizinallebertrane 
bzw. Prodd. aus solchen (Tabletten, fl. Praparate, Emulsionen u. Extrakte) auf Vita- 
min A u. D untersucht. Die Ergebnisse, die ohne Nennung der Hersteller der Prodd. 
mitgeteilt werden, wiesen stark wechselnde Gehh. auf. Ein grófierer Teil der Prodd.
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enthielfc keincs der beiden Vitainine. (Journ. Amer. med. Assoe. 98.1263—65. 9/4. 1932. 
U. S. Dep. Agricult. Bur. Cliem. u. Soiłs.) ScHWAIBOLD.

Agathe Junck, Die Uberlragung des Vigantolgefd/]schadens vom mutterlichen auf den 
Icindlichen Organismus im Tierexperiment. Weibliehe Kaninchen wurden akut oder 
chroń, mit Vigantol vergiftet, so daB sich nach verschieden langer Zeit sehwere GefaB- 
schiiden herausbildeten. Die in dieser Zeit geworfenen Jungen wurden auf GefaB- 
schaden untersucht. An den jungen Tieren lieBen sich haufig erhebliche GefaBschaden 
nachweisen. Diese Bceinflussung der Nachkommcn ist keine direktc Vigantolwrkg. 
Es handelt sich um eine vorwiegend intrauterine Obertragung der mutterlichen Stoff- 
wechselerkrankung auf das Jungę. Bei groflen Gaben Vigantol kann der Schaden 
schon wahrend der Behandlung libertragen werden; bei chroń. Dosen kónnen 
wahrend der Vigantolbehandlung u. in der ersten Zeit danach n. Jungę sich 
entwickeln u. so zwischen Vigantolgabe der Mutter u. Auftreten des ersten Vigantol- 
schadens bei den Nachkommen ein monatelanger Zwischenraum liegen. — Der auf 
das Jungę iibertragene Vigantolschaden kann von diesem auf die niichste Generation 
iibertragen werden. (Virchow's Arch. pathol. Anat. Physiol. 283. 265—81. 5/2. 1932. 
Stuttgart-Cannstadt, Stiidt. Krankenh., Pathol. Inst.) W ADEHN.

C. Massatsch, Zur Kenntnis des Jodlropons nebst einem Beitrag zum Chemismus der 
jodierten Eiweifistoffe. 10% des J  sind im Jodtropon adsorbiert, der Rest chem. ge- 
bunden. Das Jodtropon wird durch pankreat. Yerdauung aufgel. %  dieses verdauten 
Jodtropons sind dialysabel, 60% des dialysabeln sind durch Bichromat u. H 2SO, in 
der Kaltc nieht frei zu machen; auch der nicht dialysable J  -Anteil ist iiberwiegend 
fest gebunden. Beziehungen zwischen dem dialysablen Anteil u. Tyrosin sowie dem 
nichtdialysierbaren u. Tryptophan seheinen zu bestehen. (Ztschr. ges. exp. Medizin 79.
738—92. 1931. Berlin.)" O p p e n h e i m e r .

M. Biirger und W. Winterseel, Das Schicksal peroral verabreicliten Cholesłerins 
und Koprosterins im menschlicken Darm. Koprosterin u. das isomere Dihydrocholesterin 
werden im menschlichen D arnv auch bei giinstigsten Lósungsbedingungen nicht 
resorbiert. Das ungesiitt. Cholesterin wird unter den gleichen Bedingungen sehr leicht 
aufgenommen. (Ztschr. physiol. Chem. 202. 237—45. 1931. Osnabriiek, Stadt- 
krankenh.) ' OPPENHEIMER.

H. Kosterlitz und H. W. Wedler, Die Galaktose — ein Ersatzkohlehydrat. Die 
Oalaklose zeigte in klin. Verss. ais einzige bisher bekannte Aldohexose die charakterist. 
Eigg. der Ersatzkohlenhydrate. Zulagen von Galaktose zu einer konstanten Diat 
bewirkten bei leichten u. mittelschweren Diabetikern, daB erheblich weniger Glykose 
im Harn ausgeschieden wird, ais nach Glykosezufuhr in gleicher Menge. (Klin. Wchschr.
11. 553. 26/3. 1932. Berlin, Charitć.) _ F r a n k .

Franz Lippay, Untersuchungen iiber Kontrakturen des Skeleltmuskels bei fehlender 
Milclisaurebildung. Es wurden vom Vf. einige der wiehtigsten Starreformen bei mono- 
jodessigsaureyergifteten Muskeln untersucht. Es ergab sieli, daB die Ursache dieser 
Kontrakturen nicht auf Milclisaurebldg. zuruckzufiihren ist; trotzdem ist es móglieh, 
daB die Milchsaure den Verlauf der Kontrakturen beeinfluBt, aber im entgegengesetzten 
Simie, indom sie die CHCl3-Kontraktur fordert u. die Warmekontraktur hemmt. 
(Anzeiger Akad. Wiss. Wien [Math.-nat. KI.] 1932. 52—53. Wien.) F r a n k .

T. C. Boyd, L. Everard Napier und A. C. Roy, Antinionverłeilung im Organismus. 
Verss. mit Diathylamin-p-aminoplienylstibiat, das beim Affen eine spezif.-therapeut. 
Effekt auf die Kala-azar-Krankheit hat, zeigen, daB solche Sb-Vcrbb. an keiner Stelle 
des Kórpers besonders retiniert werden, daB die Niere das Ausscheidungsorgan dar- 
stellt u. vor der Ausscheidung durch dieses Organ eine Ansammlung in der Leber 
stattfindet. (Indian Journ. med. Res. 19. 285—94. 1931. Calcutta, School of Trop. 
Bied.) Op p e n h e i m e r .

Frederick B. Flinn, Die Ausscheidung von Eadiwnsalzen aus dem menschlichen 
Kórper. Vorst. Mitt. Das Mittel Viosterol wird empfohlen, um eine beschleunigte 
Ausscheidung von Ra-Salzen aus dem Organismus zu erzielen. (Journ. Amer. med. 
Assoe. 96. 1763—1765. 1931. New York.) R e u t e r .

Kurt Ziegler und M. Dórle, Uber die kalalytische, leislungssleigernde Wirkung 
niedrig konzentrierter organischer Goldrerbindungen. Eine „sulfosaure Au-Verb. eines 
einfachen aromat. Amins“ (Au: 0,03% molar) wird auf ihre physiolog. Wrkg. besonders 
ais Tonikum untersucht. Die Konst. ist noch nicht bekannt. Das Tonikum ist gut 
wasserl., lipoidunl., wenig diffusabel, koktostabil, wird im Organismus wenig ge- 
speichert, zeigt hohe Yertragliehkeit. Es setzt die Oberflachenspannung von Lsgg.
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herab, hiimolysiert nicht, yerzogert etwas die Gerinnung. Es wirkt besclileunigend 
auf die Katalase u. Lipase des Blutes, auf die alkoh. Giirung, auf Pepsin u. Ti'ypsin- 
yerdauung. Die tonisierende Wrkg. zeigt sich in erhohten u. beschleunigten stofflichcn 
Umsetzungcn bei korperlichen Belastungsproben u. in kurzdauernden Narkoseyerss., 
gemcssen an der Bewegung der Blutzuckerkurye. Uber die klin. Anwendbarkeit An- 
gaben im Original. (Ztschr. ges. cxp. Medizin 78. 467—83. 1931. Ereiburg i. Br., Med. 
Univ. Poliklinik.) REUTER.

Hans Widenliorn, Ergebnisse der Avertinbasisnarkose mit Atlier, Stickoxydul und 
Ałhylen auf Grund von Iclinischen und Stoffwechseluntersuchungen. Bericht uber 700 Folie. 
(Ann. Surgery 94. 892— 98. 1931. Baltimore, J o h n s  H o p k i n s  H o sp .) Op p e n h e i m e r .

Charles S. White, Avertinnarkose vom chirurgisclien Standpunkt; ein Resume 
achlzehnmonatlicher Erfahrung. (Ann. Surgery 94. 888—91. 1931.) O P P E N H E IM E R .

H. Hildę, Vorteile, Nachleile und Gefahren der reklalen Averlinnarkose in der 
Chirurgie. Klin. Bericht. (Med. Welt 6. 455—58. 26/3. 1932. Danzig, Stadt. Kranken- 
haus.) E r a n k .

B. B. Raginsky und Wesley Bourne, Ephedrinwirkung bei Avertinnarkose. Verss. 
an Hunden u. Beobacktungen am Menschen zeigen, daB Ephedrin die Avertinnarkose 
unterbrechen bder jedenfalls abkurzen kann. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 43. 
209—18. 1931. Montreal, Mc G il l  Uniy., Dep. of Pharmacol.) Op p e n h e i m e r .

B. B. Raginsky, Wesley Bourne und Maurice Bruger, Kreislaufwirkung des 
Avertins. (Vgl. yorst. Ref.) In den ublichen narkotisierenden Dosen beeinfluBt Avertin 
das Herz nicht. Erst mit gróBcren Mengen treten starkę Funktionssehadigungen auf. 
Dagegen fiihrt Adrenalin wahrend der Avertinnarkose zu bedenklichen Arhythmien. 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 4 3 . 219—31. 1931.) OPPENHEIMER.

Walter Kikuth, Zur Weiterentwicklung synthetisch dargestellter Malariamittd.
I. Uber die chemotherapeutisehe Wirkung des Atebrin. Alebrin, das Dihydrochlorid eines 
Alkylaminoalkylaminoacridinderiy. (I. G. F a r b e n ), ist ein gelbes Pulver, das unter 
Zers. zwischen 245—255° schm. u. sich in W. von 40° zu 7% mit neutraler Rk. auflost. 
Im pharmakolog. Vers. konnte der experimentelle Beweis dafiir erbracht werden, daB 
Atebrin ein Schizontenmittel ist. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 530—31. 1/4. 1932. Elber- 
feld, Chemotherapeut. Forschungsinst. d. I. G. Farben.) F r a n k .

Sioli, II. tjber die Wirkung des Atebrin# bei der Impfmalaria der Paralytiker. 
Atebrin hat sich bei der Impfmalaria der Paralytiker ais ein auBerordentlich wirksames 
Malariaheilmittel erwiesen. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 531—33. 1/4. 1932. Diisseldorf- 
Grafenbcrg, Proyinz. Heil- u. Pflegeanst., Dusseldorf, Mediz. Akademie.) F r a n k .

F. M. Peter, III. tjber die Wirkung des Atebrins gegen naturliche Malariainfektion. 
In klin. Verss. zeigte sich, daB Atebrin ais ein Schizontenmittel bei Infektion mit Plas- 
modium falciparum anzusehen ist. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 533—35. 1/4. 1932. 
Gurbanesti [Rumanien], Malariaforschungsstation.) F r a n k .

P. Miililens, Die synthetischen Malariamittd Plasmochin und Atebrin. Atebrin 
(Herst. I. G. F a r b e n ) wirkto klin. gut bei allen 3 Malariaarten, besonders bei Malaria 
tropica. Bei dieser am besten in Kombination mit Plasmochin. (Miinch. med. Wchschr. 
79. 537—40. 1/4. 1932. Hamburg, Inst. f. Schiffs- u. Tropenkrankheiten.) F r a n k .

H. Sehlossberger und W. Menk, Experimenlaluntersuchungen iiber den thera- 
'peutisehen Effekt von Goldverbindungen bei Spirochaten- und Trypanosomenerkrankungen. 
Die Verss. werden an Mausen yorgenommen, dio mit Spirochaeta duttoni, einem mit 
dem Erreger des afrikan. Recurrensfieber nahe yerwandten Stamme, behandelt sind. 
Neosalvarsan ist bei dieser Infektion nicht ganz zuyerlassig, Neosilbersalvarsan laBt im 
Stich. „Solganal“ (Di-Na-4-Sulfomethylamino-2-auromercaptobenzoe-l-sulfonat) zerstórt 
die genannten Erreger, ist aber fiir die kranken Tiere tox. Bcsscre Erfolge mit Kom

bination yon Neosalyarsan u. Solganal.
NaO O / ' \ s 0 3Na Weitere Priifungen mit ,,Allochrysin“ (Na-

3o! krtr i11. U "  " Thioauroglycerinsulfonat), „Krysolgan“,
A -U h^^-A ll O “ “ s ^ /c iA u  Acetylkrysolgan, Aurothioglucose („Solga

nal B “), Tri-Na-Auromercaptomełhantrisul- 
fonsaure, „Triphal“ (Na-Aurothiobenzimidazolcarbonat), „Lopion“ (Na-Auroallylthio- 
harnstoffbenzoal) u. ,,Sulfo-urea“ (Di-Na-4,4'-bis-\2-auromercaptobenzol-l-sulfonsdure\- 
harnstoff). Diese Substanz hat offenbar auch ihreVorzuge bei der Infektion desZentral- 
neryensystems mit Spirochaten. AuBerdem sind die mit „Sulfo-urea“ behandelten 
Spirochaten widerstandsfiihig gegen Neosalyarsan u. Germanin geworden. (Journ.
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Chemotherapy 8. 41—56. 1931. Berlin-Dahlem, Bakteriol. Stat. d. Reichsgesundh.- 
Amts.) Op p e n h e i m e r .

H. Voss, Die klinische Wirkungsweise des neuen Digitalisglykosids Lanadigin 
[Pandigal]. Pandigal, dessen Wirkstoff Lanadigin ist, nimmt hinsichtlich seiner klin. 
Brauchbarkeit einen Platz zwischen den Digitftlis-Purpureaglykosiden u. den Stro- 
phantus-Kombe-Glykosiden ein. (Med. Welt 6. 528—30. 9/4. 1932. Hamburg-Eppen- 
dorf, Direktorial Klin., Med. Univ.-Klin.) W a d e h n .

Ralph H. Cheney, Coffeineffekt auf den Typ der Silhouelle von MusJcelermiid/ungs- 
lcurren. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 43. 457—61. 1931. Woods Hole, 
Mass., Marinę Biol. Lab.) OPPENHEIMER.

M. Goldenberg und C. H. Rothberger, Die Monojodessigsdurevergiflung des Herz- 
muslcels. Nach Monojodessigsaurevergiftung treten am Herzen (Verss. am Frosch) 
Uberleitungsstorungen u. Kontraktilitatshemmungen auf, die aber spater ais die 
Skelettmuskelstarre sich bemerkbar maehen. Im Elektrogramm ist die Nachsehwankung 
erhalten, die somit nicht, wie von anderer Seite angenommen, Ausdruck der Milchsaure- 
Bldg. sein kann. (Ztschr. ges. cxp. Medizin 79. 687—704. 1931. Wien, Inst. f. allg. u. 
exp. Path.) O p p e n h e i m e r .

H. Betke, Blausdurevergiflung durch die Haut. II. (I. vgl. C. 1932.1. 99.) Die tódliche 
Vergiftung eines mit Cyclonvergasung betrauten Desinfektors ist einwandsfrei darauf 
zuriickzufiihren, daB die Giftaufnahme durch die Atmungsorgane stattgefunden hatte. 
Der yerwendete Atemeinsatz der Gasmaskc war yollstandig verbraucht u. mit HCN 
iiberladen. Die Annahme einer Giftaufnahme durch die Haut des Mannes kann demnach 
nicht mehr aufrechterhalten werden. (Ztrbl. Gewerbehygiene Unfallyerhiit. 19. 49. 
Marz 1932. Wiesbaden.) F r a n k .

Georg Glaeser, Ein auflergewohnlich schwerer Vergiflungsfall mit Barbitursaure- 
derivalen, gereltel durch liolie Coramindosen. Eine 28-jahrige Patientin, die sich ungcwóhn- 
lich hohe Dosen Barbitursaurederiw. in Form yon Luminal, Somnifen u. Pernoclon, 
teils per os, teils ais intramuskulare Injektionen einyerleibt hatte, konnte nach Ver- 
sagen aller anderen Mittel, durch Injektion von 3 Ampullen Coramin, intrayenos auf 
einmal appliziert, gcrettet werden. (Med. Klinik 28. 514. 8/4. 1932. Berlin.) F r a n k .

A.-C. Marie, Uber die Nmtralisation des Strychninsulfats. Die bescliriebene 
(C. 1931. I. 2226) Strychninentgiftung in Mischungen von Blul- oder Gallenfarbstoff 
einerseits u. Adrenalin andererseits ist durch cinen OxydationsprozeB zu erldaren. 
Der A.-Extrakt eines Strychnin-Adrenalin-Gallegemischs, das 24 Stdn. gestanden hat, 
ist auch unwirksam, gewinnt aber seine Wirksamkeit entsprechend dem Strychningeh., 
wenn auf dem W.-Bad mit Hyposulfit behandelt wird. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 
695—96. 1931. Paris, Inst. Pasteur.) O p p e n h e i m e r .

Hans Krakauer, tjber todliche Apiolvergiftung bei kriminellem Abort. (Dtsch. 
Ztschr. ges. gerichtl. Med. 18. 626—34. 22/3. 1932. Darmstadt, Stadtkrankenh.) Fk.

H. Jagdhold, Uber schwere Polyneuritis nach Gebrauch von Apiol. Vf. berichtet 
iiber eine schwere Polyneuritis bei einer 31-jahrigen Frau, die zu Abtreibungszwecken 
Apiol in Form yon Kapseln an mehreren Tagen eingenommen hatte. Die Unters. der 
iibriggebliebenen Apiolkapseln ergab, daB diese rund 30% des giftigen Triorthokresol- 
Phosphorsaurccsters enthielten, auf dessen Anwesenheit die schweren neurit. Er- 
schcinungen zuriickzufuhren sind. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 623—24. 15/4. 1932. 
Drcsden-WeiBer Hirsch, Sanator. Dr. L a h m a n n .) F r a n k .

Erich Rix, Ezperimenlelle Untersuchungen zur Frage der Leuchtgasvergiftung. 
Es gelang Vf., mittcls einer besonderen Vers.-Technik auch bei Hunden eine chroń., 
langdauernde Leuchlgasrergiflung hervorzurufen, in dereń Verlauf eine gewisse Ge- 
wóhnung an das Gas zutage trat. Die anatom.-histolog. Verandcrungen bei den chroń, 
u. den akuten, unmittelbar zum Tode fiihrenden Vergiftungen werden beschrieben. 
(Virchow’s Arch. pathol. Anat. Physiol. 283. 801—15. 29/2. 1932. Marburg, Univ.) Fk.

Hans G. Schwarz, iiber chronische Benzinvergiftung. Bei einem 28-jiihrigen 
5Ianne entwickelte sich nach oraler Zufuhr yon Bzn., das er zur Heilung einer Gonorrhoe 
sich selbst yerordnet hatte, eine schwere Polyneuritis. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 
449—50. 18/3. 1932. Dresden-Friedrichstadt, Krankenh.) F r a n k .

Egon Waltuch und othmar WeiB, Vber Goldbehandlung der Tuberkulose mit Lopion. 
Klin. Bericht. Mit dem Au-Praparat Lopion (I. G. F a r b e n ) wurden in manchen Fallen 
yon Tuberkulose gute Erfolge erzielt. Lopion ist auroallythioharnstoffbenzoesaures Xa 
mit 43% Au. (Wien. klin. Wchschr. 45. 394—97. 25/3. 1932. Heilanstalt Grimmen- 
stein.) F r a n k .
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Karl Menzel, Ober die Verwendung von Enzypan bei Lungentuberkulose. D a s  
Fermentsubstitutionspraparat Enzypan (Herst. DTSCH. PHARMAZEUT. G e s . NORGINE, 
Berlin) leisteto bei Phthisikern oft wertvolle Dienste. (Miinch. med. Wchsohr. 79. 
469—70. 18/3. 1932. Bokau b. Aussig/Elbe, Lungenheilanst. ,,Weinmannstiftung“.) Fk.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Zd. Klan, Kurze Zusammenfassung der pliarmakoergaslischen Erkennlnisse iiber 

Hyoscyamus niger L. Allgemeines iiber den Anbau u. die den Wert der Drogę be- 
dingenden Einfliisse. (Heil-Gewiirz-Pflanzen 1 4 . 76— 97. 12 /3 . 1932. Prag.) T r u p e r .

Otto Dafert und Otto Siegmund, Dungungsversuche mit Datura stramonium L. 
und Hyoscyamus niger L. Die Verss. wurden durchgefiihrt an Datura stramonium u. 
Hyoscyamus niger L. einjahrig u. zweijahrig. Der huinusarme, kalkreiche Boden wurde 
im Herbst mit Stallmist u. im Friihjahr mit Kunstdiinger gediingt (pro qm 6 g P„05, 
4 g K20  u. 2 g K, je nacli Versuchsfeld). Ergebnisse: Die Dungung erhoht den Ertrag 
an griiner Substanz. Welcber Nahrstoff besonders wirksam ist, bleibt ungeklart. Der 
Alkaloidgeli. der Drogę wird nicht wesentlich beeinfluBt. Mit Stickstoff ist ein erhohter 
Ernteertrag zu erwarten. Durchgreifende Unterschiede im Verh. bei der Dungung 
bestehen nicht. (Heil-Gewiirz-Pflanzen 14. 98—104. 12/3. 1932. Wien, Univ.) T r u p e r .

A. Guillaume, Wirkung des Nahrstoffs bei der Kultur von medizinalen Alkaloid- 
pflanzen. Besprechung aller fiir die Kultur wichtigen Bedingungen an Hand der 
alteren u. jiingsten Literatur. (Buli. Sciences pharmacol. 38. 168—75. 231—34. 1931. 
StraBburg, Fac. de Pharmacie.) OPPENHEIMER.

Walter Hecht, Bioklimatische Ver suche zur Erforschung der Ursachen der Gelialts- 
schwankungen bei Arzneipflanzen. Vf. berichtet iiber vergleichende Kulturrerss. an 
ather. Alkaloid- u. Glykosidpflanzen. Der Verglcich ergibt fiir alle Gruppen nicdere 
Werte fiir den BodeneinfluB, hohe Werte fiir die Einfliisse der Abstammung u. des 
Klimas. (Heil-Gewiirz-Pflanzen 14. 15—50. 1931. Wien, ,,Medica“ .) T r u p e r .

L. Kofler und W. Aufermann, Ober den Einflufl des Trocknens auf den Saponin- 
gehalt der Drogen. Mittels hamolyt. Index wurde bei einer Anzahl Pflanzen der Saponin- 
geh. der im Trockenschrank bei 70°, in der Sonne u. im Sehatten getrockneten Drogę 
vergliehen. Der EinfluB des Trocknens auf den Saponingeh. wirkt sich je nach Art 
des Trocknens verschieden aus. Die Mehrzahl der Pflanzen bleibt unbeeinflufit. (Heil- 
Gewiirz-Pflanzen 14. 1—7. 1931. Innsbruck, Univ.) T r u p e r .

M. Dominikiewicz, Spezifische Heilmittel und die Bedingungen ihrer Fabrikalion 
und ihres Vertriebes. (Sprawozdania Prac Działu Chemji Państwowego Zakładu Higjeny 
Serie B. 1931. Nr. 1. 1—18.) S c h ó n e e l d .

Stefan Meyer, Veru-ewlungsweise radioaktiver Prdparate. Es wird iiber Wrkg. u. 
Verwendungsweise von Radon (Radiumemanation) berichtet, das in Róhrchen, Hohl- 
nadeln oder auf Platten therapeut. verwendet wird. Radon wird aus Radiumlsgg. 
oder stark emanierenden Radiumpriiparaten abgepumpt, von Fremdgasen gcreinigt 
u. in kleine Róhrchen gebracht, wo es sich schnell mit dem y-strahlenden Ra C ins Gleich- 
gewicht setzt, das fur diese Wrkg. allein maBgeblich ist u. dcmnach genau so viel leistet, 
wie das damit in Gleichgewicht befindliche Radium selbst. (Med. Welt 5. 1027—28.
1931. Wien, Inst. f. Radiumforsch. d. Akademie d. Wissenschaften.) F r a n k .

G. Nobili, Offizinelles neutrales Calciuniglycerophospltat: Haltbarkeit seiner wdsserigen 
Losungen. Das Praparat soli in vollstandig geschlossenen kleinen Flaschchen auf- 
bewahrt werden. Luftzutritt beeintrachtigt die Lóslichkcit. Lsgg. sollen nur mit 
ausgekochtem W. hergestellt werden. Zusatz von Glycerm wirkt konservierend auf 
die Lsg. Peroxydasenhaltige Substanzcn, z. B. Gummi arabicum, sollen nicht mit 
der Lsg. verabfolgt werden. (Boli. chim. farmac. 71.133—36. 29/2.1932. Malegno.) Gri.

H. Valentin, Unterscheidungsmerkniale deutscher und im Ausland hergestellter 
Acetylsalicylsauren. Aspirin B a y e r  (I), Acetylsalicylsaure I. G. FARBENINDUSTRIE  
A k t . - G e s . ,  B a y e r ,  Me is t e r  ^ L u c iu s  (II), Acetylin H e y d e n  (III), Acide acetyl- 
salicyliąue Rliodine lourde R h o n e - P o u l e n c  (IV) u. Opoperin, japan. Acetylsalicyl
saure (Y) wurden auf ihre Unterschiede bzgl. Krystallform, F ., Verh. unter der Analysen- 
ąuarzlampe, Vorhandensein freier SalicylsiŁure, Zers.-Geschwindigkeit der wss. Lsgg., 
Erhitzen, Zers.-Geschwindigkeit in Pepsin-Salzsaurelsgg. untersueht. Eine Unter- 
scheidung ist, wenigstens gruppenweise, mit Hilfe der Lupę an Hand der beigegebenen 
mikrophotograph. Aufnahmen moglich. I u. III zeigen einander ahnliehe Blattchen- 
form, II  Nadeiform, IV u. Y unregelmaBige Krystallform, zum Teil Drusen. In den
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iibrigen Eigg. zeigen dio Praparate nur unwesentliche Unterschiede. Der Geh. an freier 
Salicylsaure war bei I  am sehwachsten, bei II am starksten. Dio Zers.-Geschwindigkeit 
der wss. Lsg. u. der Pepsin-Salzsaurelsg. ist bei I etwas geringer, ais bei den anderen 
Praparaten, die naeh dem Gesamtergebnis der Unters., soweit die physikal. u. chem. 
Priifung ohne dio pharmakolog. u. klin. eine Beurteilung rechtfertigen, dem Aspirin 
gleicliwertig sind. (Apoth.-Ztg. 47. 381—83. 26/3. 1932. Kónigsberg [Pr.], Handelslab. 
D r. Z a h n .)  D e g n e r .

H. Eschenbrenner, Alłes und Neues iiber Quecksilbersalbe. Da die Vorschrift 
des D. A.-B. VI zur Bereitung von Ungt. Hydrarg. einer. ebensowenig befriedigt, wie 
die zahlreichcn Abanderungsyorschliige, schliigt Vf. vor, die Salbe bei Bcdarf nach 
folgender Vorschrift frisch zu bereiten: 30 g Hg werden mit 10 g Estract. Faecis spiss. 
salzfrei „Syndikatsqualitat“ (Hersteller: Zyma, Miinchen) im Morser yerrieben, was 
in 15—20 Min. bowerkstelligt ist (Quecksilber in kleinen Teilen zugeben), u. mit Vaselin 
flav. auf 100 g gebracht. — Diese Vorschrift gewahrleistet bei geringem Arbeitsaufwand 
feinste Verteilung des Hg, u. vermeidet, wie sofort nach Herst. u. nach einjahriger 
Aufbewahrung vorgenommene chem. u. klin. Unterss. bewiesen, alle Nachteile der bis- 
herigen Bereitungsweisen. (Apoth.-Ztg. 47- 424—25. 6/4. 1932.) Degneb.

—, Neue Arzneimittel. Perparin (Chem.-Pharm. A.-G., Bad Homburg): 
,,C hinoin“, Fabr. chem.-pharm. Prodd., A.-G., Ujpest b. Budapest; „SANABO- 
C hino in“, Wien): l-(3',4/-Diathoxybenzyl)-6,7-diathoxyisochinolinchlorhj’drat, C21H,9-
0.,N-HC1. Hellgelbes, in k. W. zu 2% 1., in h. W. u. Chlf. 11., in A. wl. Pulver, F. 188° 
(freie Base 98—99°); 5 ccm der 5°/0ig. wss. Lsg. geben mit 8—10 ccm einer 0,2%ig- 
Jodoxychinolinsulfosaurelsg. schwach gefarbten Nd. (Unterschicd yon Papayerin). 
Lsg. von 0,02 g in 2 ccm konz. HoSOj schwach yiolettstichig rosa, beim Erwarmen 
dunkelviolett. Myotropes Spasmolytikum, 3-mal starker, 2—3-mal weniger giftig ais 
Papayerin. Die Wrkg. halt langer an, ais bei diesem. Bei allen spast. Erkrankungen der 
glatten Muskulatur. (Pharmaz. Ztg. 77. 66. 16/1. 1932.) Harms.

—, Pharmazeutische und andere Spezialitaten. Cu-Fe-Hamatopan (Dr. AUGUST 
WOLFF, Chem. F a b rik , Bielefeld): Kupfer-Eisen-Hiimatopan, zur besonderen An- 
regung des Sauglingswachstums. — Dijfusyl (Dr. W illm a r  Schw abe, Leipzig O 29): 
Sulfur Collóo, Arnica, Arsen, alb., Echinacea, Antivirus der Eitererreger in homoo- 
path. Verd. Tabletten. Gegen Furunkulose. — Br. Wollfs Wund- und Heilsalbe 
(Dr. A u g u s t W o lff , Bielefeld): Lanolin, Glycerin, ZnO, Amylum, S u. HgO. Bei 
Decubitus usw. — Herbin-Stodin-Complex (H. O. A lb e r t  W eber, Magdeburg): 
Dimethylaminophenazon, Phenylcinchoninsaure, Phenacetin, Li, K.>SO.,, Kai. phosph., 
Mg u. Na phosph., Silicea. Tabletten. Analgeticum. — Inarsumin (G edeon R ich te r, 
Budapest): Lsg. mit 2 mg Monomethylarsonsaure auf je 10 Einheiten Insulin. Zu 
Mastkurcn. — Jocechinol („ A ta ro s t" , Rostock) (S  208 nach P ro f . P fe ile r-D r. 
BOHMER): Cer-Chinolinverb., die J  in feinster kolloidaler Dispersion cnthiilt. Paren- 
teral gegen infektióse Erkrankungen in der Veterinarmedizin. — Kaiser-Borax-Puder 
(H e in r ic h  M ack N achf., F ab r. chem. Pbapp., Ulm): Kaiser-Borax u. M acklU  
(hochvoluminoses TiOa in Gelform). Kinderpuder usw. — Kamillocreme (CHEM.- 
PHARM. A.-G., Bad Homburg): Kamillosan in Toilettencreme. — Klirmkal: neuer 
Name fiir Eukliman (ALTENHEIM, Castrop-Rauxel). — Luba Zet 33 (A. ZwiNTSCHER  
F a b r . pharm . P r a p p ., Heidelberg): „Fol. Salviae, Herb. Galeops., Herb. Pulmon. 
Lich. island., Lich. carragh., Sem. Lini mac. et filtra post horas XXIV, adde: sacch., 
spirit., aqua dest. q. s.“ Brust- u. Lungenbalsam. — Mineralogm („Pharm a“ MaX 
L o e b i n g e b  U. Co., Berlin): Ca-Phosphat 25,61, Ca-Lactat 49,250, MgSO.t 2,956, 
Na2SO., 3,450, Bismut. subnitr. 1,725, Sr-Lactat 1,477, NaBr 7,88, Na-Silicat 1,477, 
Alumen ust. 0,736, Albumin leviss. 5,439'(laut Mitt. des Council on Pharmacy and 
Chemistry der American Medical Association (Journ. of the Am. Med. Assoc. 97. 852. 
[1931]). — Munitren (Dr. W illm a r Schwabe, Leipzig O 29): Arsen, alb., Chamo- 
mill., Merc. corros., Antivirus der Darmbakterien in homóopath. Verd. Tabletten. 
Bei Darmkatarrhen. — Neuroseeretin (C. M u e lle r , PHARM. Lab., Koln) nach Dr. med. 
OFFERGELD): Hormon-Lecithin-Nervenpraparat. — Nisylen (Dr. WlLLMAB Schwabe, 
Leipzig): Aconit, Bryonia, Eupator. perfol., Sabadilla offic., Eucalyptus, P, Ipeca- 
cuanha, Gelscmium semp., Tart. emetie. in fl. homoopath. Verd. Bei allen Formen 
der Grippe. — Oligon-Verbandstoffe (O ligon G. m . B. H., Radebeul-Dresden) (-Muli, 
-Tampons, -Schnellyerband, -Seidenfaden, -Katgut, -Kompressen aus Watte, mit 
Oligon-Mull belegt, -Kugel-Tampons, -Tupfer, -Schlauchmull) enthalten metali. Ag, 
das auf den Verbandstoffen niedergeschlagen u. oligodynam. aktiyiert ist. — Per-
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diplien (D r .  W i l l j i a r  S c h w a b e ,  Lcipzig): Aconitum, Atropin, Chamomill, Dioscorea, 
Magnes, phosphoric. in liomóopath. Verd. in Verb. mit kleinen Mengen Chinin, salicyl. 
Bei Schmerzzustanden. — Stronthese (D r . R. u . D r .  0 .  W e i l ,  Frankfurt a. M.): 
Lsg. yon Sr, Hexametliylcntetramin u. Salicin. Intrayenos gegcn Cystitis. — Tliymi- 
castan ( E r n s t  A u e r b a c h  G. m. b . H., Koblenz): Extr. Thymi cps., Extr. Castaneae, 
Extr. Lactuc. viros., ElLxir e Succo Liqv.ii'. Bei Bronchitis usw. — Firopeci (D r .  
W lL L łlA R  ScHW ABE, Lcipzig): Cupr. acet, Drosera, Ipecae., Antivirus des.Keuch- 
hustenerregers u. scincr Begleitbakterien in homoopath. Verd. Pulyer. Gegcn Keuch- 
husten. (Pharmaz. Ztg. 77. 81—83. 20/1. 1932.) H a r m s .

Helmut Legerlotz, Berlin-Halensee, Hcrstellung optisch-akliter Monooxyphenyl- 
alkamine, dad. gek., daB man 1. die entsprechenden Racemyerbb. mit Hilfe starker 
opt.-akt. Sauren in die opt.-akt. Komponentcn zcrlegt, 2. die nach 1 erhaltenen un- 
wirksamen akt. Komponcnten zweeks Wiedernutzbarmachung mit starken Sauren 
unter Erwarmung racemisiert u. das erhaltene Prod. dem Vcrf. gemiiB 1 wieder unter- 
wirft. — Man erhalt so z. B. aus p-Oxyphenylmelhylaminouthanol mit Hilfe von Wein-, 
Bromcamphersulfon-, Corydalinsulfonsiiure usw. die opt.-akt. Basen vom F. 180°, 
[a]o22 =  ±62,2°. Aus der entsprechenden o-Oxyverb. erhalt man die opt.-akt. Verbb., 
dereń Hydrochloride [oc] d 22 =  ±38,5° zeigen. Die Eacemisierung anfallender d-Verbb. 
erfolgt dureh Erwarmen mit HC1 am W.-Bad. Die 1-Verbb. sind hinsichtlich der Wrkg. 
auf den Blutdruck wirksamer u. zudem weniger giftig ais die d-Verbb. (D. E. P. 543 529 
KI. 12 q  vom 28/5. 1929, ausg. 9/2. 1932.) A l t t e t e r .

Hans Frisch, Wien, und Eduard Waldmann, Klosterneuburg b. Wien, Dar
stellung von u.-(3,4,5-TrimcGioxyphenyl)-(i-aminoalhan, dad. gek., — 1. daB man Tri- 
methoxybenzoylessigsduredthylester (I) in den zugehorigen Ilydrozimlsaureester iiberfulirt, 
diesen nach den ublichen Verff. in das Amid umwandelt u. letzteres mittels des H o f - 
MANNschen Abbaus in das Amin uberfiihrt, — 2. daB man I unmittelbar oder iiber 
die Stufe der Trimethoxyphenylmilchsaure umwandelt, — 3. daB man I  mit Hilfe von 
PC15 oder PBr6 in die Trimethoxyhalogenziratsaure uberfiihrt u. diese zur Trimetlwxy- 
hydrozimtsdure (II) reduziert. — Hierzu vgl. Oe. P. 125 G94; C. 1932. I. 1397. Naeh- 
zutragen ist, daB Trimellioxyzimtsaure bei 123—124°, II bei 97° schm. (D. E. P.
545 853 IO . 12 q vom 3/7. 1930, ausg. 5/3. 1932. Oc. Prior. 12/7. 1929.) A l t p e t e r .

E. Merck (Erfinder: Otto Dalmer und Claus Diehl), Darmstadt, Darstellung von 
Cholinabkommlingen der Carbaminsdure- bzw. Allophanstiurereilie, dad. gek., daB man 
an Substanzen yon der allgemeinen Zus. (Y) (X) NCOOZ, (X =  H oder ALkyl oder 

■ —CONH,, Y =  H oder Alkyl, Z =  beliebig subs.tituiertes Dialkylaminoalkylradikal) 
Verbb., welelic bewegliehes, aliphat. gebundenes Halogen tragen, anlagert oder Carb- 

' aminsiiure- bzw. N-Mono- oder Dialkylcarbaminsaure- bzw. Allophansaurchalogen- 
alkylester mit beliebigen tert. Basen zur Umsetzung bringt. — Aus Carbaminsaure- 
(j-didlhylaminoalhylesler (I) u. CH3J  in CH3OH erhalt man das Jodmethylal, weifie 
Krystalle, F. 123—124°, 11. in W. — Mit Athylenjodhydrin liefert I bei 3-std. Erhitzen 
im Rohr eine Ferb. vom F. 105—107°. Verwendet man ft-Jodathylurethan (II), so ent
steht eine Ferb. vom F. 151°, — mit w-Bromacetoplienon eine Ferb. yom F. 182°. — 
Aus n  u. (CH3)3N (1 Tag im geschlossenen GefaB stehen lassen) erhalt man ein Prod. 
vom F. 200°. — Mit Hordeninbase liefert II bei 1-std. Kochen in CH3OH ein Prod. 
yom F. 152—153°. — LaBt man (CH3)3N auf Metliylcarbaminsdure-f}-ch.loruthylester 
(Darst. aus Chlorameisensdure-[)-chlordthylaster u. benzol. CH3NH2-Lsg., Kp.e 92—93°) 
bei maBiger Temp. im Rohr einige Stdn. wirken, so erhalt man eine Verb. yom F. 171 
bis 173°. — Aus CH3J  u . Pseudo-l-phenyl-l-(aminoformyl)-oxy-2-dimethylaminopropan 
erhalt man ein Jodmeihylat yom F. 220—221°. — Mit AllopJiansaure-p-diathylamino- 
dtliylester liefert CH3J  eine Ferb. vom F. 178°. — Die Verbb. wirken auf den Bluidruck 
u. auf die glatte Muskulatur. (D. E. P. 539 329 KI. 12 o vom 9/5. 1930, ausg. 1/12.
1931.) A l t p e t e r .

Georg Henning und Hans Mayen, Berlin, Ferfahren zur Herstellung von Cholal-
sauremenlliolester, dad. gek., daB ein Gemisch annahernd molekularcr Mengen yon 
Cholalsśiure u. Menthol solange Tempp. yon nieht mehr ais 175—180° ausgesetzt wird, 
ais nach Bldg. von W. erfolgt. Die Verb. soli ais Cholagogum u. Choleretieum pharmazeul. 
Verwendung finden. (D. E. P. 542256 KI. 12o yom 2/3. 1929, ausg. 22/1.
1932.) ' M. F. M u l l e r .

Schering-Kahlbaum A. G., Berlin (Erfinder: Max Dohrn, Berlin-Charlotten-1
burg, und Paul Diedrich, Finkenkrug), Darstellung ton Dijodchelidamsdure dureh
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Behandeln von in uberschiissigem Alkali gol. Ghelidamsdure (I) mit J  u. Ansauern 
der alkal. Lsg., dad. gek., daC das Ansauern in der Siedehitze erfolgt u. mehrmals in 
der Siedehitze dureh abwcehselndes Alkalisohmaehen u. Ansauern wiederholt wird. — 
Z. B. triigt man in eine sd. Lsg. von 18,3 g I  in 750 ccm W. u. 37 g KOH so lange 
gepulvertes J  ein, bis niehts mehr aufgenommen wird, sauert dann die sd. Lsg. vor- 
sichtig mit HC1 an u. setzt 5-mal abwechselnd Alkali u. Saure zu. Man erhalt etwa 85% 
Ausbeute an Dijodchelidamsdure. Diese findet ais Kontrastmittel in der Ilónlgentechnik 
Venvendung. (D. R. P. 545 266 KI. 12p vom 8/10. 1930, ausg. 27/2. 1932.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Max Dohrn, Berlin-Charlotten- 
burg, und Paul Diedrich, Finkcnkrug), Darstellung von N-Alkyldijodclielidamsauren, 
dad. gek., daB Dijodchelidamsdure (I) mit alkylierenden Mittcln behandelt wird. — 
Man verriihrt z. B. eine w. Lsg. von 43,5 g I  in uberschiissiger KOH mit 38 g Dimethyl- 
sulfat. Das durch HC1 gefallte Rk.-Prod. wird mit wss. FeCl3-Lsg. behandelt, wobei 
das Fe-Salz von unveranderter I  gefallt wird. Das Filtrat wird durch Alkalihydroxyd 
yon Fe befreit u. die N-Methylverb. von I mit HC1 gefallt, F. 174° (zers.), U. in W., 
wl. in A., A. — 43,5 g I  werden in 300 ecm n. KOH 5 Stdn. mit 13 g CH3J  gekocht. — 
Ebenso lassen sieli erhalten: N-Athylyerb., F. 174°, — N-Propylverb., F. 156°, — 
N-Butylverb., F. 145°, —• N-Benzylverb., F. 167°. — Die Verbb. sind besser yertraglich 
ais I. (D. R. P. 545 916 KI. 12p vom 19/12. 1930, ausg. 7/3. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Annę Nies-Harten- 
eck, Untersehondorf a. Ammersee, und Conrad Scholler, Ludwigshafen a. Rh.), 
Aldivierung ton pflanzliclien oder tierischen Proteasen, dad. gek., daB in Weiterbldg. 
des Hauptpat. hier ais Aktivatoren fiir pflanzliche oder ticr. Proteasen andere O-haltige 
Verbb., die S in 2- oder 4-wertiger Form enthalten, ais Thiosauren bzw. dereń Salze 
fiir sich oder in Mischung miteinander oder mit anderen Aktivierungsmitteln yerwendet 
werden. — Man kann z. B. Maildnder Tramseide mit Na2S20,t u. Papain (I) in Ggw. 
von wenig CH3COOH entbasten. Zum Abbau von Blutfibrin kann man I  u. Na2S03 
u. CH3COOH verwenden. Weiter sind zur Aktivierung geeignet: xanthogensaures K, 
Na2S203. Es gelingt auch, geweichte Kalbfelle so zu beizen. (D. R. P. 546 145 KI. 12p 
vom 22/1. 1930, ausg. 10/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 532 398; C. 1931. II. 3361. F. P. 
39 628 Tom 12/1. 1931, ausg. 22/1. 1932. D. Prior. 21/1. 1930. Zus. zu F. P. 677 662;
C. 1930. I. 3492.) ALTPETER.

G. Analyse. Laboratorium.
H. Hetterich, Uber einen Mikroextrahtionsapparat. Gelegentlich der mikro- 

cliem. Unters. von Pigmenten beschreibt Vf. ein ExtraktionsgefaB, in dem yon Bildern 
abgenomniene Farbproben beliebig lange mit geeigneten Ldsungsmm. behandelt werden 
konnen, bis eine Trennung von Pigment u. Bindemittel erreicht worden ist. Der App. 
besteht aus dem gliisernen, unten yerjiingten ExtraktionsgefaB mit eingebautem Sieb- 
behiilter aus Glas zur Aufnahme der Substanz u. einem Steigrohr. Das Ganze wird auf 
einen W.-Badaufsatz nach E m ic h  gesetzt. Die Anwendungsmóglichkeit des App. wird 
an Unterss. eines altagypt. Wandbildes erlautert. (Mikroehemie 10. 379—83. 1932. 
Miinchen.) DijSING.

Heinrich Muller, Uber ein abgećinderles Zentrifugenglas zum 'Trennen nach dem 
spezifischen Gewicht. Verbesserung des C. 1931- II. 2590 beschriebenen zweiteiligen 
Zentrifugenglases. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1932. 90—91. Ham
burg.) E n s z l i n .

—, Sicherheit bei der Handhabung von fliissigen Chemikalien. Einfache Vorrichtungen 
zur Vermeidung von Unfdllen. Besclireibung einiger neuer Heber- u. t)berlaufeinrieh- 
tungen. (Chem. Age 26. 283. 26/3. 1932.) R. K. M u l l e r .

Vietor Boulez, Methode, um in bestimmlen Fdllen die Verwendung von Druck- 
flaschen m\d Autoklavm zu vermeiden, in denen sie gegenwarlig unerldfilicli sind. Be- 
schreibung einer neuen Methode der Umwandlung von Starko u. anderer Kohlehydrate 
(oline Druck) durch Erliitzen im Erlenmeyerkolben unter Verwendung von Xylcn. 
(Sucreric Belge 51. 221—23. 15/2. 1932.) 1'a e g e n e r .

J. W. Beams, Eine einfache Ultrazenłrifuge. Nach dem C. 1932. I- 842 be
schriebenen Prinzip wird eine Anordnung gebaut, in der Absorption u. B rech u ngsin dex  
der zentrifugierten Substanz in Funktion des Abstandcs yon der R o ta tio n sa ch se  bei 
yollcr Geschwindigkeit gemessen werden kann. Zentrifugalkrafte der G rófienordnung 10
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der Grayitation konnten erhalten werden. (Physieal Rev. [2] 39. 85S. 1/3. 1932. Univ. 
of Virginia.) L o r e n z .

F. N. D. Kurie, Uber die Yęrwendung der Wilsonschen Nebelkammer zur Messung
der Reichweite der a-Strahlen schwacher Quellen. Eine W iL SO N -K am m er zur Messung 
der Reichweite von U-a-Strahlen wird beschrieben. (Physieal Rev. [2] 39. 865. 1/3. 
1932. Yale Univ.) L o r e n z .

G. Medicus, Untersuchungen und Anwendungen des Geiger-Mulhrsclmn Zaldrohres 
in einer Schaltung mit der Braunsclien Róhre, insbesondere Koinzidenzschaltung. Eine 
BRAUNsehe Rohre ais Indieator fiir das GEIGER-MULŁERscho Ziihlrohr ohne Ver- 
wendung von VerstiŁrkern. Die Entladungsyorgange im Ziihlrohr. Riehtiges u. fehler- 
haftes Arbeiten des Zahlrohres. Koinzidenzschaltung mit zwei Ziihlrohren. Die Inten- 
sitat der HESSschen Strahlung ais Funktion des Einfallswinkels. Ansprechwahrschein- 
lichkeit fiir diese Strahlung. (Ztschr. Physik 74. 350—78. 16/2. 1932. Mttnchen, Elcktro-

Felix Alrnasy, Eine lichtstarke Apparalur zur Aufnahme von Flwrescenzspektren 
und von Ramanspektren. Durch Verwendung einer Hg-Lampe, die das Rohr mit der 
zu untersuehenden Substanz zylindr. umgibt, wird eine bedeutende Herabsetzung der 
Belichtungszeiten bei Aufnahmen von Fluorescenz- u. RAMAN-Spektren erzielt werden. 
(Physikal. Ztschr. 33. 221—23. 1/3. 1932. Ziirich, Univ., Physikal.-chem. Inst. u. Inst.

P. H arteck und F. Oppenheimer, Die Xenonlampe, eine Liehtąuelle fur aufierstes 
Ultraviolett. Es wird eine Niederspannungs-Xenonlampe aus Quarz beschrieben, die 
fiir Unters. der photochem. Rkk. in kurzwelligem Ultrayiolett geeignet ist. Die Lampe 
besitzt 2 hochbelastbare Gliihelektroden u. brennt bei 60 V (Wechselstrom). Sie kann 
bis 50 Amp. belastet werden. Ais Fiillgas wird X-Ne bzw. X-Ar-Gemisch benutzt. Die 
Resonanzlinien des X bei 1295 u. 1469 A sind stark yerbreitert; durch ein Fluorit- 
fenster treten sie (wegen der Verbreiterung nur wenig abgeschwacht) in eine Reaktions- 
kammer ein. Die Summę der Intensitaten beider Linien wird bei hoher Belastung photo
chem. zu ca. 3 -1017 Quanten/sec bestimmt, Andere starkę Linien sind im Ultrayiolett 
nicht yorhanden. Brenndauer betragt bei konstant bleibender Intensitat ca. 100 Stdn. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 16. 77—80. Febr. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm- 
Inst. f. physikal. Chemie.) B o r is  ROSEN.

— , Das Blancometer zur Bestiitimung annahemd weifter Farben. Inhaltlich identisch 
mit der C. 1932. I. 2787 referiorten Arbeit. (Monatsschr. Textil-Ind. 47. 59—61. 
Marz 1932.) F r i e d e .

J. P. Mehlig und M. G. Mellon, Standardlosungen fiir die Colorimelrie. V. Unler- 
suchung einiger Systeme, dereń Yeruiendung fiir die pn-Bestimmung vorgeschlagen wurde. 
(IV. vgl. M e l l o n  u . F e rn e r ,  C. 1932. I. 708). Da die organ. Indicatoren fur die 
Pii-Best. z. T. lichtempfindlieh oder leicht zersetzlich sind, wurden fiir diesen Zweck 
anorgan. Systeme vorgeschlagen. Vff. vergleichen nun die spektrophotometr. Ab
sorption dieser Systeme mit der der organ. Farbstoffe, die ersetzt werden sollen. Untor- 
sucht werden: 1. FeC)3-Co(N03)2 (ygl. K o lth o f f ,  Pharmac. Weekbl. 59 [1922]. 104) 
zum Ersatz fiir Neutralrot, Methylorange, Methylrot u. Tropaolin 00; 2. CoCl2-FeCl3- 
CuCl2 (vgl. T aU B , Journ. Amer. pharmac. Assoc. 16 [1927]. 116) zum Ersatz fiir Methyl
orange, Methylrot, m-Kresolpurpur, Thymolblau, Bromkresolgriin, Chlorphenolrot, 
Biomthj'inolbiau, Phenolrot u. Kresolrot; 3. Co(N03)2-K2Cr20 7-CuSÓj (vgl. BRUERE,
C. 1928. II. 1800) zum Ersatz fiir Methylrot, Bromthymolblau u. Phenolrot; 4. K2Cr04- 
K2Cr20 7 (ygl. W indisch, Dietrich  u. Kolbach, Wchschr. Brauerei 39 [1922], 67) 
zum Ersatz fiir 1,2,4- u. 1,2,5-Dinitrophenol, m- u. p-Nitrophenol. — Die Absorption 
der ersten drei Systeme stimmt mit der der organ. Indicatoren wenig iiberein; z. T. 
bestehen recht bedeutende Abweichungen. In diinner Schicht werden die Absorptions- 
kuryen etwas iihnlicher. Die Farben des Chromat-Bichromatsystemes stimmen mit 
denen der Nitrophenole recht gut iiberein; die Verwendung dieses Systems ist daher 
angebracht, wiihrend die der iibrigen Systeme dagegen nicht zu empfehlen ist; wenn 
aber die anorgan. Salze doch verwendet werden, soli der Farbvergleich in Schichtdicken 
unter 2 cm durchgefiihrt werden. Weiter seien noch folgende Ergebnisse angefiihrt:
0,25-mol. Lsgg. von CuCl2 u. CuSO,t haben in l°/0ig. HC1 die gleiche Farbę, ebenso
0,25-mol. Lsgg. von CoCI2 u. Co(N03)2. Diese Lsgg. sind ebenso wie eine iihnliche 
FeCl3-Lsg. nicht dichromat. (Journ. physieal Chem. 35. 3397—3414. Nov. 1931, 
Lafayette, Indiana, Purdue-Uniy.) Lorenz.

physikal. Lab. d. Techn. Hochsch.) S k a l i k s .

f. interne Yeterinar-JIedizin.) L o r e n z .

XIV. 1. 188
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E l e m e n t e  u n d  a n o r g a n is c h e  V e r b in d u n g e n .
F. A. Hoppe-Seyler, Abdnderungen der Deslillalionsapparatur zur Bestimmung 

kleiner Ammoniabnengen (MikrokjeldaM) nach Parnas und Wagner. Zur W.-Dampfdest. 
kleiner NH3-Mengen mittels der bekannten Apparatur naeh PARNAS u. WAGNER 
empfiehlt Vf., folgende Veriinderung an der Apparatur yorzunehmen: Der Mantelraum 
des Dest.-Kólbehens wird nicht mehr evakuiert, um gróBeren Warmeverlust zu ver- 
meiden, sondern der Mantelraum wird dureh strómenden W.-Dampf aus einem an- 
geschlossenen Dampfentwiekler beheizt. Der zur Heizung des Mantelraumes dienende 
W.-Dampf gelangt weiter dureh ein gebogenes Verbindungsróhrchen ins Dest.- 
Kolbchen. Am Boden des MantelgefiiBes befindet sich eine durch Schlauch u. Quetsch- 
liahn yerschlieBbare AusfluBoffnung. Vorteile der modifizierten Apparatur: Fortfall des 
evakuierten Mantels, besserer Schutz des Dest.-Kolbchens gegen Abkiihlung, Ver- 
kiirzung der Dest.-Zeit. Zeichnung im Original! (Mikrochemie 10. 446—49. 1932. 
Wurzburg, Physiolog.-chem. Inst. d. Univ.) D u s i n g .

B. V. J. Cuyelier, EinfluP von Eisen und Chrom auf die Aluminium-Alaunreaklion. 
Die Rk. mit CsHS04 ist bei Ggw. yon Fe u. Cr, die gleiche Krystalle liefern, nicht 
anwendbar. Auf Grund der Pseudomorphose mit NH4OH kann man Al bis Al/Fe =  1j2 
u. Al/Cr =  V2 nachweisen. Bei Anwendung von KHS04 statt CsHS04 gibt Al die Rk. 
bis Al/Fe =  1/40 u. Al/Cr =  1/50, doch bei Verzogerung der Krystallbldg. Durch Ent- 
fernung des Fe mit A., des Cr durch Oxydation kommt man zu Al/Fe =  Y2000 u- 
Al/Cr =  72000- (Natuurwetenschappelijk Tijdschr. 14. 41—43. 20/3. 1932. Gent, 
Uniy.) " G R O S Z FE L D .

Georges Denigśs, Formaldozim ais sehr empfindliches Jieagens auf Melalle der 
Eisengruppe, besonders auf Mangan. Verschiedene Anwendungen (Minerahuasser usiv.). 
Das Reagens wird dargestellt durch Erhitzen einer Mischung von 3 g Trioxymethylen, 
7 g H,N0H, HCl u. 15 g W. bis zur klaren Lsg. 1 Tropfen dieser Lsg. auf 10 ecm der zu 
untersuchenden Lsg. wird mit 2 Tropfen etwa 1/I-n. NaOH versetzt. Folgende Fiir- 
bungen sind charakterist.: Mn11 intensiy orange (bleibt beim Kochen bestehen); Ni11 
grunlich; Co11 sehwach braunlich; Fe111 rótlich yiolett (entwickelt sich sehr langsam); 
Cu11 yiolett. Nachweisgrenzen in mg/l: 0,05 bei Mn, 0,1 fiir Cu, Ni u. Fe, 0,2 fiir Co.
— Das Reagens ist besonders zum Nachweis von Mn in Wussern gut zu yerwenden. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 194. 895—97. 7/3. 1932.) L o r e n z .

Edward W. Krans und J. B. Ficklen, Eine colorimelrisclie Metliode zur Be
stimmung und Schatzung kleiner Bleimengen. Das in Lsg. gebrachte Pb wird ais PbCr04 
ausgefallt, mit yerd. HCl gel. u. nach Zugabe von s-Diphenylcarbazid colorimetriert 
gegen eine analog hergestellte Standardlsg. Anwendbar fiir Mengen von 0,2—0,005 mg 
Pb. Method. Einzelheiten im Original. (Journ. ind. Hygiene 13. 140—43. 1931. The 
Travelers Insurance Co. and The Travelers Indemnity Co.) R e u t e r .

A. P. Winogradow, Colorimetrische Bestimmung von Vanadium nach der Phosplior- 
wolframsauremdhode. Zur Best. sehr kleiner V-Mengen (GroBenordnung 10-3—10-5%) 
in Organismen yerwertet Vf. die Gelbfarbung der V20 5-Salze mit Pliosphorwolfram- 
siiure. Erforderliehe Lsgg.: HCl-freie HN03 (1,2), gesatt. KMn04-Lsg., 1—30/o>S- 
H 20 2, 2,3 g NH4V03 +  20 ccm H N 03/1, 2,5 g H3P 04/1, frisch hergestellte 5—10%'S- 
Phosphorwolframsilurelsg. In Ascidiella aspersa wurde V wie folgt bestimmt: Die 
Asche wird in 10 ccm h. HN03 gel. u. die zum Niederschlagen des Cl erforderliehe Menge 
AgN03 zugesetzt. Das Filtrat wird mit KMn04 oxydiert, die Permanganatfarbung 
mit 1—2 Tropfen H„02 zerstijrt, 10 ccm H3P 04 zugesetzt, zu 80—90 ccm yerdunnt,
10 ccm Phosphorwolframsiiure zugefiigt u. auf 100 ccm eingestellt. Analog wird die 
Vergleichslsg. hergestellt. Die Asche enthielt 0,096% V (nach ROSCOE 0,100%). Die 
unmittelbare Oxydation der Organismen mit HN03 ist umstandlicher. Die Methodo 
eignet sich auch zur V-Best. in Ndd. u. Gesteinen. (Compt. rend. Acad. Sciences U . R . 
S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R .]  Serie A. 1931. 249—52.) ScHONF.

O r g a n is c h e  S u b s ta n z e n .
F. Garelli und B. Saladini, Bestimmung des Chlors und Broms in organischen 

Substanzen durch Verbrennung in der calorimetrischeii Bombę. Vff. modifizieren die 
Methode von Va l e u r  (C. r. Acad. Sciences Paris 161 [1899]. 1265) zur Best. der Halo- 
gene. 0,1—0,3 g Substanz werden mit 0,5—0,8 ccm Dekalin yersetzt u. in der Calori- 
meterbombe, die am Boden noch 10 ccm NH3-Lsg. (D. 0,93) enthalt, yerbrannt. Nach 
io-—20 Min. laBt man die Gase entweiehen, spiilt die Bombę quantitativ mit dest.
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W . aus u. titriert das Halogen nach Y o l h a r d . (Atti R. Accad. Scienze Torino 66 . 
406—09. 1931. Turin, R. Scuola d’Ingegneria.) WlLLSTAEDT.

M. Wagenaar, Die Anwendung ton Furfurol und den anderen Furolen in der 
analytischen Chemie. Geschichtliche Entw. Aufzahlung u. Besprechung der zahlreichen 
bekannten Farbrkk. Literaturangaben. (Pharmac. Weekbl. 69. 286—300. 26/3. 
1932.) " D e g n e r .

Ottorino Carletti, Farbreaklionen von Menłhol, Eucalyptol und Thymol. 1 cg der 
betreffendcn Yerb. in einer Porzellanscliale losen in 1 ccm H2S04 (D. 1,85), 1 ccm frisch 
bcreitete Lsg. von 1 g Vanillin oder Piperonal in 100 ccm H2S04 (D. 1,84) zugeben, 
umschwenken, mit 1 ccm W. oder A. ycrdiinncn. Menthol u. Eucalyptol veilchenblau, 
Thymol rot. Die Blaufarbung des Menthols ist rotsticliiger. Liegen die Verbb. in alkoli. 
oder wss.-alkoh. Lsg. vor, so versetzt man 1 ccm der Lsg. mit 1 Tropfen l%ig. alkoh. 
Lsg. von Vanillin oder Piperonal, fiigt 1 ccm H2S04 (D. 1,84) hinzu u. schiittelt um. 
Uber Gelb entsteht bald in allen 3 Fi.il len ein sehr stabiles Veilchenblau. Empfindlich- 
keit der Rk. 0,00 005 g. (Boli. chim. farmac. 71. 139—40. 29/2. 1932. Spezia.) Gri.

J. D. Pelgroms, Neue Arbeilsweise zur Beslimmung ton Acetaldehyd neben Athyl- 
alkohol. Von einer L sg. wird in einer Hiilfte (mit hóchstens 30 mg A. +  Aldehyd) 
der Aldehyd nach G o r r  u . W a g n e r  (C. 1926. I- 181) mit HgO festgelegt, der A. unter 
besonderen VorsiehtsmaBregeln abdest., unter Eiskiihlung aufgefangen u. in Druck- 
flaschehen von N o r t h r u p  oder LlNTNER nach v a n  N i e l  (1928) 45—60 Min. im 
Wasserbade von 80° mit 20 ccm 0,2-n. K2Cr20 7 +  20 ccm 50%ig. H2S04 oxydiert 
(2 Stufen!): CH3-CH2OH +  O — y  CH3COH +  O •— CH3-COOH. Der Cr03-Uber- 
schuB wird jodometr. mit 0,1-n. Na2S20 3 gemessen. Der gleiche Vers. mit der anderen 
Hiilfte ohne HgO liefert den Mehrverbrauch an Cr03 durch den Aldehyd. — Das Verf. 
ist beąuemer u. viel genauer ais das bisherige mit KHS03. (Natuurwetenschappelijk 
Tijdschr. 14. 44—48. 20/3. 1932.) G r o s z f e l d .

Laszló Ekkert, Beilrag zu den Reaktionen des Olycerins und Mannits. Glycerin 
u. Calciumglycerinophosphal farbte sich mit H2S04 u. Codein (Resorcin) blau (rot). 
Mannit gibt mit H2S04 u. Resorcin blutrote, mit a-Naphthol rubinrote, mit /?-Naphthol 
smaragdgriine, mit Codein rubinrote bis granatrote Fiirbung. (Magyar Gyógyszeresztudo- 
minyi Tarsasag Ertesitoje 8. 120—21. 15/3. 1932. Budapest, Chem. Inst. d. Univ.) SAIL.

Carl Urbach, Quantitative Beslimmung des Rlwdans mitlels des Slufenphotometers. 
(Vgl. aueh C. 1931- II. 1325.) Es wird eine stufenphotometr. Methode der quantitativen 
Best. des R h o d a n s in Korperfll. beschrieben, dereń Vorteile gegeniiber den bisherigen 
colorimetr. Verff. in groBerer Genauigkeit, zeitlicher Unabhangigkeit bzgl. der Durch- 
fuhrung sowie Wegfall einer nicht haltbaren Standardlsg. bestehen. Arbeitsvorschrift: 
1—2 ccin der klar filtrierten Untersuchungslsg. werden mit 1 ccm R E ISSN E R schem  
Reagens — 80 ccm ausgekochte 10°/oig. HN03 +  40 ccm n. FeCl3 +  40 ccm W. — 
(I) versetzt, mit W. auf 5 ccm aufgefiillt u. im Stufenphotometer gegen eine Lsg. von
4 ccm W. +  1 ccm I  vergliehen. Dabei wird Filter S 47 bei einer Schichtdicke von
2,5 mm bzw. S 43 bei einer Schichtdicke von 5 mm vorgeschaltct. Gibt die Trommel- 
ablcsung fur D in %  einen niedrigeren Wert ais 10%, so verdiinnt man die Unter
suchungslsg. entsprechend u. multipliziert dann mit dem Verdunnungsfaktor. Es 
lasscn sich so leicht Rhodanwerte von dritten Dezimalprozenten bestimmen. (Biochem. 
Ztschr. 237. 189—98. 1931. Prag, Physiolog. Inst. der deutschen Univ.) K o b e l .

E e s t a n d t e i la  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie r e n .
W. R. Earle, Eine Methode zur Begulierung des pjj-Wertes in Gewebskulluren im 

hungenden Tropfen. (Publ. Health Reports 46. 1998—2008. 1931.) Op p e n h e i m e r .
Helene Mynchenberg Wallace, Eine Fiirbung fiir Fibrin, gramposilire Bakterie/n 

und Basalkorper in Geweben. M od ifik a tion  d er  GRAM -W EIGERT-Farbung. (S c ien ce  74. 
369—70. 1931.) O p p e n h e i m e r .

Walther Gerlach und Werner Gerlach, Der Elementnachweis im Gewebe. I. Mitt. 
Der ezakle BUinadmeis im Gewebe. DievonWA. G e r l a c h u . E. S c h w e it z e r  (C. 1931. 
II. 599) angegebene Methode des spektroskop. Nachweises von Elementen (ohne alle 
chem. Hilfsoperationen) durch Anregung im Hochfreąuenzfunkenkreis wird benutzt, 
um eindeutig in einem Gewebsstiickchen (Bleisaum) Pb u. Cu nachzuweisen. Dio 
iiblichen Methoden hatten yersagt. (Arch. Gewerbepathologie u. Gewerbehygiene 2. 
7—10. 1931. Munchen, Univ. u. Basel, Univ.) R e u t e r .

Georg Barkan, Zur colorimetrischen Mikrobeslimmung des leicht abspaltbaren 
Bluteisens. Vf. gibt ein einfaches Vcrf. zur getrennten Best. von Ferro- u. Ferriionen

188*
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im Blute mit Hilfe yon peroxydfreien u. peroxydhaltigem A. nebeneinander an. Bzgl. 
Einzelheiten vgl. Original. (Klin. Wchschr. 11. 698—99. 2/4. 1932. Dorpat, Univ.) Fk .

B. Braier und A.-D. Marenzi, Colorimetrische Bestimmung des Glutalhions im Blut 
und Geweben. Nach EnteiweiBung (Trichloressigsaure) des Blutes, Plasmas oder Gewebs- 
extrakts werden zu 2 ccm Filtrat (Glutathiongeh. 0,7 bis 2,8 mg) 0,2 ccm Na2S03 
(20%), nach Schutteln der Reihe noch 0,2 ccm Li;SO., (20%), 2 ccm Na2C03 (20%) u. 
2 ccm Phosphorwolframsaurereagens (FOLIN u. M a r e n z i ) gebracht. Nach 4  M in. 
(Maximum der Fiirbung) wird mit 2% Na2S03 auf 25 ccm aufgefiillt (Verhinderung 
der Reoxydation) u. yor Ablauf von 10 Min. colorimetr. mit einer Lsg. verglichen, 
die 0,4 mg Cystin in 2 ccm enthielt u. die gleichzeitig mit denselben Zusatzen yersehen 
wurde. (Compt. rend. Soc. Biol. 109. 319—21. 5/2. 1932. Buenos-Aires. Med. Fak. 
physiol. Inst.) OPPENHEIMER.

Michael Somogyi, Die Verwendung von Kupfer- und Eisensalzen zur EnteiweifSung 
des Blutes. Von hyperglykiim. Fallen abgesehen ist die Verwendung von 1 Teil 
10% CuS04 u. 1 Teil 0,5-n. NaOH ein fiir die Zuckerbest. brauchbare Fallungsmethodc. 
Bei reichlicheren Zuckermengen kommt es aber leichter zu Cu-Zucker-Komplexverbb. 
durch die holio Alkalescenz der Reagcnzien. Diese Bldg. von Komplexverbb. laBt sich 
yermeiden, wenn eine 10% Na2W 04- 2 ILO-Lsg. benutzt wird. 1 Teil Blut +  7 Tcile 
W. +  1 Teil 7% CuSO.,- ■ 5 H20-Lsg. werden gemischt. Unter standigem Umsehutteln 
wird 1 Teil Na2W04-Lsg. zugesetzt u. nach wenigen Min. filtriert. Zur EnteiweiBung 
von Blutkórperchen mussen die Reagenzien in doppclt so starker Konz. gewahlt werden. 
Fiir Plasma- u. SerumenteiweiBung geniigt eine 5% CuS04- u. 6% Wolframatlsg. 
Was die Fe-Verwcndung betrifft, so wurde gefunden, daB an Stelle des kolloidalen 
Fe-Hydroxyds ebenso gut u. einfacher 15% Ferrisulfat u. 2/3 n-NaOH benutzt werden 
kann. Die beiden Reagcnzien sollen so beschaffen scin, daB 2 ccm der Ferrisulfatlsg. 
(mit 50 ccm W. verd.) mit 4,9 bis 5,0 ccm der Lauge mit Plienolphthalein eine per- 
manente zartrosa Farbung geben (Alkali muB langsam zuflieBen). Das Blutfiltrat ist 
stets 1: 10. Zunachst wird das Blut in 6 Tin. W. u. 1 Teil Ferrisulfatlsg. aufgenommen. 
Nach u. unter kriiftigem Schutteln werden 2 Teile NaOH-Lsg. zugesetzt. Nach einigen 
Minuten wird filtriert. Das Filtrat ist schwach gelb, enthalt etwas Fe, weil eine stórend 
hohe Alkalescenz notwendig ware, um dieso Fe-Reste mitzureiBen. Einige Kórnchen 
Na2C03 fallen diese Fe-Reste (nachher Filtration oder Zentrifugieren). Fallung mit 
Cu oder Zn wird dem Fe yorgezogen. Fiir Plasma oder Serum ist aber auch Cu-Fallung 
der Zn-Fiillung iiberlegen. (Journ. biol. Chemistry 90. 725—29. 1931. St. Louis. Lab. 
of the Jewish Hosp.) OPPENHEIMER.

Yahei Yoneyama, Uber Luminescenzanalyse des Harnes. Unterss. des Harns u. 
der Harnbestandteile unter der Analysenąuarzlampe (,,Hanau“) mit dem Ziel zu 
einer erleichterten, auch prakt. brauchbaren Urindiagnostik zu kommen. Harnstoff, 
Ilarnsaure, »V//3, NaCl, Phosphaie geben weder chem. reine, noch in Gemisch Lumines- 
cenzerscheinungen. Die Lichteffekte im ultravioletten Licht der isolierten Harnfarb- 
stoffe stellen sich wie folgt dar. Urobilin in A. gel. u. bei saurer Bk. tiefrotbraun, in 
ammoniakal. Lsg. gelbgrun, in ammoniakal.-alkoh. Chlorzinklsg. leuchtend hellgriin; 
Uroerytlirin in A. gel. bei saurer Rk. gelbrot, bei alkal. Rk. griin, nach KMn04-Oxydation 
weiBgrau; Hamatoporphyrin in A. gel. bei saurer Rk. dunkelrosarot; Urochrom in wss. 
Lsg. bei saurer u. alkal. Rk. gelbweiB mit starker Triibung; Bilirubin in A. neutral 
tiefgelb; Bilirerdin bei essigsaurer Rk. griinschwarz, Indirubin (aus indicanreichem Harn) 
in Atherlsg. blauweiB; /łirfi^osuspension aus Indoxyl dunkeloliygriinj nach Red. in 
alkal. Lsg. mit Hydrosulfit (Indigoiueiji) opakgriinblau, nach Zusatz von Ob e b - 
MEYEEs Reagens schwarzgriin, der aus dieser Lsg. hergestellte Chlf.-Extrakt leuchtend 
liellblau. Im einzelnen noch Besprechung der Unters.-Ergebnisse bei Verwendung 
des Harns yon Leber- u. Stoffwechselkranken. (Ztschr. ges. exp. Medizin 76. 680—88.
1931. Halle, Med. Klin.) OPPENHEIMER.

Kurt Franke, Hautfarbe und Uringallenfarbsłoffe beim Ikterus. I. Mitt. Quanli- 
taiive Bestimmung von Bilirubin und den lioher oxydierlen GalUnfarbstoffen im Urin. 
Spektralphotometr. u. spektrocolorimetr. Untera.-Methode. Lsg. yon Bilirubin (Hom- 
burg) u. Urin Ikterischer (direkt untersucht wie auch ais Amylalkoholextrakt) weisen 
sehr ahnliche Extinktionskurven auf. Bei langsamer Oxydation (0,1% KMn04-Lsg.) 
zeigen sie gleichmiiBige Zunahme der Rotgelbadsorption (Maximum zwischen 610 
u. 590 /i/t). Bei Oxydation iiber die Bilirerdin-Oholecyanin-Stule (Hóhepunkt) hinaus 
nimmt dio Rotadsorption wieder ab. Mit dem Spektrocolorimeter (eingeblendetes 
Spelctralbereich yon 590—610 (ift) kann gegen Standardlsg. yon bekanntem Bili-
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cyaningeh. die Konz. der untersuchten Lsg. an Biiiverdin bestimmt werden. Durch 
Best. vor der Oxydation (Anfangsverdin) u. nach Oxydation (Gesamtverdin) erhalt 
mail den Rubingeh. (niedrigsto Oxydationsstufe der Gallenfarbstoffe). (Ztschr. ges. 
exp. Medizin 79. 107—24. 1931. Halle, Med. Univ.-K!in.) Op p e n h e i m e r .

Walter Meyer, Ein Beitrag zur Untersuchung von Liquor Cresoli saponalus,
D. A.-B. VI, und. Sapo kalinus, D. A.-B. VI. Ais D.-A.-B.-Ware werden manchmal 
Seifenpraparate angeboten, die fast glycerinfrei, also nicht nach Vorschrift aus Leinól, 
sondern aus Fettsiiuren hergestellt sind. Zur Priifung lóst man in W., sśiuert mit H 2S 0 4 
an, schuttelt die Fettsauren u. das Kresol mit PAe. aus, dampft die wss. FI. ein. Man 
kann noch das erhaltene Rohglycerin auf seinen Geh. an Reinglycerin nach der Acetin- 
methode untersuchen. (Pharmaz. Ztg. 76. 327—28. 1931. Leipzig-Plagwitz, D o h n  
& L a u e r .) H e r t e r .

Raimunda Alves Dinis, Unter suchung des offizinellen Wasserstoffperoxyds. 
Methoden der qualitativen und quantitativen Best. (Reyista Chim. pura applicada, 
Porto [3 ] 5 . 106— 21. 1931. Porto, Univ.) W il l s t a e d t .

Ramon G. Loyarte und Margrete Bose, Uber die Absorptionsspektren von Lo- 
swngen der Herba Mate, Caona, Canelón und Ania. Mittels spektr. u. spektrophotometr. 
Methoden wurde eine grofie Żalił von Ausziigen der reinen Herba Mate u. ihrer Fal- 
schungsmittel Caona, Canelón u. Herba de Anta untersuclit. Yff. zeigen, daB in alkoh. 
u. wss. Ausziigen kennzeichncnde Unterschiede vorhanden sind, die im Spektrum u. 
den Absorptionskurven erlauben, Falschungcn u. Mangel einer Herba festzustellen. 
(Pharmaz. Zentralhalle 73. 66—70. 4/2. 1932. La Plata, Univ.) T r u p e r .

George A. Wulp und Erwin E. Nelson, Die biologische Wertbestimmung von 
MiUlerkornzubere.ilungen. II. Die Verwendung der Nicrengefafllahmung ais Bestimmungs- 
tesl. (I. vgl. P a t t e e  u. N e l s o n ,  C. 1929. II. 1721.) Die von R a y m o n d - H a m e t  
(C. 1926. II. 2099) empfohlene Methode zur quantitativen Erkennung von Mutter- 
kornalkaloiden wird der Ungenauigkeit wegen abgelehnt. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapeutics 42. 143—54.1931. Ann Arbor, Univ. of Michigan, Dep. of Mat. Med.) Op p .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Erich Becker, Aluminiumunslrichc im Apparalebau. (Apparatebau 44. 59—60. 
1/4. 1932.) R. K. M u l l e r .

—, Melallfilter zur Luflreinigung. Bei der beschriebenen Vorr. werden mchrere 
gelenkig gewebte endlose Mctallbander, durch die die zu reinigendo Luft hindurchstrcicht, 
mit in Richtung des Luftstromes abnehmender Geschwindigkcit bewegt u. mit den 
unteren Enden in einen Olbehalter eingetaucht, in dem sio den Staub abgoben u. sich 
mit Ól benetzen. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1932. 25—26. 29/2. 
1932.) R. K . M u l l e r .

C. L. Jones, Ist die Fabrikalion fesler Kohlensdure ais Ofenncbenprodukl durch- 
fiihrbarl (Vgl. C. 1931. II. 750.) (Pit and Quarry 22. Nr. 3. 53—57. 1931. Dry Ice 
Corp. of America.) SALMANG.

J. G. F. Druce, Die Enlieasserung von Salzen mit organischen Fliissigkeilen. Bei 
der Dest. von Toluol iiber krystallin. MnS04-4H„0 wird dieses zum Monohydrat 
entwassert. Auch Dest. mit XyIol ergibt keine volIige Entwasserung, dagegen gelangt 
man mit Nitrobenzol u. mit einem hochsd. (190—195°) gesiitt. KW-stoffol zu wasser- 
freiem, etwas yerfarbtem MnS04. Die Entwasserung von MnS04 mit Essigsilurc- 
anhydrid ohne Dest. ist ebcnfalls vollstandig. (Chem. News 144. 199—200. 25/3. 
1932.) R. K. M u l l e r .

Belani, Uber ScKawnrerhiUungsmiUel. B csch reib u n g  d es Anlispumin der B u c h -  u . 
L a n d a u e r  A.-G. (K u n sts to ffe  22. 59— 60- M arz 1932.) H a n n s  S c h m id t .

S. Schiitz, Ghromate in Kuhlsolen. Vf. sucht die von W i e s e n t  (C. 1931. I. 
2514) gegen die Verwendung von Cr-Salzlsgg. in Kuhlsolen erhobenen Bedenken zu 
widerlegen. (Ztschr. ges. Kalte-Ind. 38. 139—41. 1931.) R. K. M u l l e r .

Hans Osterberg, Ghromate in Kuhlsolen. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. verweist gegeniiber 
SCHUTZ nochmals auf die hygien. Gefahren der Verwendung von Cr-Salzen. An- 
schlieBend erganzende Bemerkung von Johannes Wiesent u. Erwiderung von 
S. Schiitz. (Ztschr. ges. Kalte-Ind. 39. 13—14. Jan. 1932.) R. K. Mu l l e r .
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Kurt Beuthner, Dcutschland, Reinigen von Gasen. Dic Reinigung der H,S u. 
HCN enthaltendcn Gase erfolgt in einem Turm, in welchem die Reinigungsmasse einen 
Kreislauf volIfuhrt. Bevor die BI. durch eine Transportanlage in den oberen Teil der 
Vorr. gelangt, wird sie fein zerkleinert. Die Reinigungsanlage wird niihcr beschrieben. 
(F. P. 719 845 vom 8/7. 1931, ausg. 10/2. 1932.) D r e w s .

B. Penteado & Co., Limeira, Trocknen von Gegenstanden in Trockenkammern. 
Zur Erzeugung einer kraftigen Zirkulation der in der Troekenkammer enthaltenen 
Luft wird ein Geblase verwendet. Die Troekenkammer selbst steht mit einem Ofen 
in Verb. Die zirkulierende Luftmenge wird period, mit einer yergleichsweise geringen 
Menge sehr w., aus dem Ofen stammender Verbrennungsprodd. vermischt, wobei der 
jedesmalige Temp.-Anstieg in der gesamten Troekenkammer nur wenige Grade erreicht. 
(Dan. P. 41116 vom 25/9. 1928, ausg. 18/11. 1929. Brasilian. Prior. 14/10.
1927.) D r e w s . 

World Bestos Corp., iibert. von: William Nanfeldt, Paterson, V. St. A., Her-
stellung eines Kuppelungsbelages. Man stellt aus Asbest u. Baumwolle zu gleichen Teilen 
ein Gewcbe her, impriigniert dieses mit einer Lsg. yon Holzól, trocknet es u. polymerisiert 
das Ol bei etwa 350° F, worauf man das so yorbereitete Gewebe in eine Lsg. von un- 
gefahr gleichen Teilen Japanwachs u. Wollfett taucht, trocknet u. kalandert. Ais Losungs- 
mittel verwendet man Bzl., Toluol usw. (A. P. 1 810 723 vom 21/11. 1928, ausg. 16/6.
1931.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Marx und 
Hermann Behncke, Dessau), Verfahren zur Herslełlung ron fiir die Reduktion oder 
Hydrierung organischer Verbindungen geeigneten Kalalysaloren, die aus unedlen Metallen, 
wie Ni, Co, Cu oder ihren Gemischen bestchen, dad. gek., daB man die Metalle aus 
den ammoniakal. Lsgg. ihrer Salze durch Bchandlung dieser Lsgg. mit H2 oder H2- 
haltigen Gasen unter Druck, bei Ggw. oder Abwesenheit eines Triigers, zur Abscheidung 
bringt. ZweckmaCig nimmt man die Bchandlung der ammoniakal. Lsgg. mit H2 bei 
Ggw. katalyt. wirkender Metalle vor. — Eine Lsg. aus 119 Teilen NiCl2 in 600 Teilen 
W. u. 2B0 Teilen konz. NH3-Lsg., hergestellt unter Zugabe yon 15 Teilen NH,C1, wird 
mit 2 Teilen fein yerteiltem Ni u. 150 Teilen Kieselgur yersetzt u. im Riihrwerksauto- 
klaven bei ca. 100° u. unter 30—35 a t Druck mit H2 behandelt. Nach einigen Stundcn 
hat sich das gesamte Ni in fein verteiltem Zustande auf dem Trager niedergcschlagen. 
Der von der FI. befreite Katalysator kann feucht oder nach Troeknen fiir katalyt. 
Redd. oder Hydrierungen yerwendet werden. (D. R. P. 546 828 KI. 12o vom 15/12. 
1926, ausg. 21/3. 1932.) Eben.

III. Elektrotechnik.
Richardson Co., Lockland, iibert. von: John R. Cain, Washington, V. St. A., 

Anoden. Die Anodcn werden dui'ch Schmelzen u. Formen von FeS oder Blassen er
halten, welche neben metali. Fe oder Stahl ais wesentlichcn Bestandteil FeS cnthalten. 
Sie dienen zur Herst. von Elektrolyteisen aus h., wss. Lsgg. von FeCl2. Das erhalteno 
Elektrolytcisen ist nicht briichig. (A. P. 1848 002 vom 8/3. 1927, ausg. 1/3.
1932.) K un l in g . 

Niels Olsen, Kopenhagen, Herslełlung von Trockenelcimnłen. NaOH dient ais
Elektrolyttrockenstoff, wobei Melil zur Aufnahme der wss. Alkalihydrosydlsg. benutzt 
wird. Das Alkalihydroxyd wird mit dem Mchl in w. Zustand zusammengeruhrt, bis eine 
geleeartige piast. BI. erhalten wird, welche man nach dcm Abkuhlen vor dcm Einfullcn 
in don Elementbehiilter zerkleinert. Die klcinen Stiicke gewahrleisten die stete Bc- 
ruhrung der M. mit den Elektroden. Zur Erhóhung der Haltbarkeit dient ein weiterer 
Zusatz von gelóschtem Kalk. (Dan. P. 41346 vom 8/11. 1928, ausg. 23/12.
1929.) D r e w s .

Paul Bergsee, Frederiksberg, Konstantes gah-anisches Daniellelemenl. Das Element 
enthalt in einem Elektrolyt befindlichcs Zn u. Cu. Ais Dcpolarisator dient sttickigcs, 
durch Schmelzen u. Gcrinnen erhaltenes Cuprochlorid. (Dan. P. 41216 vom 14/6.
1928, ausg. 2/12. 1929.) D r e w s .

Standard Electric A.-S., Oslo, Herstellung von Magnelkcm.cn durch Pressen cincr
Blischung von feinvertcilten magnet. Teilen mit einem zur Trennung dieser dienenden 
jsolierenden Blaterial, besonders von solchen Kernen, bei denen dic magnet. Teilchen 
aus einer Ni-Fe-Legierung bestehen, deren Pcrmeabilitat gegen mcehan. Beeinflussung 
empfindlich ist, 1. dad. gek., daB man die yerwendete Blischung vor, wahrend oder nach
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dem Pressen — gegebenenfalls wahrend mehrerer dieser Stadion — eino dem magnet. 
Materiał entsprechende Zeit.auf einer zwischen 450 u. 800° liegenden Temp. halt, wobei 
ais isolierendes Materiał ein Stoff dient, weicher, wie Kaolin, bei der Erhitzung seino 
isolierenden Eigg. beibehalt. 2. dad. gek., da fi ais isolierendes Materiał ein Gemisch 
von Kaolin mit einem FluBmittel dient. 3. dad. gek., daB ais isolierendes Materiał eino 
Mischung von Kaolin u. Borsaure benutzt wird, wobei auf 1 Teil Kaolin 0,04 Teiłe 
Borsaure kommen. 4. dad. gek., daB man zum Isoliermateriał ein Schmiermittel, 
z. B. Paraffinol, zusetzt. (Dan. P. 41 014 vom 25/2. 1927, ausg. 28/10. 1929. A. Prior. 
17/4. 1926.) D r e w s .

Standard Elektrizitats-Ges. Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Herstdhmg einer 
dichten Schutzhiille fur eleklrische Spulen oder andere Gegenstande, die von einer aus Kunsl- 
seide oder einem Cellulosepraparat hergesłelUen Hiille, die der Wirkung eines Losungs- 
miitels ausgesetzt wird, umsclilossen sind, dad. gek., daB die Hiille nur an ihrer auBeren 
Oberflache dem Lósungsm. ausgesetzt u. erhartet wird. — Eine Anderung der dielektr. 
Eigg. der inneren Schichten der Spule wird vermieden. (D. R. P. 540 516 KI. 21 g 
vom 27/8. 1926, ausg. 18/12. 1931. A. Prior. 26/8. 1925.) GEISZLER.

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Photozclle. Die aus 
einer Schieht von einem oder mehreren Alkali- oder Erdalkalimetallen bestehende Elek
trode ist von der anderen, aus einem leitenden Stoff gebildeten Elektrode durch eine 
Zwischenschicht getrennt, die aus einem oder mehreren Halbleitern besteht. Ais Materiał 
fur die Zwischenschicht kommt z. B. AgJ oder CuO in Pragę. (F. P. 716 222 vom 
28/4. 1931, ausg. 17/12. 1931. Holi. Prior. 10/5. 1930.) G e i s z l e r .

Vertrex Patent Corp., New York, Gleichrichter, weicher aus einer metali. Elektrode 
u. einer Elektrode aus einem Element aus elektropositiyem, bei hohem Druck piast. 
Stoff, wie Al, u. einem elektronegativen Element besteht, bei dem die zusammengesetzte 
Elektrode einem hohen Druck unterworfen ist, dad. gek., daB der Druck 4 kg pro 
Quadratmeter oder dariiber betragt. — Der Gleichrichter besteht aus Zellen, bei denen 
die eine Elektrode eine fempulverfórmige Form besitzt, also z. B. aus einer feinpulver- 
fórmigen Verb. von Cu u. S gebildet wird. (D. R. P. 543 993 KI. 21 g vom 18/3. 1927, 
ausg. 12/2. 1932. A. Prior. 27/3. 1926.) G e i s z l e r .

G. F. Komowski, U. S. S. R ., Erzeugung einer Cu20-Sćhicht auf Kupferplatten fur 
Gleichrichter. Die Kupferplatten werden etwa 5—10 Min. in geschmolzenes K- oder 
Na-Nitrit eingetaucht. (Russ. P. 22 158 vom 14/2. 1930, ausg. 31/8. 1931.) R i c h t e r .

Hartstofl-Metall Akt.-Ges. (Hametag), Berlin, Massekerne. Ais Isoliermittel 
fiir die einzelnen Metallpartikelchen dient Asbest in sehr feiner Verteilung (KorngroBo 
unter 1 /t). ' Vor anderen Isoliermitteln besitzt Asbest den VorteiI, daB er beim Ver- 
pressen der Kernmasse nicht zerąuetscht wird. Die Mischung aus Asbest u. magnet. 
Legierung riihrt man zweckmaBig mit einer Fl., die ein Bindemittel enthalt, z. B. einer 
stark mit A. verd. Sehellaoklsg., zu einer Pastę an, trocknet u. mahlt die M. (E. P. 
366 230 vom 30/12. 1930, ausg. 25/2. 1932. D. Prior. 2/1. 1930.) G e i s z l e r .

IV. Wasser; Abwasser.
Mortimer M. Gibbons, Versuche mil aktivierter Kohle zeigen ihre selektive Natur. 

(Vgl. C. 1931. II. 3024.) Der Zusatz von 2 mg/l gepulverter akt. Kohle vor den Absetz- 
Ijecken (besser ais vor den Filtern) behob den durch Planktonwaclistum hervorgerufcnen 
schlechten Geschmack; der durch Synura bedingte Gurkcngesehmack konnte durch 
Verdoppelung des Zusatzcs mit Vorchlorung des W. beseitigt werden. Der Zusatz 
gróBcrer Mengen gepulverter akt. Kohle (iiber 5 mg/l) stórt den Betrieb durch das Ein- 
dringen der Kohle in tieferc Schichten des Filters, ihre unvollstandige Beseitigung bei 
der Spiiłung u. die Verkiirzung der Filtcrlaufzeit. (Engin. News-Reeord 108. 391—92. 
17/3. 1932. Rahway, N. J.) Manz.

A. Laroze, Ein neuer Sfer U isaf, io nsprozeP fiir Wasser. Kurzer Bericht uber das 
„Katadyn“-Vcrf. (Revista Chim. pura appłicada, Porto [3 ] 5 . 102—0 5 .1 9 3 1 .)  WlLLST.

Heinrich Rugę, Zur Frage der Trinkwasscrentkeiinung in den Tropen. Mit 130 bis 
300  y je Liter gesilbertes u. mit pathogenen Keimcn geimpftes Leitungswasser erwies 
sich nach Starkę der Verseuchung u. Menge des eingebrachten Ag nach Stdn. ais keim- 
frei. (Arch. Schiffs- u. Tropen-Hygiene 3 6 . 208—14. April 1932. Kieł, Univ.) M a n z .

W. V. Brumbaugh, Die Móglichkeiten des Kalkchlorverfahrens bei der Abwdsser- 
reinigung. (Vgl. C. 1931. II. 2040.) (Pit and Quarry 22. Nr. 8. 25. 44. 62. 15/7.
1931.) S a l m a n g .
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E. Steuer, Der Kldrbetrieb fiir Grubenwasser beim llaupiwasserwerk des Braun- 
kohlen- und Grofikraftwerkns Bo/den bei Leipzig. Das sehr schmutzige W. des Tagebaues 
wird unter Zusatz von Kalk u. Aluminiumsulfat in Neustadter Becken mit 4-std. Klar- 
zcit ohne Filterung fiir Kuhlzweoke gereinigt. (Braunkohle 31. 213—17. 26/3. 1932. 
Neustadt a. d. Haardt.) M a n z .

Wellington Donaldson, Gegentmrlige Praxis der Schlammbeseitigung in ameri- 
kanischen Werken. Vortrag. Der Vf. gibt eine Ubersicht uber die in Amerika prakt. 
verwendeten Verff. zur Beseitigung des Abwasserschlamms dureh Trocknen auf Sand- 
boden, Abfuhren ins Meer, Entwiisserung in Vakuumfiltern, Verwendung fiir Dtinge- 
zwecke, Verbrennung, Ausfaulung u. Trocknung. (Munic. Sanitation 3. 116—17. 

.Marz 1932.) M a n z .
K. Bochter, Die Grundlagen der Klarung und Beinigung textilinduslrieller Ab- 

udsser. (Fortsetzung u. SchluB zu C. 1932. I. 561.) Die Verunreinigungen der in den 
versehiedenen Zweigen der Farberei u. Druekerei anfallenden Abwasser sind gesehildert. 
Die Abwasserreinigungsanlage wird zweekmaBig ais Frischwasserklaranlage mit zwei 
Emscherbecken u. vorgeschaltetem Sammelbecken ausgefiihrt. (Monatsschr. Textil- 
Ind. 47. 13—14. 35—36. Febr. 1932.) S uyern .

W. Lohmann, Schwermetalle in kohlensaurem Wasser. Vf. bcspricht Best. u. 
Beurteilung des Vork. von Pb u. Cu in kohlensaurem W. (Mineralwasser-Fabrikant 36. 
145—46. 12/3. 1932.) M a n z .

L. Fresenius, Zur Frage der Kieselsaurebeslimmung in Mineralabicdssern. (Vgl.
C. 1931. II. 2767.) Es wird darauf hingewiesen, daB die in Betracht kommenden 
Pehlerąuellen bei der Si02-Best. schon in der Anleitung zur quantitativen Analyse 
von R. F r e s e n i u s  beriicksichtigt sind [Eindampfen u. Pluorieren]. Vf. meint, daB nur 
da, wo wesentliehe Vorschriften auBeracht gelassen wurden, fehlerhafte Mineralwasser- 
analysen vorliegen konnten. Ebenfalls konnte auch eine Anlósung des Flaschenglases in 
der kurzeń Zeit zwisehen Probeentnahme u. Analyse kaum in Frage kommen. (Angew. 
Chem. 45. 132—33. 6/2. 1932. Wiesbaden, Chem. Lab. Fresenius.) S c h u s t e r i u s .

Carbo-Norit-Union Verwaltungs-Ges. m. b. H., Frankfurt a/M., Verfahren 
zum Reinigen von Wdssern, insbesondere Abicassern, unler Abscheidung ton in ihnen 
cnlhallenen Bestandleilen geruaB Patent 534 204, dad. gek., daB man die Adsorption 
der zu entfernenden Stoffe bei erhohter Temp., z. B. bei 40—60°, vornimmt. Evtl. 
wird auch die Extraktion der adsorbierten Stoffe in an sich bekannter Weise in der 
Warme vorgenommen, gegebenenfalls bei noch hoherer Temp. ais dio vorangegangene 
Adsorption. (D. R. P. 545160 KI. S5c vom 30/6. 1929, ausg. 26/2. 1932. Zus. zu
D. R. P. 534204; C. 1931. II. 3025.) M. F . Mu l l e r .

Eugćne Doucet und Jules Charles Marie Abel Chognot, Frankreich, Gewinnung 
ron Milćhsaure aus Molkereidbwassern in Form von milchsaurem Ca. Die Abwasser 
werden aus einem hóhcrstehenden Behalter in Kalkmilch einlaufen gelassen, wobei 
eine besondere Ruhrung nieht notig ist. Das milćhsaure Ca wird dureh Dekantieren 
abgetrennt. (F. P. 718 658 vom 15/6. 1931, ausg. 27/1. 1932.) M. F. M u l l e r .

Herbert B. Stoeks, Water analysis: for sanitary and techuical purposes. 2ud ed. London:
Griffin 1932. (143 S.) S". 7 s. 6 d. net.

V. Anorganische Industrie.
Giuseppe Pastonesi, Die Fabrikation von Salpclersaure dureh Ainmoniakoxydalion. 

Vf. gibt einen t)berblick iiber die neuere Entw. der drei Stufen der NH3-Oxydation 
(NH3-Verbrennung, Oxyda tion der nitrosen Gase zu N 02, Absorption) unter Ein- 
fiihrung einiger neuer Bcrechnungsmethcdcn. (Giorn. Chim. ind. appl. 14. 69—75.
Febr. 1932. Mailand.) R. K. M u l l e r .

E. F. Armstrong, Wassersloff hi der Industrie. (Vgl. C. 1932. I. 1128.) Fett- 
hartung. Hydrienmg organ. Verbb. zur Gewinnung von Losungsmm. NH3-Synthese. 
Kohlehydrierung. (Chem. Age 26. 249—50., 19/3. 1932.) S c h u s t e r .

W. Tranton, Bariumverbindungen — (jberblick iiber ilire Geschichte, Darstellung 
und Anicendung. (C hem . M arkets 30. 144—46. F eb r. 1932.) R. K. M u l l e r .

—, Die Magnesia. tlberblick iiber die Vorkk. von Magnesit, MgCl- (u. MgS04), 
Dolomit u. Mg-haltigen Kalksteinen u. ihrc Ycrarbeitung auf MgO. (Rcv. gćn. Matiercs 
piast. 7. 715. 717. Dez. 1931.) R. K. BIu l l e r .
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W. W. Ipatjewjr. und M. N. Platonowa, Abscheidung von Eisenspuren in Alu- 
miniumchlorid. In 1,4-n. HCl wird eine FeCl3-Lsg. bei 300° nicht mehr hydrolysiert; 
dieser Schwellenwert der Hydrolyse liegt fiir A1C13 bei 2,8-n. HCl. Dies kann zur Tren- 
nung von Fe u. Al verwendet werden. Es lassen sieli so AlCl3-Lsgg. mit bis zu 10% 
FeClj reinigen. Temp.-Steigerung besehleunigt die Hydrolyse. (Chem. Journ. Ser. B. 
Journ. angew. Chom. [russ.: Chimitseheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii]
4. 701—03. 1931.)   S c h o n f e l d .

N. V. Electro-Chemische Industrie, Roermond, Hcrstellung von Persalzen durch 
Elcktrolyse. Die anod. Herst. von Persalzen erfolgt unter Verwendung von Kathoden, 
welche aus einer Legierung melirerer Metalle bestehen, von denen mindestens eines unter 
den jeweiligen Bedingungen des Bades katalyt. Eigg. bzgl. der Zers. der hcrzustellenden 
Persalze besitzt, wahrend die Legierung selbst keine katalyt. Eigg. bzgl. des Bades auf- 
weist. Die Kathode kann aus V2A-Stahl bestehen oder aus einer Ag-Al-Legierung odor 
aus Legierungen von Ni u. Sn bzw. Sn-Au bzw. Ni-Cr. (Oe. P. 127160 vom 22/8.
1929, ausg. 10/3. 1932. Holi. Prior. 28/8. 1928, u. E. P. 318 154 vom 23/8. 1929, ausg. 
23/10. 1929.) D r e w s .

J. L. Carl Eckelt, Beim, Oewinnung von \Vasserstoffsuperoxyd oder sauersloff- 
halligem ]Vasscr aus Lsgg. von perschioefelsauren Salzen durch Behandlung mit H2S04. 
(Belg. P. 357 542 vom 21/1. 1929, Auszug veróff. 19/8. 1929.) M. F. M u l l e r .

Hermann Frischer, Deutschland, Hcrstellung ton Flufisaure aus Fluflspal und 
Scliwcfelsaure. Der Bchiilter, in welchem dio Umsetzung erfolgt, wird durch W.-Dampf 
oder durch auf unterhalb 250° erhitzte Fil. beheizt. Die Umsetzung kann unter An- 
wendung von Vakuum erfolgen. (F. P. 720 205 vom 21/7. 1931, ausg. 17/2. 
1932.) D r e w s .

Leon Paindavoine, Frankreich, Bleichen von Flujispat. Das vorzugsweise in 
Pulverform ubergcfiihrte Prod. wird in Ggw. eines aus einem K- oder Na-Salz bestehen- 
den Katalysators auf oberhalb 500° liegende Tempp. erhitzt. Die Mengen des Kataly- 
sators bewegen sich zwischen 0,5 u. 1%. Der erhaltene Flufispat ist schneeweiB. (F. P. 
720 363 Tom 23/10. 1930, ausg. 18/2. 1932.) D r e w s .

Alessandro Maggioni und Rafaello Pajetta, Italien, Entfemen von Jod aus 
Mineralwasscrn und anderen wasserigen Flilssigkeiten. Die neben J  freies Halogen ont- 
haltenden Fil. werden durch einen Turm oder mehrere mit Fiillstoffen u. geeigneten 
Lósungsmm. beschickte Turme geleitet. Dor Fiillstoff zwingt dio FI., sich ohne Emul- 
sionsbldg. in feine Schichten zu zerteilen, so daB ein inniger Kontakt zwischen der J  ent- 
haltenden FI. u. dem Losungsm. gewahrleistet ist. D io  zur Durchfiihrung des Verf. 
geeignete Anlago wird naher bcsclirieben. (F. P. 719 649 vom (3/7. 1931, ausg. 8/2.
1932. It. Prior. 17/7. 1930.) D r e w s .

Union Chimiętue Belge, Soc. An., Belgien, Gewinnung von Stickoxydcn aus Ammo- 
nialc. Die Oxydation des NH3 erfolgt in der Hauptsacke bei atmosphar. Druck, wahrend 
die Verdichtung der Stickosydo bei hoheren Drucken vorgenommen wird. Die ver- 
dichteten Oxydationsprodd. werden gekiihlt u. von dem bei der Rk. entstandenon W. 
befreit. Vor der erneuten Verdichtung der wasserfreien Oxydationsprodd. wird gekiihlt. 
Nach der Verdichtung wird wiederum gekiihlt. Man laBt sodann dio Stickoxyde gc- 
gebenenfalls auf W. einwirken. (F. P. 719 695 vom 7/7. 1931, ausg. 9/2. 1932.) D r e w s .

Union Chimique Belge, Soc. An., Brussel, und Frits Adolphe Franęois Palle- 
maerts, Briissel, IicrsteUung von Salpeiersdure durch Oxydaiion von Ammoniak. Die er- 
forderliche Erhitzung der aus den Absorptionskolonnen entweichenden Abgasc erfolgt 
durch Vcrbrennung der vorzugsweise fi. Brennstoffe in einem Teil der Abgase in Ggw. 
bzw. nach Zusatz der crforderlichen Luft- oder 0 2-Mengen. Die erhaltenen h. Gase 
werden sodann mit dcm restlichen Teil der k. Abgase yermischt, wobei sich die fiir dio 
anschlieBende Expansion benotigto Tomp. einstellcn soli. Gegebenenfalls kann die go- 
samto Menge des Abgases zugleich mit dcm Brennstoff in den Brenner gefiihrt werden. 
(E. P. 367 709 vom 23/7. 1931, ausg. 17/3. 1932. Zus. zu E. P. 360 778; C. 1932. 
1.563.) D r e w s .

Harry Pauling, Deutschland, Entfemen von Salpeiersdure aus diese enthaltcnden 
Gemischen mit Schwefelsaure. Bei der hierzu verwendeten Kolonne bestehen die ver- 
schiodenen Etagen aus Boden u. Zackenglocken, welche miteinander durch Falze usw. 
verbunden sind. Die einzelnen derartigen Systeine sind von einer besonderen AuBen- 
wand umgeben. Der innere, aus den verschiedcnen Boden bestehende Teil der Kolonne 
ist fliissigkeitsdicht gegen die auBere Wandung der Kolonne. Der auf diese Weise
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innerhalb der Kolonne gobildete konzentr. Raum ist nur am oberen u. unteren Boden 
abgedicbtet. Die gesamte Einrichtung wird nahcr besclirieben. (F. P. 719 292 vom 
30/6. 1931, ausg. 3/2. 1932.) D r e w s .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Conway von Girsewald 
und Hans Weidmann, Frankfurt a. M.), Herstellung von Alkaliphosphalen, 1. dad. 
gck., daB Phosphorite, die die H3PO., an Metalle, wie Al oder Fe, gebunden u. Ca 
nicht ais wesentlichen Bestandteil enthalten, wie Fe-Phosphat, Al-Phosphat o. dgl., 
einer chloricrenden Rostung, unter AusschluB der Ggw. von Red.-Mitteln, wie Kohle, 
z. B. durch Erhitzen mit NaCl in demP-Geh. angepaBter Menge in Ggw. von W.-Dampf 
unterworfen werden. — 2. dad. gek., daB die Alkaliphosphate aus den Laugen der Róst- 
ruckstitnde in an sich bekannter Weise durch Eindampfen u. Abkuhlen gewonncn 
werden. (D. R. P. 546 645 KI. 12i vom 30/12. 1928, ausg. 14/3. 1932.) D r e w s .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Gewinnung von A łka liphosphaten. 
Minerał. Phosphate werden in Metall-Phospliorverbb., yorzugsweise in die Fe-Phosphor- 
verb., iibergefiihrt. Diese P-Verbb. werden mit geeigneten Alkaliverbb. in der Hitzo 
umgesetzt. Die Rk. ist stark exotherm. Das entstandene CO kann ais Heizgas Ver- 
wendung finden. Das yorzugsweise noch w. Rk.-Prod. wird mit W. ausgclaugt. Die 
erhaltene Lauge ist prakt. eisenfrei u. enthalt neben Trinatriumphosphat noch geringe 
Mengen yon Ńa2C03, falls dieses zur Umsetzung der P-Verbb. benutzt wurde. Der in 
der Hauptsache aus Fe-Oxyd u. gegebenenfalls Fe-Sulfid neben P bestehende Aus- 
laugungsruckstand findet, nachdem er nótigenfalls zuvor gerostet worden ist, zur Herst. 
neuer Mengen Metallphosphorvcrbb. Verwendung. (F. P. 720 050 vom 16/7. 1931, 
ausg. 15/2. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Ammonphos- 
phalm  aus Mono- oder Dicalciumphosphat oder Gemischcn dieser durch Einw. von NH3,
I. dad. gek., daB die Umsetzung unter erhohtem Druck, gegebenenfalls bei erhóhter
Temp., yorgenommen wird. — 2. dad. gek., daB das NH3 zusammen mit C02 oder ais 
(NH4)2C03 zur Einw. gelangt. (D. R. P. 547 697 KI. 16 vom 12/2. 1927, ausg. 2/4. 
1932.)* D r e w s .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Gewinnung von Jestem Diammmium- 
phosphat. Die H3P 04 wird in fcinverteiltem Zustand, yorzugsweise in Nebelform, bei 
60—70° nicht ubersteigenden Tempp. in ein gegebenenfalls erhitztes Gemisch von NH3 
u. Luft bzw. eines anderen geeigneten Gases eingefiihrt. Auf 2 Mol NH3 soli hierbci 
hochstens 1 Mol. H3P 0 4 kommen, so daB das entstandene Diammoniumphosphat unter 
gleichzeitiger Verdampfung des W. sich unmittclbar in fester Form abscheidet. (F. P. 
720 095 vom 17/7. 1931, ausg. 15/2. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von Kohlcnstoff 
aus Acetylen. Die spontane Zers. des C2H2 erfolgt in Ggw. von dampffórmigcn Metall- 
carbonylen mit Ililfe einer einzigen u. kurzeń Energiczufuhr. (Hierzu vgl. E. P. 286845;
C. 1930. I. 3091.) (F. P. 720 192 vom 20/7. 1931, ausg. 16/2. 1932. D . Prior. 24/7. 
193Q.) D r e w s .

Peter junek, Offenbach a. M., Herstellung von Rup aus AnthracenriicksUinden 
durch Vergasen u. Verbrenncn unter ungenugender Luftzufiihrung, dad. gck., daB 
das in einem Vergaser erzcugto Gas unmittelbar nach sciner Erzcugung u. unmittelbar 
yor sciner in einem RuBsammler erfolgenden Verbrennung in einer besonderen Rolir- 
schlange o. dgl. hochgradig iiberhitzt wird. (Hierzu vgl. D. R. P. 535093; C. 1931.
II. 3524.) (D. R. P. 547 968 KI. 22f vom 9/12. 1925, ausg. 1/4. 1932.) D r e w s .

Norit-Vereeniging Verkop Centrale, Amsterdam, Herstellung von hochaktiyer 
Kornkohle fiir Gasadsorptionszwecke, 1. dad. gck., daB Kohleformlinge oder stiickige, 
gegebenenfalls vorverkohlte Schalen, Kcrne oder ahnliche harte Ausgangsmatcrialien 
zunachst mittels Gasen oder Diimpfen aktiyiert u. darauf einer Nachbehandlung mit 
Chemikalien in der Gliihhitze unterzogen werden. — 2. dad. gek., daB man die gckórnte 
oder stiickige Kohle in an sich bekannter Weise zuerst cxtrahiert u. auswascht u. dann 
mit Chemikalien impriigniert u. gliiht. — 3. dad. gek., daB man die fertig aktivierte 
Kohle in an sich bekannter Weise extrahicrt u. auswascht. (D. R. P. 547 639 KI. 12i 
vom 17/4. 1928, ausg. 24/3. 1932.) D r e w s .

United Gas Improvement Co., Philadelphia, ubert. yon: Joseph A.Perry,
Swarthmore, Gewinnung von Wasserstoff. H„ u. KW-stoffe enthaltende Gase werden in 
geeigneter Weise zerlegt u. der isolierte H2 abgeleitet. Die KW-stoffe werden zwecks 
Spaltung durch glUhcndo Brennstoffe gefutu-t u. die erhaltcncn Gase zwecks Gewimiung
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des H2 einer Trennungsanlage zugeleitet. (A. P. 1 848 654 vom 30/8. 1930, ausg. 
8/3. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von geschmolzenem 
wasserfreiem Natriumliydral. NaOH-Lsgg. werden unter kontinuierlicher oder dis- 
kontinuierlieher Druckverminderung eingeengt, so daB der Kp. der Schmelze sich der 
Temp. nahert, bei welcher die Krystaliisation des NaOH beginnt. Diese Temp. soli 
jedoch nicht unterschritten werden. Die Entwasserung kann innerhalb der Konz.- 
Zone von 80 bis 93% bei eincm Untcrdruck von ca. 000 mm durchgefiihrt werden. 
(F. P . 719 289 vom 30/6. 1931, ausg. 3/2. 1932. D. Prior. 4/11. 1930.) D r e w s .

Carl Theodor Thorssell, Kassel, Gewinnung von Kaliumnitral und Nalrium- 
carbonat. Im Verlaufo des Vcrf. erhaltene NaHC03-Lauge wird mit gleichfalls im 
Verf. erhaltenem CaS04 umgesetzt, das erhaltene CaC03 abgetrennt, die Mutterlauge 
mit rohem sylvinit. K-Salz u. NH3 behandclt u. das gebildete KC1 sowie der Glaserit 
aus der Lsg. entfernt. Zwecks Gewinnung von K2S04 wird das abgetrennte Salzgemisch 
mit W. behandelt. Auf das K2S04 liifit man CaC03 u. HNOa einwirken, wobei neben 
CaSO.t eine Lsg. von KN03 entsteht. D ie  nach Abscheidung des Glascrits u. des KC1 
zuriickgebliebene Mutterlauge wird tcilweise vom NHjCl befreit u. dcm SolvayprozeB 
unterworfen. Die hierbei erhaltene Mutterlauge wird mitCaS04 umgesetzt usw. (A. P. 
1 848 756 vom 3/7. 1930, ausg. 8/3. 1932. D . Prior. 13/7. 1929.) D r e w s .

Solvay & Cie., Belgien, Herslellung von Calciumhypochlorit. Auf Kalkmilch lafit 
man Cl einwirken, wobei die Temp., besonders gegen Ende der Rk., unterhalb 30° 
gehalten wird. Das abgetrennte neutrale Ca-Hypochlorit wird im Vakuum filtriert, 
gepreBt u. im w. Luftstrom getrocknet. Durch Zusatz von Kalk zu den Mutterlaugen 
wird bas. Hypochlorit erhalten, welches durch Filtration abgetrennt u. nach Zugabc 
weiterer Kalkmengen zur Clilorierung benutzt wird. Die Mutterlaugen des bas. Hypo- 
chlorites finden zur Herst. von Chloraten Verwendung. (F. P. 720 404 vom 22/7. 1931, 
ausg. 19/2. 1932. E. Prior. 24/7. 1930.) D r e w s .

Kinetic Chemicals, Inc., V. St. A., Herslellung von Antimonlrifluorid. Ein 
Sb-Trihaloid, dessen Halogen ein oberhalb 19 liegendes At.-Gew. aufweist, wird mit HF 
in gasfórmiger oder fl. Form behandelt. Vorzugsweise wird das Trihaloid, z. B. das 
Trichlorid, in geschmolzenem Zustand verwendet. Die Rk. kann auch in Ggw, von 
Lósungsmm., vorzugsweise organ., z. B. Nitrobenzol, durchgcfiihrt werden. (F. P. 
720 589 vom 24/7. 1931, ausg. 22/2. 1932. A. Prior. 18/2. 1931.) D r e w s .

Earl C. Gaskill, Red Bank, New Jersey, Herslellung von Zinksulfid. ZnO u. S 
werden unter AusschluB yon Luft erhitzt, wobei Tempp. von ca. 700° eingchalten 
werden. (A. P. 1 849 453 vom 4/12. 1926, ausg. 15/3. 1932.) D r e w s .

[rilSS.l Paweł MitroJanowitsch Lukjanow, Lehrbuch der chem. Technologie der Mincral-
stoffe. 4. Aufl. Tl. 1. Pab rikation  der M ineralsaurcn. M oskau-Lcningrad: Ogis-Staall.
W iss.-Tcchn. Verlag 1931. (325 S.) Rbl. 3.70.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe,
Clyde E. Williams, Verwendung von Melallen beim Brennen glasigcr Einailtcarcn. 

Bcsprcchung des Einflusses der Warmo auf die Metalle u. Hinweis auf hitzebestandigo 
Legierungen, welche oft besser brauchbar sind ais GuBeiśen. Solchc Lcgierungen 
zur Verwendung beim Einbrennen von Email bestehen aus 17—22% Cr, 30—40% Ni, 
1—3% Mn, 1,5—2,5% S i u. 0,4—0,5% C. (Ceramic Ind. 18. 179—80. Marz 1932. 
Columbus, Ohio.) S a l m a n g .

W. Greiner, Herslellung von Altkupfer-Emaille und dereń Auflragsweise. Bctriebs- 
anweisungen. (Glashutte 62. 220—21. 28/3. 1932.) S a l m a n g .

— , Eńlmischen von zarttonigen Emaillefarben. Zur Vcrmeidung des Entmischens 
ist die Venvendung von Farben crforderlich, welche von allerfcinstcr Mahlung sind 
u. von nicht zu vcrschicdenem spez. Gcwieht. BleiwciB ist nicht gecignet. Erdfarben 
sind moglichst zu vermciden. Eventuell empfiehlt sich auch ein Zusatz von 1% W. 
u. »/2—1% Sprit zu der angeriebenen Farbę. (Farbę u. Lack 1932. 84. 10/2.) S c h e i f .

F. H. Norton und V. J. Duplin jr . , Farbbildung in keramischen Massen. Eine ein- 
fache Parianmasse wurde mit verschiedenen Mengen yon Co, Cr, Fe, U, Ni u. Cu ais 
Oxyde versetzt u. die Farben mit cinem Spcktrophotometer gemessen. Farbton, 
Glanz u. Sattigung waren dem Logarithmus des farbenden Oxydes proportional. Die 
Farbo war dem Anteil des nicht aufgelostcn Oxydes u. nicht seinem ins Glas ein-
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gegangenen Anteil zuzuschreiben. Man kann also Korper fiir reflektiertes Licht u. 
fiir durchgelassenes Lioht farben. Durch Red. von CuO lassen sich schóne, aber nicht 
reproduzierbare rote Tóne erzeugen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 1 5 . 206—12. Marz 
1932. Cambridge, Mass., Inst. of Technology.) S a l m a n g .

Hans Jebsen-Marwedel, Die Technologie des Glases im Lichle naturmssenschaft- 
lichcr Forsclmng. Schilderung der Vorgiinge bei der Glasbldg., Entglasung u. der Homo- 
genisierung des Glasflusses. (Naturwiss. 1 9 . 1033 — 37. 25/12. 1931. Gelsen
kirchen.) S a l m a n g .

Geo. Mc Cauley und c. D. Spencer, JFas ist Glas ? Einleitung zu einer gemein-
verstandlichen Eolge von Aufsatzeń iiber Glas. (Ceramic Ind. 17. 190—92. 1931.
Corning Glass works u. General Electric Co.) S a l m a n g .

Geo. Mc Cauley und C. D. Spencer, Die fur einen Glassalz erforderliclien Eigen-
schaflen. (Vgl. vorst. Ref.) (Ceramic Ind. 17. 474—76. 1931. Corning Glass Works u.
General Electric. Co.) S a l m a n g .

C. D. Spencer, Farbenlehre. (Vgl. vorst. Ref.) Ausfiihrungen iiber Farbglaser. 
(Ceramic Ind. 18. 184—87. Marz 1932. General Electric Co. Glasabteilung.) S a l m a n g .

E. Zsclliminer und L. Ernyei, Uber die Lauterung von Natron-Kalk-Silicatglas
durch Antimon-(3)-oxyd. Sb20 3 wurde einem Glasgemenge zugesetzt u. ein giinstiger 
EinfluB auf die Lauterung festgestellt. (Sprechsaal 65. 177—78. 10/3. 1932. Karls
ruhe, Silicathiittenlabor. d. T. H.) S a l m a n g .

U. S. Bureau of Standards, Zusammensdzung und thennische Ausdehnung einiger 
Soda-Kalk-Silicaglaser. (Vgl. C. 1 9 3 1 . I. 1958. II. 1618.) Fiir Gliiser von 52—80% 
SiOa u. unter 16% CaO werden Formelu zur Berechnung der Warmeausdehnung 
angegeben. (Journ. Franklin Inst. 2 1 3 . 90—91. Jan. 1932.) S a l m a n g .

Lowell H. Milligan und David Armitage, Die ,,Feuchligkdtsausdehnungu von 
Glasem. (Vgl. C. 1 9 3 1 . I. 3154.) Zur Feststellung der etwa vorhandenen Langen- 
anderung von Glasstaben durch W.-Behandlung wurden Stabchen von Flachglas, 
Pyrexglas u. verschiedcnen Glasern, die ais Bindemittel fiir Schleifscheiben verwandt 
wurden, im Autoklaven mit W. bei 12 at Druck u. 184° behandelt. Die Langen- 
messung mit einem Z E ISS-O ptim eter mit 2,5 /t MeBgenauigkeit ergab, daB keinerlei 
Langenveranderung stattgefunden hatte. (Journ. Amer. ceram. Soc. 1 5 . 167—70. 
Marz 1932. Worcester, Mass. Norton Co.) S a l m a n g .

U. S. Bureau of Standards, UUravioleltdurchlassiges Glas fur die Landwirtschaft. 
Es handelt sich um Glas, das fur kurze Wellen durchlassig, aber wegen seiner geringen 
Qualitat fiir Wohnungen unbrauchbar ist. (Journ. Franlin Inst. 213. 91—92. Jan. 
1932.) S a l m a n g .

W. Steger, Das Auflrclen von Glasurrissen an kcramischen Waren im Muffcl- 
brande. Glasuren, die bei Zimmertemp. spannungsfrei sind, kónnen bei hoheren Tempp. 
so gespannt werden, daB sich Haarrisse bilden. Glasuren, welche bei Zimmertemp. zu 
Haarrissen neigen, kónnen beim Muffelbrand reiBen, wenn der glasierte Gegenstand beim 
Glattbrand im Entspannungsbereich der Glasur schroff, nach dem Muffelbrand dagegen 
langsam abgckiihlt wurde. Sonst bedingt Muffelbrand Verminderung der Spannungen. 
Beim Anwarmen in der Muffel treten Risse auf, wenn die Glasur bei Zimmertemp. 
spannungsfrei oder mit Neigung zum Abspringen haftet. Beim Abkiihlen erscheinen sie, 
wenn die Glasur bei Zimmertemp. zu Haarrissen neigt. Die Risse kónnen von der Glasur 
u. vom Scherben ausgehen. Vf. schlagt zur Jlinderung der Glasurrisse in der Muffel vor: 
Einstellung der BI. oder der Glasur auf etwas starkere Neigung zum Abspringen, Er- 
niedrigung der unteren Entspannungstemp. der Glasur, Abanderung der Brennweise der 
Muffel. (Ber. Dtsch. kerain. Ges. 13. 41—54. Febr. 1932. Berlin, C h e m .- te c h n .  Versuchs- 
anstalt b. d. Staatl. Porzellan-Manuf.) SALMANG.

G. A. Bole, Die feuerfesten Bausloffe aus Tonerdekieselsdure. Beschreibung der 
Eigg., Ilerst. u. Verwendung von MuIIit-, Sillimauit- u. Kaolinsteinen. (Metals & Alloys
3. 15—21. Jan. 1932.) S a l m a n g .

F. Reinhart, Magnesiumorlhosilicat ais feuerfesler Bausloff. B esch reib u n g neuer
Paten te zur Herst. von Forsteritsteinen. ('Dtsch. Ziegel-Ztg. 1932. 119—20. Ton- 
ind.-Ztg. 56. 323—24. 1932.) S a l m a n g .

Louis Jordan, Gestampftes Magnesitfutler fiir Stahlschmelzófen ohne Verwendutig ion 
Eisenozyd. Elektr. gesinterte Magnesia wurde mit piast. Magnesia angemacht u. in 
Lichtbogenófen mit Erfolg ais Futter benutzt. (Metals & Alloys 3. 22—24. Jan. 1932. 
Bureau of Standards.) ' SALMANG.
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Colin Presswood, Feuerfesle Sloffe. Schamollesleine. (Ygl. C. 1931, II. 613.) All- 
gemeine Ausfiihrungen iiber Einteilung, Verwendung, Analyse, Feuerfestigkeit, Aus- 
dehnung, Wrkg. der Brennatmosphiire. (Metallurgia [Brit. Journ. Metals] 5. 169—70. 
172. Marz 1932.) SALMANG.

Robert Selzer, Beurteilung von Silicasleinen nach der duperen Beschaffenheit. 
Die roten Flecke sollen nur bei Findlingsąuarziten ein Gutemerkmal darstellen, nicht 
aber bei Felsąuarziten. (Dtseh. Ziegel-Ztg. 1932. 145—46. Tonind.-Ztg. 56. 361 
bis 362.) S a l m a n g .

—, Die Herstellung von Ziegeln und Klinke.rn im Trockenprefiverfahren. (Tonind.- 
Ztg. 56. 357—59. 31/3. 1932.) S a l m a n g .

W. Leder, Ziegeltrocknung mitlels Abicdrme. (Dtsch. Ziegel-Ztg. 1932. 131—33; 
Tonind.-Ztg. 56. 347—48. 26/3. 1932.) S a l m a n g .

William L. Fabianie, Erreichung neuer Farbeffekte an Fassadenziegeln. Ein post- 
glazialer Ton mit 18,6% A!20 3 u. 5,3% Fe20 3, 4,9% Alkali u. 3,6% CaO -(- MgO wurde 
mit Farbmitteln versetzt u. gebrannt. Die Zusatze miissen sorgfaltig verteilt u. die 
Steine meist bis zur Sinterung gebrannt werden, um klare Farben zu erhalten. Ziegel 
mit rauhem Bruch geben bessere Farben ais solche mit feinem Brueh. Braungelb wurde 
durch Zumischen von 28% braunbrennendem Ton zu rot brennendem erzielt. Tief 
rot wurde durch Zusatz von 3% Fe20 3 erhalten bei einem Verhaltnis von Fe20 3: A120 3 =  
1: 2,23 u. bei Kalk wie 4,93: 1. Viele Tónungen in gelb wurden durch Zusatz von 
6—10% CaC03, braun u. schwarz durch Mn, samtartiges Purpur durch Fe-haltigen 
Sand, griin durch Zn, gelbbraun durch Aufspritzen von gelbbraun brennendem Ton 
erzielt. Sn u. U hatten keinen Farbeffekt. (Ceramic Ago 19. 116—20. Marz 1932. 
Raleigh, N. C. State College.) S a l m a n g .

J. T. Robson, Bestandteile von Morleln zur Vcrwendung bei hohen Temperaturen. 
Mischungen von Ton, Sand u. Zementen erwiesen sich nur bis 870° ais brauchbar. 
(Fuels and Furnaces 10. 71. Jan. 1932. Harrop Ceramic Service Co.) SALMANG.

A. H. Munro und J. D. Sutherland, Hdhere Einlieitsfestigkeiten fiir Beton. All- 
gemeine Ausfiihrungen iiber Bereitung u. Eigg. von Beton. (Commonwealth Engineer 19. 
245—49. 1/2. 1932. Melbourne.) S a l m a n g .

H. F. Gonnerman, Neuere Unlersuchungen iiber Belonausschldge durch die Port- 
land Cement Associalion. (Vgl. C. 1931. II. 3029.) In einem Ofen wurde bis 1100° die 
Durchlassigkeit fiir Gase u. Hitze u. die Tragfahigkeit fiir Belastung untersucht. Gróbere 
Zuschlage verhielten sich im Beton giinstiger ais feine, doch sollte der EinfluB der 
Kornung auf die Festigkeit bei der Herst. des Betons mchr beriicksichtigt werden ais 
der auf die Feuersicherheit. Die Warmeleitfahigkeit ist fiir die Durchlassigkeit fur die 
Hitze maBgeblich. Wandę verschiedener Festigkeit hatten nach der Aussetzung an 
Fcuer dasselbe Festigkeitsverhaltnis wie vorher. Absplitterung von Stiicken aus dem 
Beton tra t nicht ein. Vf. gibt einen App. zur Best. der Verarbeitbarkeit an. Die Volum- 
veranderungen des Betons in den ersten Jahren ruhren von der W.-Aufnahme u. Ab- 
gabe des Zements her. Die Dauerhaftigkeit von Beton fur StraBenbau wurde dureh 
Unters. nach petrograph. u. mórteltechn. Methoden (Siebanalyse, Festigkeit, Gefrier- 
proben usw.) untersucht. Alle Unterss. ergaben dio iiberragende Bedeutung der Zement- 
W.-Misehung. Sie muB moglichst wenig W. enthalten. Leicht verwittemde Zuschlage, 
wie gewisse Schiefer, toniger Sandstein miissen vermieden werden. (Rock Products 35. 
Nr. 5. 36—41. 12/3. 1932. Chicago, Portland Cement Ass.) S a l m a n g .

Goffin und G. Mussgnug, Der freie Kalk im Portlandzementklinker. Freier Kalk 
beeinfluBt die Raumbestandigkeit, mehr wie 2% darf im IClinker nicht yorhanden 
Rein. Von 1,5% ab mindert er dio Zugfestigkeit. Die Druckfestigkeiten der Klinker 
bis zu 4,8% freiem Kalk zeigen nach 1, 2 u. 3 Tagen noch geringen Anstieg, fallen aber 
nach 7 u. 28 Tagen W.-Lagerung mit steigendem Geh. an freiem Kalk. Durch Zu- 
mahlen von 30% Schlackensand kann man zuweilen dio Festigkeiten yerbessern. Aus 
der chem. Zus. u. dem freien Kalk laBt sich der AufschluBgrad errechnen. Die Best. 
des Unloslichen ist hierfiir nicht ausreichend. (Zement 21. 145—48. 178—80. 17/3. 
1932.) _______ ______  S a l m a n g .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston,
Frankreicli, Verbundglas. Ais Zwischenschicht verwendet man sog. Alkydharze, her- 
gestellt aus mehrwertigen Alkoholen u. mehrbas. Sauren, z. B. aus Olykol u. Phthal- 
oder Bernsteimdure. Dio Schiclit kann aus den einzelnen Kompononten gebildot, 
gegebenenfalls auch bei 150° polymerisiert werden oder ais Folie dazwischen gelegt
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u. in der Warnie verpreBt werden. (F. P. 709 826 vom 15/1. 1931, ausg. 13/8. 1931. 
A. Prior. 18/1. 1930.) E n g e r o f f .

Deutsche Spiegelglas Akt.-Ges., Griinenplan, Herstellung von Gldsern mit groflcr 
Durchłassigkeit fiir uUravioletle Stralilen, dad. gek., daB dem Gemenge fiir Glaser, dereń 
Geh. an Fe in bekannter Weise móglichst niedrig gehalten wird, eine je naeh dem Eisen- 
gehalt des gescliniolzenen Glases abgestufto, im allgemeinen einige 1/10 %  der Glas- 
masse betragende Menge von SnCl2 zugesetzt wird. — Weiterer Zusatz von Kobalt- 
oxyd bewirkt bei bober Durchłassigkeit fiir ultraviolette Strahlen starko Absorption 
im sichtbaren Teil des Spektrums. (D. R. P. 493 857 ICl. 32b vom 30/12. 1925, ausg. 
30/3. 1932.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Rein weifie keramische Er- 
zeugnisse. Die aus Kaolin gefertigten Gegenstande werden in stetig arbeitenden Muffel- 
oder Tunnelófen in Ggw. von Cl2 zweckmaBig bei nichr ais 600° erhitzt. (E. P. 366 890 
vom 30/10. 1931, ausg. 3/3. 1932. D. Prior. 1/11. 1930.) K u h l i n g .

Western Electric Co., Inc., New York, ubert. yon: Walter Jefferson Scotts 
und Leon I. Shaw, Brookfield, V. St. A., Keramische Gegenstande. Keram. Rohstoffe, 
besonders Ton u. Talkum, werden mit W. zum dicken Brei yerriilirt, innig gemischt, 
getrocknet, die Lsg. eines oder mehrerer in der Hitze fliichtiger Bindemittel, wie 
Paraffin u. Carnaubawaclis, zugesetzt, das Lósungsm. yerjagt, der Riiekstand gc- 
mahlen, geformt u. bei etwa 1200° gebrannt. (A. PP. 1847102 vom 11/7. 1928 u. 
1 847197 vom 26/12. 1929, ausg. 1/3. 1932.) K u h l i n g .

Georges Walter, Sehweiz, Zementgcgenstande. Zement wird mit Fasern oder 
Plattehen kieselsaurereichcr u. kalkarmer Stoffe, vorzugsweise Glas- oder Quarzwolle, 
yermiselit u. es werden die Mischungen in bekannter Weise zu Formkórpern yerarbeitet. 
Die Festigkeit der Erzeugnisse ist erheblich gróBer ais die von Erzeugnissen aus Zement u. 
Schlackenwolle. (F. P. 718 979 vom 22/6. 1931, ausg. 30/1. 1932. D. Prior. 28/6.
1930.) K u h l i n g .

IJpson Co., New York, Bauplatten, sowie Verf. u. Maschine zur Herst. derselben 
aus einem porigen, zusammenhangenden, durch Warme aufgeblahten Gemisch aus 
einem aufblahenden Bindemittel, einem Fiillstoff u. mit einem AuBenbelag, 1. dad. 
gek., daB der AuBenbelag aus zusammenhiingendem Faserstoff, wie Papier o. dgl. be
steht, u. durch das aufgeblahte Bindemittel des Kernes ohne zusatzlichen Klebstoff 
festgehalten ist. — 2. Herst. der Bauplatten nach Ansprueh 1, dad. gek., daB das Gc- 
miseh aus Fiillstoff u. aufblahendem Bindemitteln u. vorzugsweise Alkaliseife in Flach- 
strangform mit dem Faserstoffbelag zwischen Heizplatten von gróBer Flachę mittels 
Zugwralzen o. dgl. stetig durchgefórdert wird, die auf das Gemisch in einem Punkte 
wirken. wo es bereits geniigende Steifheit bat. — Ais aufbliihendes Bindemittel dient
1. Alkalisilicat, Lederleim oder Maisstarke. Eine zur Herst. der Bauplatten geeignete 
Vorr. ist in der Patentschrift beschrieben. (D. R. P. 545 223 KI. 37b vom 4/1. 1928, 
ausg. 12/3. 1932.) K u h l in g .

F. Berger, Sehaerbeek, Ban- und Isoliermaterial, besteliend aus MgO u. Quarz, 
denen evtl. Holzmehl, pflanzliches Fasermaterial, Alkaiisilicate, Mineralsalze u. Zement 
zugesetzt werden. (Belg. P. 357 379 vom 15/1. 1929, Auszug verdff. 19/7.
1929.) M . F. Mu l l e r .

Asbest- und Kieselgurwerke G. m. b. H., Olzen, Herstellung von warmeisolie- 
renden Formlingm durch GieBen einer M., besteliend aus Kieselgur, Asbest, kolloiden 
Bindemitteln u. W., dad. gek., daB eine GieBmasse verwendet wird, die an Trockcn- 
substanz mindestens 95°/0 Kieselgur u. hóehstens 5% eines Gemenges aus pflanzlichem 
Leim u. Asbestfasern enthalt u. nach Einfiillen in Formen mit gelochten Wandungen 
getrocknet wird. — Bei Verwendung aufgeschlossener Starkę ais Bindemittel ist ein 
erhartender Stoff, wie tier. Leim, Wasserglas o. dgl. zuzusetzen. (D. R. P. 546 273 
KI. 80b vom 6/5. 1927, ausg. 11/3. 1932.) K u h l i n g .

Poul Pers, Kopenhagen, Wasserdichte Masse. Die M. besteht aus einem Gemisch 
von Zement u. pulverfórmigem Materiał aus der Orthochloritgruppe, wie z. B. Chlorit- 
stein oder Chloritschiefer, dem gegebenenfalls Farbstoffe oder andere Stoffe, wic 
Sulfitablauge, Aspłialt, Korkstiieke, Korkpulver, CaCl2 o. dgl. zugesetzt werden kónnen. 
(Dan. P. 4 i 149 vom 4/1. 1929, ausg. 25/11. 1929. Schwcd. Prior. 5/1. 1928.) D r e w s .

Metalkote Comp. of Canada, Ltd., ubert. von: Roy Miller, Toronto, und Louis 
Samuel Wertz, Cleveland, Ohio, Wasserdichtmachen von Mauern und Wanden durch 
Aufspritzen eines Gemisches von feinverteiltem Fe, W. u. evtl. NH4C1 mittels Druck- 
1 nft. (Can. P. 289 842 vom 30/9. 1927, ausg. 21/5. 1929.) M . F. M u l l e r .



1932. I. Ht„. A g r ik u l t u r c h e m ie ; D O n g e m i t t e l ; B o d e n . 2883

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland,Siiurefestes Mauerwerk. Aussiiure- 
empfindlichen Steinen bestehende Ziegel werden mit grobdispersen Emulsionen bitumi- 
noser Stoffo getriinkt, welche keine Seife oder Alkalien, aber z. B. Huminsaure, enthalten. 
Die Ziegel werden getroeknet u. mit Gemischen der erwahnten Emulsionen u. von siiure- 
bestandigen minerał. Pulyern, z. B. Sand, vermauert. (F. P. 718 303 vom 5/6.. 1931, 
ausg. 23/1. 1932. D. Prior. 16/7. 1930.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Beltige auf Wand-, Boden- 
jilalten u. dgl. Auf die gegliitteten oder in anderer Weise vorbereiteten Platten werden 
gleiehformige Misehungen aufgetragen, welche aus einer seifen- u. alkalifreien wss. 
Emulsion yon Bitumen, die z. B. mittels Huminsaure hergestellt ist u. nach Zusatz von 
Mineralstoffen nieht bricht, gepulyerten Mineralien, wie Sand, u. gcgebenenfalls Farb- 
stoffen u. hydraul. Bindcmitteln bestehen. Die aufgetragene Schieht wird gcgebenenfalls 
einem PreBdruck ausgesetzt, oder auch ohne weiteres trocknen gelassen. Die Erzcug- 
nisse sind gute Wiirme- u. Sehallisolatoren u. neigen nieht zur Rissebldg. (F. P.
718 364 vom 6/6. 1931, ausg. 23/1. 1932. D. Prior. 11/7. 1930.) K u h l i n g .

Ivan Kardos, Budapest, Slrapenbaustoffe. Minerał. Stoffe, welche, wie Kalkstcin, 
hydraul. Bestandteile enthalten, werden ohne weiteres, andere Mineralstoffe, wie Bims- 
stein, Kieselgur, Sand o. dgl., nach Zusatz yon etwa 5—10% eines hydraul. Stoffes, 
in gemahlenem Zustand zu Kunststeinen yon geringer Festigkeit yerarbeitet. Diese 
werden unter Yakuum u. anschlieCendem Hochdruck mit einem erhitzten, bituminosen 
Stoff v o 11 i g durchtriinkt. IMit den Erzeugnissen belegte StraBen sind lialtbar u. 
nieht schliipfrig. (E. P. 363 354 vom 6/9. 1930, ausg. 14/1. 1932.) K u h l i n g .

Sam E. Finley, Atlanta, Georgia, Stra[3enbelag. Der Unterbau wird mit Bitumen 
von geeigneter Konsistcnz uberdeckt u. dann zunaehst etwas gróberes u. nachher 
feineres Steinmaterial darauf gebraeht u. mit dem Bitumen yerknetet. (Can. P. 
290 093 vom 11/10. 1928, ausg. 4/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

George W. Alsdorf, Miami Beach, V. St. A., Slrapenbclag. Steinklein, zer- 
kleinerte Schlacke, Sand o. dgl. werden in naturfeuchtem Zustande mit wss. Emulsionen 
von Asphalt, Petroleum o. dgl. allseitig getriinkt u. das Erzeugnis mit fl., gegebenen- 
falls geschmolzenem Bitumen, yorzugsweise Asphalt, gemiseht. Letzteres haftet fest 
an dem minerał. Fiillstoff. (A. P. 1 842139 yom 12/12. 1928, ausg. 19/1. 1932.) K uiil.

John Frederick Wake, Darlington, England, Stra/Jenbelag. Fiillstoffe werden, 
zweckmaBig im Mischer, nacheinander mit Bitumen, verd. Bitumen u. Ol, wie asphalt. 
Mineralól, Teerol o. dgl. getriinkt. Die Menge des in zweiter Phase yerwendeten ver- 
diinnten Bitumens soli 20—75% der Gesamtmenge des Bitumens betragen u. das Auf- 
tragen der Triinkstoffe in zerstaubter Form erfolgen. Es wird das Zusammcnkleben 
der Fiillstoffteile yermieden. (E. P. 363 655 yom 18/9. 1930, ausg. 21/1. 1932.) K u h l .

G. Debżs, Maęonneries, beton, beton arm e. C'haux e t cim ents. M ortiers. P ierres naturelles 
et. artifieielles. P la tre . Goudron e t bitunie. P a ris: Leon Eyrolles 1931. (VITT. 027, 
108 S.)

VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
Simon, Die Erniihrung unserer Kulłurpflanzen. Sclmdigungen reiner Mineral- 

diingung, Bedeutung der Bodenbakterien, Erfolge dureh C02-Dungung, Wrkg. des 
ultrayioletten Lichtes auf das Wachstum, die Bodenrk. (Ztschr. Ernahrung 2. 52—54.
79—84. Marz 1932. Dresden A 16.) G r o s z f e l d .

G. A. Fracanzani, Mangan in der Landwirtschaft. Kleine 3Mn-Gaben in der 
Diingung bewirkten bei Hyacinthen eine Entwicklungsstarkung mit betrachtlieher 
Erhóhung der Bliihfreudigkeit. (Riv. Ital. Essenze Profumi 14. 30—32.15/1.1932.) Gri.

N. Liatsikas, Uber das Vor!commen von braunen Słeppenboden in der Ebene von 
Thessalien. Chem. Analysen von Schlemmfraktionen typ. Braunerden. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 308—11. 18/1. 1932.) G r ij i m e .

Guido Ajon, Chemische Oesichtspunkte der krankhaften Diirre. Umfassendc Yerss. 
erwiesen, daB groBe Unterschiede in der Aschenzus. gesunder u. kranker Baume bestehen, 
heryorgerufen dureh Nahrstoffmangel u. schlechte physikal. Besehaffenheit der Kultur- 
bóden. (Riv. Ital. Essenze Profumi 12. 226—36. 253—62. Acireale.) G r i h m e .

Marja Woj tysiak, Fixienmg der Phosphorsaure in einigen Bodentypen. Die 
P20 5-Adsorption wurde an einem CaC03-reichen u. humusfreien LoB, einem an Fe u. 
Kolloiden reichen sehweren Ton, einem kujaw. Tscliernosem mit 4,5%ig. organ. Sub-
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stunz u. einem kolloid-, liumus- u. kalkarmen Sandboden untersucht. Bei BehandeJn 
des Bodens mit der Lsg. in einem Kolben ist die P2Os-Adsorption gróBer, ais wenn dio 
Erde mit der Lsg. ubergossen wird u. diese dann in die Erde eindringt. Die Adsorption 
nimmt zu mit der Einw.-Zeit, am meisten beim LóB. Erhohung des Verhaltnisses 
Boden: Lsg. iiber 1: 5 ist ohne EinfluB auf die Adsorptionsfahigkeit des Bodens. Der 
EinfluB der Konz. der Lsg. auf die P20 5-Adsorption entsprach bei Ton u. Tschernosem 
der FREUNDLICHschen Adsorptionsformel; bei LóB u. Sandboden wurde diese t)ber- 
einstimmung nicht gefunden. Temp. zeigte deutliehen EinfluB nur beim LóB. Ent- 
scheidenden EinfluB hat die Rk. des Mediums. LoB adsorbierte bei Ansiiuern immer 
kleinere P2Os-Mengen, die iibrigen Bodenarten immer gróBere, mit einem Maximum 
bei ph =  3—4. Ausgliihen erhóhte die Adsorptionsfahigkeit am starksten bei LóB, 
iinderte sie kaum bei Sandboden. Oxydation des Humus mit H20 2 hat das Adsorptions- 
vermógen von Tschernosem erniedrigt. Die Adsorption der Phosphorsaure in den Bóden 
ist das Ergebnis von chem. u. physikal. Prozessen; die chem. Adsorption iiberwiegt bei 
LóB, die phj^sikal. im Ton u. teilweise im Tschernosem. Es lassen sich also 2 Haupt- 
arten der P20 5-Adsorption f eststellen; erstere tritt auf in CaC03-reichen Bóden, die andere 
in Ca-freien Bóden, die Fe u. Kolloide enthalten. Die P20 5-Sattigung tritt bei der
I. Art sehr langsam, bei der II. viel schneller ein; Temp. hat deutliehen EinfluB bei der
I. Bodenart. Der Adsorptionsverlauf entspricht bei der II. Bodenart (physikal. Ad
sorption) der FREUNDLICHschen Formel. Teilweises Herauslósen der Bodenbestandteile 
durch HC1 fiihrt bei I. zu einer Abnalime, bei II. zu einer Zunahme der Adsorptions
fahigkeit. G liihen  des Bodens erh óh t die Adsorption bei I. u. verrin gert sie bei II. 
(Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych 27. 65—136. 1932.) S c h o n f e l d .

A. Demolon und J. Brigando, Uber die Proteidfixierung durch den Boden. Durch 
eingehende Verss. wurde bewiesen, daB humus- wie tonerdekolloidale Bóden reichlicli 
Proteide, z. B. Serumalbumin, aufnehmen u. sie leicht nitrifizieren. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 311—13. 18/1. 1932.) G r im m e .

F. Terlikowski, S. Sozański und E. Goj o w, Das C/N-Verhdllnis in den Humus- 
schichten der Kulturboden. Das Verhiiltnis C/N in der Humussohicht der Ackerbóden 
Polens scheint nicht unter 9,5: 1 zu sinken. Dio beobachteten Schwankungen des 
C/N-Verhaltnisses deuten auf eine grundsatzliche Schwierigkeit der Best. des Humus-C 
im Boden hin: jo genauer die Pflanzenreste entfernt werden, um so geringer wird dieses 
Yerhaltnis. Mit derselben Fehlerąuello sind die Methoden zur Humusbest. im Boden 
behaftet. (Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych 27. 157—66. 1932.) SCHONFELD.

W. Jessen, Die Slickstoff- und Kaliertragskurven, analytische Formulierung, Aus~ 
selien und Eigenschaften. (Vgl. C. 1932. I. 121.) An Hand von eigenen u. fremden 
Versuchsdaten wird die Zuverliissigkeit der Ertragskurven besprochen, die sich mit 
der logarithm. Funktion von MlTSCHERLICH u. der Hyperbelfunktion von B o r e SCH 
aufstellen lassen. Die N-Ertragskurven zeigten bessere Ubereinstimmung ais die 
K20-Ertragskurven. Es wird auf die schon von H a s s ę  yertretene Ansicht hingewiesen, 
dafl der absteigende Ast der Ertragskurye sich nicht darstellen laBt, solange die Ertrago 
ais Funktion der Nahrstoffmengen errechnet werden. Der yon N o l t e  u . RUSSELL  
gefundene S-fórmige Verlauf .des ersten Teiles der Ertragskurye lieB sich weder fiir 
N -, noch fiir K 20-Dungung bestatigen. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A 23. 
401—27. 1932. Berlin-Dahlem, Landw. Hochsch.) S c h u l t z e .

W. Jessen, Die Inkonstanz des Stickstoff- und Kałiwirkungsfaktors und ihre prak- 
tische Bedeutung. Zylinderverss. mit Hafer, Sommerroggen u. Móhren lieferten keine 
konstanten c-Werte fiir N. Der Kaliwirkungswert wird durch die Art der Darreichung 
einer Kalidungung sehr beeinfluBt, weniger durch yeranderte W.-Gaben u. yerringerte 
Belichtung. Eine Natriumbeidiingung ubte sehr unregelmaBigen EinfluB aus u. fiihrte 
nur zu geringer Erhohung des c-Wertes. Da die von MlTSCHERLICH aufgestellten 
Ertragstafeln durch die yeranderlichen c-Werte an Sicherheit einbiiBen, so wird der 
bereits von HASSĘ entwickelte Begriff der Nalirstoffeinheit yorgeschlagen u. hiernach 
eine neue Ertragstafel aufgestellt. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A 23. 
427—46. 1932. Berlin-Dahlem, Landw. Hochsch.) S c h u l t z e .

S. Goy, Uber die pjj-Spanne ais Funktion der Pufferkraft der Boden und eine neue 
Art der Pufferung. Unter Mitarbeit von P. Muller und O. Roos. Die pH-Spanne, 
welche zwischen KC1- u. Wasserausschiittlung besteht, ist eine Funktion der Ver- 
gróBerung des basenfassenden Raumes durch Neutralsalze (vgl. C. 1931. IL  2500). 
Hierdurch sinkt der Basenspiegel u. damit aueh die pH-Zahl, ohne daB Basenverluste 
auftreten. Die Wrkg. physiolog. saurer Salze diirfte nicht nur auf die wirkliche Ver-
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suueruńg zuruckzufiihren sein, sondern auch auf die Herabsetzung der pn-Zahl in W., 
so daB der Boden in einen ungiinstigen Zustand gedruckt wird, oline daB Basenverlust 
eintritt. Auch die nicht physiolog. sauren Salze wirken so. Fiir die Herabsetzung der 
pn-Zahl in W. bis zu der in KCl sind vorschiedeno KCl-Mengen n6tig, je naeh der Puffer- 
kraft des Bodens u. dor sclion im Boden vorhandenen Menge an Neutralsalzen. (Ztschr. 
Pflanzenernahr. Diingung. Abt. A. 21. 346—G3. 1931. Konigsberg, Landw. Versuchs- 
station.) " W. S c h u l t z e .

Rudolf Siegrist, Zur Praxis (ler physilcalischen Bodetianalyse. Besehreibung einer 
Methode, unter Ausschaltung des Laboratoriums den Luft- u. den W.-Geh., die 
W.-Kapazitat u. die Luftkapazitiit der Boden u. die KorngroBen durch Sieben u. 
Schliimmen zu bestimmen. Bzgl. der Einzclheiten muB auf das Original yerwiesen 
werden. (Vierteljahrssch. naturforsch. Ges. Ziirich 76. 103—15. 31/12. 1931.
Aarau.) L. WOLF.

Alberto Ferreira da Silva, Ober die Bestimmung der Phosphorsaure. Ubersichts- 
ref. iiber die Methoden. An verschiedenen Boden durchgefiihrte Analysen. (Revista 
Chim. pura applicada, Porto [3] 5. G9—94. Coimbra, Escola N. de Agricultura.) W il l s t .

Sch. Ziuzadze, Mikrobestimmung von Phosphor- und Arsensdure mil Molybdiin- 
bhiu. Anwendung auf Bodenausziige. (Vgl. C. 1931. II. 2303. 3142.) Besehreibung eines 
neuen Verf., welches mit scliwefelsaurcr Lsg. von reinem Mo-BIau arbeitet, die jahrelang 
haltbar ist. Es wurden Mo-Blaulsgg. dargestellt, die unempfindlich gegen S iO , sind. 
Ein zweites Verf., welches SnCl2 zur Red. verwendet, arbeitet sehneller u. etwas empfind- 
licher, hat aber den Nachteil, daB die ohnehin schon kurz anhaltende Farbung bei Boden- 
auszugen oft schon nach einigen Minuten yollstimdig verschwindet. (Ztschr. Pflanzen
ernahr. Diingung. Abt. A. 23. 447—54. 1932.) W. S c h u l t z e .

P. Pfeifer, Vergleichemle Unlersuchungen iiber einige Mellioden zur Trennung der 
Sesquioxyde von den Erdalhalien und ihre Verwertbarkeit fiir die Bodenanalyse. Die 
Ammoniakmethode liefert bei doppeltcr Fallung von der ais sicherstc Trennung an- 
geselienen bas. Acetatfallung kaum abweiebende Werte. Wenn wegen hohem Mn-Geh. 
die bas. Acetatfallung unvermeidlich ist, so verwendet man yorteilhafterweise Ammo- 
niumacetat. Dio Alkalien konnen auf diese Weise im Gang der Anal3'se erfaBt werden. 
Die Ammoniumnitritmethode liefert gute Werte, die Ndd. sind aber nur in wenigen 
Fiillen besser filtrierbar. Kcines dieser Vcrff. gestattet die quantitativo Fallung der 
Toncrde. Der Einfachlieit halber ist die Ammoniakmethode infolge der besseren 
Filtrierbarkeit der Ndd. dem Acetatverf. vorzuziehcn. (Mitt. Laborat. PreuB. Geolog. 
Landesanstalt 1931. Nr. 15. 3—10. Berlin, Geolog. Landesanst.) L. W o l f .

Ruhrchemie Akt.-Ges., Oberhausen, Diingemittel. Trockene oder feuchto 
Mischungen yon (NH,)2S04 u. NII^ N 03 werden mit konz. Lsgg. von bis zu 20% der 
Gesamtmenge Ca(N03)2 yermengt u. getrocknet. Die Erzeugnisse sind nicht hygroskop. 
(E. P. 366 035 vora 22/7. 1930, ausg. 25/2. 1932. D. Prior. 26/7. 1929.) ICu h l i n g .

Ruhrchemie Akt.-Ges., Oberhausen, Diingemittel. Feste oder konz. Lsgg. von 
NHfl-NOj werden in fl. NH3 gol. oder mit gasfórmigem NH3 behandelt u. dio Massen 
mit einer Saure neutralisiert. Durch Regelung des Wassergehaltes, des Druckes, der 
Temp. usw. kann man unmittelbar zu festęn Erzeugnissen gelangen. (Oe. P. 126 581 
vom 10/2. 1930, ausg. 25/1. 1932. D. Priór. 2/3. 1929.) KUHLING.

Kaii-Forschungs-Anstalt G-. m. b. H., Berlin, Diingemittel. Fein gepulvertes 
Rohphosphat wird unter Ruhren so schnell ais moglich in eine Lsg. von KsS04 in 
HN03 eingetragen u. noch vor dor Verdickung etwa 50% des Fertigprod. eines friiheren 
gleichen Verf. zugegeben. Es entsteht ein festes, zerreibliches Erzeugnis. (E. P.
366 737 vom 17/2. 1931, ausg. 3/3. 1932. D. Prior. 21/2. 1930.) K u h l i n g .

William Eggert jr., Brooklyn, V. St. A., Diingemittel. Abgeschreckter Feldspat 
oder ein iihnliches IC enthaltendes Erz wird fein gepulyert, mit etwa der gleichen Menge 
gemahlenem Rohphosphat u. H2S04 von 50° Be gemiseht, die Mischung im Riihr- 
autoklayen innig durcligerulirt u. dann durch den Heizmantel dieses Gefiifles 1—3 Stdn. 
lang auf 120—170° erhitzt. Das in dem Erz enthaltcne K  geht in K2S04 u. Kalium- 
phosphat iiber. (A. P. 1 845 018 vom 31/8. 1927, ausg. 16/2. 1932.) K u h l i n g .

Ignaz Kreidl, Osterreieh, Pflanzenschutzmittel, bestehend aus den 5-haltigen Ab- 
wiissern, die bei der Herst. von Kunstmassen, insbesondere yon Kunstseide u. Filmen 
aus Viscose anfallen, allein oder im Gemiseh mit anderen Sehutzmitteln. (F. P. 713 370 
Tom  16/3. 1931, ausg. 27/10. 1931. Oe. Prior. 17/3. 1930.) S a rre .
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Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Herbert Schotte und Karl 
Gorilitz, Berlin), V erfakr en zur DarsteUung eines rasch sich lósenden fungiciden Salz- 
gemisches, 1. dad. gek., daB man CuSO.l mit krystallwasserbindenden Chloriden in 
festem oder geschmolzenem Zustand reagieren liiBt, 2. dad. gek., daB man der Schmelze 
W. hinzufiigt u. naehfolgend dio wss. Lsg. zur Trockne bringt. — Z. B. verschmilzt man 
CuSOi mit krystallwasserhaltigem MgĆL oder CaCL, wobei sich CuCl2 u. das ent- 
spreehende Sulfat bildet. Das Prod., das eine Komplexverb. der gebildeten Salze dar- 
stellt, ist in W. U. (D. R. P. 545 338 KI. 451 vom 23/4. 1927, ausg. 2/3. 1932.) S a r r e .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Walter Schoeller, Herbert 
Schotte und Karl Gornitz, Berlin), Schddlingsbekampfungsmillel, bestehend aus durch 
Umsetzen von Manganosalzen mit Alkalitriarsenaten gewonnenem Manganolriarsenat.
— Z. B. gibt man zu einer Lsg. von 30 kg Na3As04 in 125 1 W. 7 1 NaOH vom spezif. 
Gewieht 1,465 u. 34 kg MnSO4 in 250 1 W., erhitzt, filtriert u. wascht den Nd. aus. Die 
Verb. schiidigt die Pflanzen weniger ais das Bleiarsenat. (D. R. P. 547 395 KI. 451 vom 
27/4. 1929, ausg. 31/3. 1932.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fliegeni-ertilgungsmiltel, gek. 
durch den Geh. an nichtsubstituierten oder substituierten Benzoesaurcestern. — 
Z. B. yerwendet man die Methyl-, Amyl-, Phenyl-, Benzyl- u. andere Ester der Benzoe
saure,, Cldorbenzoesdure, Salicylsdure, 5-Chlor-2-oxyphenylcarbonsdure usw., z. B. gel. 
in Petroleum. (Oe. P. 125 712 vom 6/10. 1930, ausg. 10/12. 1931. D. Prior. 28/10.
1929.) S a r r e .

Constantin de Gendre, Frankreich, Herslellung von seifenhalligen Nicolinprapa- 
ralen. Man fiihrt zunachst Nicolin in Salze von Fettsiiuren iiber, welcho harte Seifen 
bilden ktinnen u. behandelt diese Salze dann mit Alkali. Geeignet ist z. B. das capryl- 
saure Nicotin. Dio Prodd. sind ais Schadlingsbekampfungsmittel geeignet. (F. P.
7 1 9  8 3 3  vom 14/10. 1930, ausg. 10/2. 1932.) A l t p e t e r .

VIII. Metallurgie; Metalłographie; Metaliverarbeitung.
Henry E. Armstrong, Die Eisen- und Slahlhidusirie. (Naturę 129. 268—69. 

20/2. 1932.) T r o m e l .
O. V. Auwers, Die magnetischen Eigenschaflen des Eiscns und seiner wichtigsten 

Legierungen. Bericht uber die Entw. ferromagnet. Legierungen; Hysterese, Permea- 
bihtat u. Venvendung besonders yon Permalloy (Fe-Ni) u. Perminyar (Fe-Ni-Co). 
(Naturwiss. 20. 257—64. 8/4. 1932. Berlin.) L o r e n z .

L. C. Sturbelle, Die Metallurgie des Zinks avf eleklrolytischem Wege. VI. beschreibt 
die elektrolyt. Zn-Gewinnung nach dem Anaconda-, dem Tainton- u. dem Slurbelle- 
Yerf. Dio Unterschiedo der drei Verff., insbesondere die yerschiedenen Wege zur 
Extraktion der gerosteten Erze, dio Methoden der Filtration, Laugenreinigung u. 
Elektrolyso der ZnS04-Lsgg. werden diskutiert. (Rey. universelle Mines, Metallurgie, 
Travaux publics etc. 7. 224—32. 15/2. 1932.) Coiin.

Archer E. Wheeler und H. Y. Eagle, Entuńcklung der Laugerei der Union 
miniire du haut Katanga. Gesehichto des Kupferbergbaus von Katanga. Kupfererze, 
liauptsachlich oxyd., mit geringen Vorkk. von gediegenem Cu u. Sulfiden. Der durch- 
schnittliche Cu-Geh. der Lagerstatte wird auf 6,5—7,0% geschatzt. Versuchslaugerei 
zeigte die Eignung dieser Erze fur eino nasse Behandlung mit yerd. H2S04 bei einem 
Verbrauch von 0,04 kg H2S04 bezogen auf 1 kg Gangart. Beschreibung der Laugerei- 
einrichtung, Elektrolyse u. Ofenanlage der Kupferhiitte. (Techn. Publ. Amer. Inst. 
Mining metallurg. Engineers 1932. N r . 459. 35 Seiten. Febr.) N i k ł a ś .

Richard Thews, Das Umschmelzen und liaffinieren von Altkupfer zwecks Her
slellung von Walzbarren, Knuppeln und Platten,. Ofen zum Einschmelzen yon Alt- 
material. Raffination des Altmaterials in seinen einzelnen Perioden, wie Yerblaseii, 
Dichtpolen, Zahpolen. EinfluB von P  u. As auf Diehtigkeit u. Gaslóslichkeit. Er- 
forderlieher P-Zusatz beim VergieBen des Cu. (Metallborse 22. 161—63. 193—95. 
6/2. 1932.) N i k l a s .

W. Guertler und W. Savelsberg, Uber die Konstilulion und Verarbeilung des 
Nickelsteins und der Nickelspeise. Unters. der ternaren Systeme Fe-Ni-S u. Fe-Ni-As 
mittels einer Anzahl analyt. u. metallograph. untersuehter Vers.-Schmelzen zur Fest- 
legung der Verwandtsehaft zwischen den einzelnen Komponenten u. der Gleichgewichte 
der einzelnen Krystallarten, Verh. der Fe-Ni-Sulfide beim AbrOsten. (Metali u. Erz 29. 
84—91. Marz 1932.) N i k l a s .
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G. L. Craig, Praklisclie Erfahrungen iiber das Giefien fehlerfreier Aluminiumingots 
fiir den Walzprozefi. Der Guli erfolgt zweckmaBig in geneigte For men, die wahrend des 
EinflieBens des Metalls langsam aufgcrichtet werden; die Seite der Form, an der das 
fl. Metali zunachst lierablauft, soli anfangs um einen Winkel von hóchstens 10° (besser 
nocli weniger) gegen die Horizontalc geneigt sein. Im iibrigen ist u. a. auf folgendti 
Punkte zu aehten: 1. Schmelztemp. hóchstens 1500° F (=  ~820°C); 2. Sorgfaltigo 
Beseitigung der auf der Schmelze schwimmenden Schlacke usw.; 3. Niedrige Gięli temp,,
4. GleichmaBiges, langsames EingieBen, 5. Wenn móglich, Erkaltenlassen der Formen 
an freier Luft vor Wicderbenutzung, so daB 6. die Temp. der Formen an allen Stellen 
móglichst dieselbe ist u. 450° F {= —230° C) nicht iibersteigt. — Einzelheiten siehe im 
Original. (Metals & Alloys 2 . 192—9G. Okt. 1931. Battelle Memoriał Inst.) H a r t n e r .

E. H. Dix, G. F. SagerundB. P. Sager, Gleichgewichlsbeziehungen in Aluminium- 
Kupfer-Magnesium- und Aluminium-Kupfer-Magnesium-Siliciumlegierungen hoher Rein- 
heit. Głeichgewichtsbezichungen bei Al-Cu-Mg-Legierungen mit 0,5% Mg- u- Cu-Gehh. 
von 0,5—5,35%. Die Proben werden einer angegebenen Wiirmebehandlung unter- 
worfen u. das Mikrogefiige untersucht. In gleicher Weise werden die Al-Cu-Mg-Si- 
Legierungen behandelt, die in Zus. Cu =  0,49—5,44%, Si =  0,5—0,6% u. Mg =  0,8% 
untersucht werden. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. 
Nr. 472. 13 Seiten.) N i k l a s .

William L. Fink und H. R. Freche, Gleichgewichlsbeziehungen in Aluminium- 
Kobaltlegierungen hoher lieinheit. Unters. des Al-reichen Teiles des binaren Systems 
Al-Co. Im Bereich von 0,05—10% ist ein Eutektikum zwischen Al u. einer intermetall. 
Verb. festgestellt. Die intermetall. Verb. entspricht nach Analyse eher der Zus. Co2Al9, 
ais der von GwYER mit Co3A113 angenommenen Verb. Best. der Lóslichkeit von Co2A19 
in geschmolzenem Al im Tomp.-Bereieh 877—680°. Aus Lóslichkeitsbest. u. Ab- 
kiihlungskurven mit Schliffen wurde der eutekt. Punkt bei 1% Co u. 99% Al u. einer 
eutekt. Temp. von 657° ermittelt. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engi
neers 1932. N r. 473. 10 Seiten.) N i k l a s .

William L. Fink und Kent R. Van Horn, Gleichgewichlsbeziehungen in Alu- 
minium-Zinklegierungen hoher Reinheit, Best. der Lóslichkeit von Zn in Al in festem 
Zustande durch Messungen der Hartę u. elektr. Leitfiiliigkeit, verbunden mit mkr. u. 
róntgenograph. Gefiigeunterss. Feststellung von Alterungserscheinungen bei Legierung 
mit 12,73% Zn bei 25° nach Abschreekung von 200°. Die Lóslichkeit von Zn betragt 
bei 25° 2,7% Zn, bei 250° 13,4% Zn. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 1932. N r. 474. 11 Seiten.) N i k l a s .

W. Broniewski und S. Koslacz, Uber Silber-Kupferlegierungen. Ergebnis der 
tlierm. Analyse: Eutektikum 779° boi 71% Ag; feste Lsgg. bestehen vón 7% der Ag- 
Seite u. von 6% der Cu-Seite ab. Bestimmt wird der elektr. Widerstand u. sein Temp.- 
Koeff., die Hartę, dio EKK. gegen CuS04-Lsg., die thermoelektr. Kraft u. ihr Temp.- 
Koeff. bei —78° bis +100° gegen Pb, Ausdelinungskoeff., ZerrciBfestigkcit u. weitero 
mechan. Eigg. — Werden die Legierungen in oxydierender Atmosphare geschmolzen, 
dann bildet sieh Cu.,0, das 1. ist u. die Eigg. stark andert. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 194. 973—75. 14/3. 1932.) L o r e n z .

J. Kent Smith, Kupfer-Beryllium-„Bronzenlt. Unters. von 9 Cu-Be-Legierungen 
mit Be-Gehh. von 0,34—2,75% Be, die k. u. w. zu Blechen ausgewalzt wurden. Festig- 
keitseigg. werden nach verschiedener Warmbehandlung u. Alterung bestimmt u. Auf- 
nahmen des Mikrogefuges hergestellt. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 1932. N r. 465. 14 Seiten.) N i k l a s .

—, Einwirkung von Giepiemperalur und Eisenzusatzen auf Lagerbronzen. EinfluB 
der GieBtemp. auf Festigkeitseigg. Fe-Gehh. iiber 0,3% sind schadlich, da sie eine 
Bleiseigerung bewirken u. den VerschleiB erhóhen. (Journ. Franklin Inst. 2 1 3 -  214—16. 
Febr. 1932.) N i k l a s .

J. E. Hurst, Schleudergu/3 von Melallen und Legierungen. (Vgl. C. 1932. I. 1821.) 
Allgemeine Eigg. von SchleuderguBstucken u. ihr Kleingefiige. Venvendetes Materiał 
ist GuBeisen u. GuBeisenlegierungen, StahłguB, sowie zahlreiche Nlchteisenmetałlegie- 
rungen. Einrichtung der GieBformen. (Metals & Alloys 2. 197—205. Okt. 1931.) N ik l.

A. Zankl, Ein Amcendungsbeispiel fiir Grunkernformerei. Herst. eines Hebelboeks 
fiir Stahlwerksanlagen durch Grunkernformerei. Anfertigung der Modellplatte, der 
Form u. des Grunkerns. Yorteile gegeniiber dem Trockeiikern. (GieBerei 19. 4&—49. 
5/2. 1932.) N i k l a s .
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H. W. Keeble, Pmkliseke Ilinwcise iiber Ólsandprazis. Vortcilo der Olsand- 
formerei, die dazu geeigneten Sande u. Bindemittel. Einige prakt. Beispiele fiir dio 
Verwendungsinoglichkeit von Olsandkemen in der GieCerei. (Foundry Trade Journ. 46. 
130—33. 25/2.1932.) N i k l a s .

Wm. Y. Buchanan, Sandprufung in der Oiefierei. EinfluB des Vermahlungsgradcs 
auf die Sandfeinheit. Herst. von Probekernen durch Pressen mit Handrammen. Best. 
der D. einer gepreBten Sandmischung durch Ermittlung der Eindringungstiefe eines 
Drahtes. Vergleichsmessungen mit dieser Methode an yerscliiedenen Sandmisehungen 
mit untersehiedlichem Feuchtigkeitsgeh. (Foundry Trade Journ. 46. 97—100. 113—IG. 
11/2.1932.) N i k l a s .

E. Feil, Formscliwarze. Prufvorr. zur Best. der Gasdurchlassigkeit u. Festigkeit 
der Formsehwarze. Scliwarzemischungcn mit Sttiekgraphit (feinst vermalilen) u. 
Tiegelmehl in yersohiedener Zus. werden nach dieser Methode nacligepriift. Folgerungen 
fiir die GieBerei. (GieBerei 19. 41—46. 5/2. 1932.) " N i k l a s .

Cleveland B. Hollabaugh und Wheeler P. Davey, Durch Kallwalzen hervor- 
gerufene berorzugle Orientierung in der Oberflaehe von Aluminium-, Nickel-, Kupfer- 
und Silberblech. (Vgl. C. 1930. II. 3237.1932.1. 994.) Die RćSntgenunters. der Krystall- 
struktur hat es ermóglicht, iiber die Anórdnung der Krystalle beim Kaltwalzen AufschluB 
zu erhalten u. gezeigt, daB gewisse bei stark durchgearbeiteten Blechen zu beobaclitende 
Erscheinungen auf „bevorzugt,e Orientierung“ („preferred orientation") zuruckzufiihren 
sind. Nach friiheren Verss. schien die Annahme berechtigt, daB sich dabei schlieBlich 
eine wohldefinierte Gleichgewichtsstellung (eąuilibrium position) herausbilde u. daB 
alle Metalle eines gewissen Krystalltypus sich gleich verhielten. Die vorliegende 
umfangreiche Arbeit hat ergeben, daB yerschicdene Metalle u. Legierungcn ein indi- 
yiduell verschiedenes Verli. zeigen, daB die Verhaltnisse verwickelter sind, ais es 
zunachst den Anschein hatte u. daB gerade yon dem jeweiligen Verh. in der hier unter- 
suchten Hinsicht die Eigg. der Bleche, der Typus der sich ausbildenden Oberflaehe 
u .‘die Notwendigkeit wiederholten Ausgliihens zwischen den einzelnen Etappen des 
Auswalzens bedingt werden. (Metals & Alloys 2. 246—50. 302—12. Okt. 1931 u. Nov.
1931. Physico-Chemical Laboratories of the School of Cliemistry and Physics, The 
Pennsylvania State College.) HARTNER.

Andrew V. Re, Betriebspraxis der Vernickelung von Aluminium. Alkal. Reinigungs- 
bad bestimmter Zus. (boraxhaltig). Darauffolgendes kurzes Tauchen in ein Saurebad, 
b^stehend aus je 1 1 konz. H2SO_, u. konz. HNOs, 15 g FeCI3 u. 60 ccm W. Sehwache 
galyan. Vorvermessingung. (Trans. Amer. eleetrochem. Soc. 61. 3 Seiten. Chicago. 
Sep.) K u t z e l n ig g .

R. C. Ernst und C. A. Mann, Die galmnische Abscheidung terncirer Legierungcn 
ron Kupfer, Cadmium wid Zink aus cyankalischen Badem. Eine Legierung von messing- 
iihnlicher Farbę der ungefahren Zus.: 62% Cu, 21% Cd, 17% Zn wurde durch Elek- 
trolyse eines Bades erhalten, das pro 1 40,01 g CuCŃ, 2,94 g Cd(CN)2, 36,14 g Zn(CN)2 
u. 138,0 g KCN enthielt. Badtemp. 25°, Stromdichte 0,3 Amp./dm2. Mit steigender 
KCN-Konz. wird die Abscheidung des Cu zugunsten der von Zn u. Cd zuriickgedrangt, 
so daB sich graue Uberziige ergeben. Zugabo von NaIIS03 bewirkt einen hoheren 
Cu-Geh. der Abscheidung, eine schwachere Vermehrung des Zn-Geh. u. eine starkę 
Verminderung des Cd-Geh.; dio Lcgierungen sind dann rótlicligelb gefarbt. Durch 
KOH-Zusatz wird der Cu-Geh. vermindert; schwacher gelbe Farbę, gróBere Krystalle. 
Von ahnlichem EinfluB ist eine Steigerung der Stromdichte. Auch durch Temp.-Er- 
hohung u. durch Verdiinnung des Bades wird die Zus. der Legierung beeinfluBt. (Trans. 
Amer. electroehem. Soc. 61. 32 Seiten. 1932. Minnesota, Univ. Sep.) K u t z e l n i g g .

A. Wogrinz, Zur Beslimmung des Cyankalis in Dekapierbddern. NaCN kann auch 
boi Ggw. yon Na.jFe(CN)6 mit AgN03 titriert werden. (Metallwaren-Ind. Galvano- 
Techn. 30. 154. 1/4. 1932. Wien.) K u t z e l n ig g .

A. Wogrinz, Zur Untersuchung von gahanotechnischen Zinkprdparalen und Badem. 
Fiillung yon ZnS in leicht filtrierbarer Form durch Zugabo yon festem Na,S u. jodo- 
metr. Best. (Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. 30. 154—55. 1/4. 1932. Wien.) K u t z .

Ernst Beutel und Artur Kutzelnigg, Das Einsinken elektrolylischer Cadmium- 
niederschlage. (Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. 30. 159. 1/4. 1932. Wien. — C. 1932.
I. 997.) K u t z e l n ig g .

—, Praxis der Goldplattierung. Da in den fiir die techn. Vergoldung ublichen 
Cyanidbddem im allgemeinen die anod. Auflsg. yon Au mit der kathod. Au-Abseheidung
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nicht Schritt halt, muB der Au-Goh. period, durcli Zusatz eines Au-Salzes ersetzt 
werden. Dabei ist wesentlich, daB eine Au-Verb. benutzt wird, welche die Zus. u. 
elektr. Leitfiihigkcit der Lsg. mogliclist wenig verandert. Es ist daher die Verwendung 
von HAuCl, ■ 3II20, welches dem Bad dauernd iiberschiissige Saure zufiihrt, oder von 
NaAuC!^-2Ii„0, welches dauernd den NaCl-Geh. des Bades steigert, durchaus un- 
geeignet. Unter den prakt. verwendbaren Au-Verbb. wird auf KAu(CN)z mit etwa 
68% Au, auf eine Miseliung von KAu(CN)2/KCN  mit etwa 40% Au u. auf AuCN  
mit etwa 88% Au hingewiesen. Besonders die letztere Verb. ist sowolil zur anfanglichen 
Darst. des Elektrolyten wie auch zur period. Wiedcrauffrischung sehr geeignet, da sio 
keine Fremdstoffe in das Bad einfiihrt u. das CN' nur die bei der Elektrolyse durch 
Zers. auftretenden Cyanidverluste deckt. (Chem. Trade Journ. 90. 309. 25/3. 
1932.) COHN.

G. H. Mc Gregor, Einwirkung ton alkalisclien Fliissigkeiten auf einige Legierungen.
Best. des Angriffs von Fe-Cr-Legierungen mit Cr-Gehli. von 15—30%, Fe-Cr-Ni- 
Lcgierungen verschiedenster Zus., Monelmetall, Messing, Bronze, GuBciscn u. Stahl- 
blech durch 5 verschicdene alkal. u. chlorhaltige Lsgg. von angegebener Zus. Probcn 
dieser Legierungen wurden in Form von Blechen von bestimmtem AusmaB u. Gcwicht 
9 Monate lang der Korrosion der Lsgg. ausgesetzt, u. der Gewichtsverlust bestimmt. 
(Paper Trade Journ. 94. Nr. 6. 34—36. 11/2. 1932.) N i k l a s .

H. Sutton und L. F. Le Brocę, Schulz von Magnesiumlegierungcn tor Korrosion.
(Vgl. C. 1932. I. 443.) Die Moglichkeitcn, Mg-Legierungen durch gccignete Vorbehand- 
lung zu schutzen, werden systemat. untersucht. 1. Erliohung des Widerstandcs gegen 
Korrosion wird durch Zulegieren von Mn (1,75%) erziclt; doch sind die mechan. Eigg. 
der Mn-Legierung im allgemeinen ungenugend. 2. Calorisieren, Sherardisieren oder 
elektrolyt. Uberaiehen mit Zn oder Cu bietet keinen Vorteil. 3. Eine wesentliche Ver- 
besserung der Widerstandsfahigkeit wird durch chem. Bchandlung erzielt. Das hierzu 
am besten geeignete Bad besteht aus einer wss. Lsg. von 1,5% K2Crj07, 1% Kalialaun 
u. 0,5% NaOH u. wird z. B. durch 6 Stdn. bei 95° einwirken gelassen. 4. Dadurch, 
daB man die chromatbchandclten Gcgenstiinde in eine 10%ig. Lsg. von Lanolin in Bzl. 
taucht, kann man ihrc Korrosionsbestandigkeit noch weiter verbcssern. 5. Auch ge- 
eignetc Celluloselackanstriche crholien die Sehutzwrkg. des im Chromatbade ent- 
stehenden Uberzuges. 6. Anod. Bchandlung in Lsgg. von Cr03 oder von verschiedcnen 
Salzen fiihrte nicht zu giinstigen Ergebnissen. 7. Verd. HN03 liefert eine chem. reinc 
Oberfliichc, kann aber nur bei rohen Gufistiickcn angewendet werden. — Die schtitzende 
Schichte des Chromatverf. besteht wahrscheinlicli aus gemischten Chromoxyden. Sie 
enthalt kein MgO. (Journ. Inst. Metals 46. 53—72. 1931. Farnborough, Royal Aircraft 
Establ.) ________  K u t z e l n i g o .

American Lurgi Corp., New York, iibert. v o n : Justus Kohlmeyer, Berlin, 
Trennen von Melallgemischen. Die zu trennenden Gemische werden in geschmolzenoin 
oder festem Zustande in eine Drehtrommel gebracht, welche eine verschlieBbare Be- 
schickungsoffnung, eine gegenuberliegenden Offnung, die ein weites Abzugsrolir fiir 
die Rcaktionsprodd. u. mehrere Brenncr aufnimmt u. eine groBere Anzahl von Diisen 
enthalt, durch welche zuerst Luft von gewohnlichem Druck, spater PreBluft 
eingefuhrt wird. Feste Gemische werden mittels der Brennerflammen geschmolzen. 
Uber der Schmelze ist eine Kohleschicht angeordnet. Beim Einfiihren der Luft unter 
gegebenenfalls weiterer Erhitzung verfliichtigen sich die Oxyde des Zn, Pt, Sn od. dgl., 
wahrend Metalle, dereń Oxyde nicht verfliiclitigt werden, durch die vorhandene Kohle 
zuriiekgebildet, gereinigt u. durch ein Zapfloch abgezogen werden. (A. P. 1846 738 
Tom 29/5. 1928, ausg. 23/2. 1932. D. Prior. 31/5. 1927.) K u h l i n g .

Alexander Grant Mc Gregor, London, Hilzcbehandlung ton Erzen, Olasansćitzen 
u. dgl. Die zu behandelnden, passend zerkleinerten Rohstoffe werden, gegebenenfalls 
in Mischung mit uberschussigem Brennstoff durch einen senkrechten Fiillschacht 
einem Ofen zugefiihrt, in welchem sie sich zunaehst in horizontaler, dann in schrager 
Richtung yorwarts bewegen. Die Oberflaehe des in schrag abfallender Richtung be- 
wegten Teiles der Beschickung wird yon einer Anzahl von Heizflammen bespiilt. Diese 
bringen dic Oberflachenteile der Beschickung zum Schmelzen. Die geschmolzenen 
Teile sinken durch die M. hindurch, legen neue Mengen Rohstoff frei, welche wieder 
geschmolzen werden, durch noch unveranderten Rohstoff hindurchsinken u. s. f. Die 
Schmelzen sammeln sich in einem anschlieBenden horizontalen Teil des Ofens, in welchem 
sie durch die Yerbrennungsgase in fl. Zustand gehalten u. gereinigt werden. Das Verf.
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dient zum Rosten sulfid., besondors Kupfererze, zur unmittelbaren Stahlbereitung 
aus oxyd. Eisenerzen u. zur Glnshorst. (E. P. 367 346 vom 11/11. 1930, ausg. 17/3.

Alexander Grant Mc Gregor, London, Schmelzen von Metallen. Die zu schinel- 
zenden u. zu reinigenden Metallc werden in getrenntcn Teilen u. in einer Anordnung 
dureh die horizontale Vorcrhitzungszone eines Ofens bewegt, daB dio Heizgase um 
u. zwisehen den Einzeltcilen des Gutes Durchlafl finden. An diesen Vorerhitzungs- 
raum schlieBt sich ein sehrag abfaliender Schmclzraum, in welchom die Vorderflacho 
des Metalles dureh entgegengefiihrte Flammen in demselben ZeitmaB abgeschmolzen 
wird, wio sie zum Schmclzraum gelangt. {E. P. 367 384 vom 11/11. 1930, ausg. 17/3.

Samuel B. Sheldon, Duluth, V. St. A., Manganhaltiges GufScisen. Kieselsaure- 
reiches Eisenerz u. Mn enthaltendc, bas. Offenherdschlacke werden im Hochofen ver- 
schmolzen, das erhaltene, etwa 8% Mn enthaltendc Erzeugnis wird in einem zweiten 
Hochofen mit Eisenerz in solchcm Yerhaltnis verschmolzen, daB ein etwa 2% Mn ent- 
haltendes GuBeisen entsteht. Letzteres dient zur Herst. von Manganstahl. (A. P. 
1846152 Tom  17/7. 1928, ausg. 23/2. 1932.) ' K u h l i n g .

Hermann Josef Schiffler, Dusseldorf, Slahllegierungen, cnthaltend neben Fe 
wenigstens 5% Cr, 0,8—2,5% Si, 0,5—0,9% Al, nieht mehr ais 1% Mn u. keine wesent- 
lichen Mengen von Ni. Der Gesamtgeh. an Cr, Si u. Al soli hóchstcns 10% betragen. 
Die Legierungen sohuppen nieht, sind sehr fest, lassen sich sehr gut h. bearbeiten u. 
eignen sich zur Herst. von Leitungsróhren fiir uberhitzten Dampf. (E. P. 367 377 
vom 13/8. 1930, ausg. 17/3. 1932. D. Prior. 13/8. 1929.) K u h l i n g .

Carpenter Steel Co., iibert. von: Frank R. Palmer, Reading, V. St. A., Chrom- 
hallige Slahlhgierungen. 4—60% Cr enthaltenden Stalli legierungen werden 0,03—2%
So oder To beilegiert. Die Erzeugnisse sind auch bei liohen Tempp. gegen zerstórendo 
Einww. sehr bestandig u. leicht bearbeitbar, leichter ais Legierungen, welcho an 
Stello von Se oder Tc Schwefcl enthalten. (A. P. 1846140 vom 7/12. 1929, ausg. 
23/2. 1932.) K u h l i n g .

Walther Mathesius und Hans Mathesius, Berlin, Titanslalile. Ref. nach Ung. P. 
96 431; Ygl. C. 1930. I. 2965. Nachzutragen ist: Die Herst der Stalile erfolgt zweck- 
maBig in der Weise, daB ein Stahlbad u. eine Titanthcrmitmischung getrennt bereitet 
u. der fl. Stahl in sehr raschem Stroin der Titanthcrmitmischung zugefiihrt wird. 
(A. P. 1847350 vom 29/3. 1929, ausg. 1/3. 1932. D. Prior. 30/3. 1928.) K u h l i n g .

John Richard Williams, Johannesburg, Siidafrika, Gewinnen ton Edelmelallen. 
Edolmctalle enthaltendc Erze oder andere Rohstoffe werden fcin zerkleinert, mit einer 
wss. Lsg. von NaHS04 zum Brei angeriihrt, u. dieser uber eine geeignete Flacho, 
z. B. eine Kupferplatte geleitet, welche mit dem Amalgam eines stark elektropositiven 
Metalles, besondors Zn, bedeckt ist. Die Ggw. yon NaHS04 erleichtert die Amalgamie- 
rung der Edelmetalle. (E. P. 365 903 vom 21/4. 1931, ausg. 18/2. 1932.) K u h l i n g .

Canadian Westinghouse Co. Ltd., Hamilton, Kanada, iibert. von: John Wesley 
Marden, East Orange, V. St. A., Sellene Metalle. Ein Salz des zu gewinnenden Metalles, 
■/.. B. ein Doppelhalogenid des Th, wird mit einer Mischung von Halogeniden von Alkali- 
metallen, z. B. NaCl u. KC1 verschmolzen, allmahlich ein Metali im tlberschuB zu- 
gegeben, welches, wie Al, sich mit dem zu gewinnenden Metali legiert, die M. bis zur 
Abscheidung der Legierung der beiden Metalle erhitzt, die Schmelze abgetrennt u. das 
zugesetztc Metali abdest. (Can. P. 289 258 vom 6/4. 1923, ausg. 30/4. 1929.) K u h l .

Hirsch, Kupfer- und Messingwerke Akt.-Ges., Finów, iibert. von: Karl 
Prinz zu Lowenstein und Wilhelm Miiller, Berlin, Hartę Legierungen. Die Legie
rungen bestehen aus 10—33% Fe, 1—4% C, 64—46% W, 16—11,5% Cr u. 8—5,5% 
Co. Bis zu 25% des W kónnen dureh Mo, das Co kann dureh Ni ersetzt werden. 1 bis 
4% Si, B, Zr, Ti, N,, V, Be, Ce od. dgl. kónnen zugesetzt werden. Dic Mengenverhiilt- 
nisse von W, Cr u. Go bzw. W +  Mo, Cr u. Co sollen im Zahlenyerhiiltnis 8 :2 :1  stchen. 
(A. P. 1847 617 yom 11/12. 1928, ausg. 1/3. 1932. D. Prior. 11/2. 1928.) K u h l i n g .

W. D. Romanow und w. J. Riskin, U. S. S. R., Verfaliren zur Herstellung von 
Gegenstanden aus Jiarien Legierungen oder zum Auflragen von harten Legierungen auffertiga 
Gegenslande. Die gepulverte harte Legierung wird unter Zusatz von zementierenden 
Metallen mittels eines Rohres in die Flamme eines Knallgasgeblases eingcfuhrt. Das 
crhitzte Pulyer wird gleichzeitig mit Hilfe von Druckluft in eine Form oder auf dic 
Gcgcnstandc geschleudcrt. Dic zur Durchfiihrung des Verf. crfordcrlichc Anordnung

1932.) K u h l i n g .

1932.) K u h l i n g .
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ist an Hand einer Zeichnung erliiutert. (Russ. P. 22895 vom 20/8. 1930, ausg. 30/9.
1931.) R i c h t e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges. (Erfinder: Bruno Fetkenheuer), Berlin, 
Herstellung gesinlerlcr Legierungen, die ais wesentlichcn Bestandteil ein Carbid eines 
oder melirerer derElemcnte Ti, W, Mo, V oder U u. ais weiteren Bestandteil mindestens 
eins der Metalle der Eisengruppe (Fc, Ni oder Co) enthalten, dad. gek., daB die Zusatz- 
metalle in Form von Salzen organ. Sauren mit dcm Hauptbestandteil gcmischt u. dann 
durch Reduziercn frei gemacht werden, wodurch das so behandeltc Gemisch der zur 
Sinterung erforderlichcn Temp. ausgesetzt wird. — Die Erzeugnissc besitzen oine bisher 
uncrreichte Zahigkeit, ohne Verminderung der Hartę u. dgl. (D. R. P. 520139 K I. 40b 
vom 1/7. 1928, ausg. 30/3. 1932.) K u h l i n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Magnelisclie Legierungen. Die Legicrungen 
enthalten neben Fe, Ni u. gegebenenfalls Co 1—5°/„ eines oder mehrerer Metalle oder 
Mctalloide, welche, wio Ta, Bi, Ag oder besonders Pb, in fl. Zustand sich nicht voll- 
standig mit Fe oder der Grundlcgierung mischcn. Die Legicrungen dienen zur Horst. 
von Magnetscelcn durch Vorprcsscn der Metallpulver; die erwahnten Zusatze machen 
dic Lcgierung briichig u. erleichtern dadurch das Pulvern u. erteilen ihr eine hoho 
Anfangspermeabilitiit. (E. P. 367452 vom 22/11. 1930, ausg. 17/3. 1932. D. Prior. 
23/11. 1929.) K u h l i n g .

Electrical Research Products Inc., New York, Magmiisclms Materiał. Es 
enthalt 5—80% Co, 10—81% Ni, 10—45% Fc sowie gegebenenfalls geringe Mengen 
von Cr, Mn oder anderen Stoffen. Beispielc derartiger Legierungen: 1. 45% Ni, 25% Co 
u. 30% Fe; 2. 73,3% Ni, 6% Co, 20,5% Fe u. gegebenenfalls 0,2% Mn; 3. 50% Ni, 
30% Co u. 20% Fe; 4. 10% Ni, 70% Co u. 20% Fc u. gegebenenfalls l% M n; 
5. 60% Ni, 15% Co, 25% Fe; 6. 20% Ni, 50% Co u. 30% Fc; 7. 70% Ni, 15% Co u. 
15% Fe. Durch Warmebehandlung wird derartigen Legierungen liohe Permcabilitat, 
geringe Koerzitivkraft u. geringe Hysteresis yerlielicn. (Hierzu ygl. Tschechoslowak. P. 
29623; C. 1931. II. 3522.) (Dśin. P. 41 203 vom 29/7. 1926, ausg. 2/12. 1929. A. Prior. 
5/8.1925.) D r e w s .

Arthur Edward Ernest Jones und Albert Henry Hobbins, Worccster, Eng- 
land, Aluminiumlegierung. Dic Legierung besteht aus etwa 83,5% Al, 15% Si,
0,75% Cu, 0,5% Sn u. 0,25% Cr. Wahrend der Herst. wird der Schmelze zweckmiiBig 
eine kleine Menge Na u. ais FluBmittcl etwas ZnCl. zugegeben, welche sich, bis auf 
Spuren Na in der fertigen Legierung nicht finden. Letzterc ist gegen Sauren u. Salz- 
wasser bestandig. (E. P. 366 720 vom 5/2. 1931, ausg. 3/3. 1932.) K u h l i n g .

Holger Michael Andersen, Frederiksberg, Einer Jer gen Borek Kolie und 
Dethlef Thomsen, Kopenhagen, Aluminiumlegierung. Zu einer Legierung yon Al,
Si u. Cu gibt man Sb. Die erhaltenc Legierung ist bestandig gegen Salz- u. Saurelsgg., 
sic zeichnct sich durch Hilrte u. Streckfcstigkeit aus, so daB sie sich auch zur Herst. 
vonMaschinenteilen eignet. (Dan. P. 41405 vom 30/3. 1928, ausg. 30/12.1929.) D r e w s .

Walter Rosenhain und John Douglas Grogan, Teddington, England, Reinigen 
ton Aluminium und Aluminiumlegierungen. In das zu rcinigende geschmolzene Metali 
werden, zweckmiiBig im Strom eines indifferenten Gases, wie N,, Ar, He, CH4 od. dgl. 
u. gegebenenfalls unter Druck ein oder mehrere Chloride des Si, C, Ti oder Al eingefiihrt. 
Es werden gel. Gase u. andcrc Verunrcinigungen entfernt. (E. P. 366 545 vom 8/9.
1930, ausg. 3/3. 1932.) K u h l i n g .

General Electric Co., New York, iibert. von: Otto Dahl, Berlin, Kupfer- 
legierungen. Dic Legierungen enthalten neben Cu Cr u. Be im Gcsamtbetragc von nicht 
wesentlich mehr ais 6%. Dic Menge des Be soli % —1/12 der Chrommenge u. nicht mehr 
ais etwa 1% betragen. Das Cr kann durch Co ersctzt werden. Die Menge des Be soli 
dann >/,—1/I3 der Menge des Co betragen. Die Legierungen sind gute Lciter der Elek- 
trizitat u. besitzen hohe mcchan. Fcstigkeit. (A. P. 1 847 929 vom 26/6. 1931, ausg. 
1/3. 1932. D. Prior. 31/7. 1930.) K u h l i n g .

International Nickel Co., Inc., New York, iibert. yon: William Alvin Mudge, 
Huntingdon, West Virginia, V. St. A., Hitzebehandlung ton Legierungen. Zum Referat 
iiber A. P. 1755554; C. 1930. II- 302 wird nachgetragcn, daB der Al-Gch. der Legierung 
zwischen 2 u. 17% betragen kann u. daB eine sclinelle Abkiihlung derselben bis dicht 
an ihren F. stattfindet. Dann wird dic Legierung wieder auf iiber 1200° F  crhitzt, 
worauf langsam abgekiihlt wird. (Can. PP. 290189 vom 20/2. 1926, ausg. 4/6. 1929 
u. 290190, 290191 vom 16/1. 1929, ausg. 4/6. 1929.) E b e n .
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Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Lcgicrungen, besonders Lagennetallcgie- 
rungen, dad. gek., daB sie nur aus Pb u. Ru ohne Sn u. ohne Sb bestehen. — Lcgicrungen 
des Pb mit Ru u. einem oder mehreren der anderęn Alkalimctalle ohne Sn u. Sb. — 
Lcgicrungen des Pb mit Ru u. einem oder mehreren der anderen Alkali- u. einem oder 
mehreren Erdalkalimetallen ohne Sn u. Sb. — Dio Lcgicrungen sind barter ais Pb. 
(D. R. P. 546 814 K I. 40b vom 23/7. 1924, ausg. 17/3. 1932.) K u h l i n g .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf (Erfinder: A. Ewald, Miilheim, 
Ruhr), HersłeUung von Schleuderguflliohlkórpern durch Einbringen von fl. Metali in einen 
dur li eine feste u. eine bewegliche Wand begienzten Hohlraum der annahernd waage- 
1'echt liegenden SchleuderguBform, 1. dad. gek., daB die kolbcnartig ausgebildete Ab- 
schluBwand wahrend des EingieBens des Metalles gegen ii ber der festen Wand derart 
Ycrschoben wird, daB der der Wandstarke des herzustellenden Hohlkórpers ent- 
siirechende Fliissigkeitsspiegel wahrend des GuBvorganges die gleiche Hohe beha.lt. —
2. Vorr. zur Ausfuhrung des Verf. gemaB Anspruch 1, dad. gek., daB die unilaufende 
SchleuderguBform gegeniiber der kolbenartigen AbsehluBwand axial verschiebbar ist.
— 3 weitere Vorrichtungsanspruche in der Patentschrift. (D. R. P. 547132 K I. 31c 
,vom 30/11. 1929, ausg. 29/3. 1932.) K u h l i n g .

Firth-Sterling Steel Co., Mc Keesport, V. St. A., Herstellung lunkerfreier Metall- 
barren, dad. gek., daB mehrere Barren gleichzeitig ais im wcsentlichen radiale Lśings- 
rippen oder -leisten an einem gemeinsamen zentralenKemteil, in dcm sich die Bunkerung 
yollzieht, gegossen u. nach Erstarrung von dcm Kernteil getrennt werden. — Den 
Langsrippen oder -leisten wird eine sich nach auBen verjiingende Form gegeben. 
(D. R. P. 547564 KI. 31c vom 26/6. 1930, ausg. 26/3. 1932. A. Prior. 12/8. 1929.) Ku.

Carl Piel, Solingen, Herstellung von scharf ausgcpraglen Formgufl- oder Fertiggufi- 
stiicken aus schwer sclimelzbaren Metallcn in Kokillen durch Rutteln der letzteren, dad. 
gek., daB den Kokillen vor Beginn des Metalleingusscs bis zur Erstarrung des fertigen 
GuBstiickes eine Riittelbewcgung erteilt wird. — Nacharbeiten der GuBstiicke ist 
nicht erforderlich. (D. R. P. 547 969 KI. 31e vom 8/9. 1929, ausg. 30/3. 1932.) K u i i l .

Jaroslav Hruska, Pilsen, Erzielung dichter Metallblócke durch mechan. auBcre 
Einw. auf die fl. Mctallmasse in der Blockform, dad. gek;, daB der Blockfonn wahrend 
des AbgieBens u. wahrend des Erstarrens des Blockes nicht nur eine drehende Be- 
wegung um ihre senkreclite Mittelaehse, sondern gleichzeitig auch eine auf- u. abwąrts 
gerichtete stoBweise Bewegung (Ruttcibewegung) erteilt wird. — 2. Vorr. zur Aus- 
fiihrung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB der Kolben sowie die Innenwand 
des Kolbenzylinders dor an sich bekannten Ruttelmasehine ineinander gieifende, 
Bchraubenformig verlaufende Verzahnungen aufweisen. -— Das Verf. bcwirkt eine 
bessere rauniliclie Verteilung der Krystallkeme ais die bekannten Verff. u. fiihrt zu 
einer Beschriinkung der Schmiede-, PreB- u. Walzarbeit. (D. R. P. 546 018 K I. 31 c 
vom 27/9. 1929, ausg. 21/3. 1932. Tscheehoslow. Prior. 7/9. 1929.) K u h l i n g .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Walter J. Scott, Brookfield, 
V. St. A., Guflformen. Mischungen von gepulvertem Kaolin u. Talkum werden mit der 
Lsg. von Paraffin u. Wachs in einem fliichtigen Losungsm., wic CC14, vermengt, das 
Lósungsm. vcrjagt u. der Ruckstand innig mit geringen Mengen einer Zinkseife ver- 
riihrt, welche die einzelnen Kórnchen der M. iiberzieht. Das Erzeugnis wird dann unter 
Druck geformt u. gebacken. (A. P. 1847196 vom 8/1. 1930, ausg. 1/3. 1932.) K u i i l .

Wilhelm Heinrich Doderer, Neudek, Gluhen und Kuhlen von Walzgul. Das 
Gliihen u. Kiihlen erfolgt in der Atm. eines Schutzgases, welches dem Gliihgut im 
Gliihofen u. einem Teil des Kiihlkanals entgegen- u. in dem anschlieBenden Teil des 
Kiihlkanals in gleicher Riclitung wie das Gliihgut strómt. Ais Gliih- u. Kuhlraum 
dient ein einheitliches Rolir, welches in der Gliilizone von einem gasgcheizten Mantel 
umgeben ist. Das Schutzgas tritt in etwa 1/3 der Lange des Kiihlkanals unter leichtem 
Druck ein u. stromt von der Eintrittsstelle nach beiden Seiten. (Oe. P. 126 974 vom 
19/12. 1928, ausg. 25/2. 1932.) K u h l i n g .

R. T. Rolfe, Foundrywork and metallurgy. Vol. 5. London: Pitman 1932. 8°. Cs. net. 
Anceau, La eementation et le traitement therinique des petites pieces de mćcanique. Paris: 

Leon Eyrolles 1931. (32 S.) 8°.
[russ.] Igor Michajlowitsck Pawlow, AYalzen von Nichteisenmetallen u. Lcgicrungen. Moskau- 

Leningrad: Staatl. Wiss.-Techn. Verlag 1932. (132 S.) Rbl. 1.35.
[rilSS.] Standardisierung-Komitee der U. d. S. S. R., Nichteiscnmetalle und ihre Analyse. 

Moskau: Standardisierung u. Rationalisicrung 1932. (120 S.) llb. 0.7C.
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IX. Organische Praparate.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Jung, Rliein- 

f clden i. Badon, u. Arthur Zimmermann, Rheinfelden i. Schweiz), Ilcrsldlung von
1,1,2-Trichlordlhan, dad. gek., daB man auf 1,2-Dichlorathan CI2 bei Ggw. geeigneter 
Katalysatoren, wie Sb, Fe oder Mn, bei miiBig erhóhter Temp., die etwa 60° nicht 
iiberschreitet, einwirken laBt. — Z. B. leitet man Cl2 in 1000 Tcilc 1,2-Dichlorathan 
u. 5 Teile Fe-Pulver bei nicht wesentlich uber 60° liegenden Tempp. ein. Sobald das 
spezif. Gewieht der Rk.-Fl. auf 1,440—1,450 gestiegen ist, wird die Chlorierung unter- 
brochen. Die Aufarbeitung erfolgt in iiblicher Weise. Man erhalt iiber 80°/o der Theorie 
dest. 1,1,2-Trichloraihan. Ais Nebenprodd. werden Telrachlorathan u. hóher sd. Chlor- 
substitutionsprodd. des Atlians gebiklet. (D. R. P. 545 993 KI. 12 o vom 19/7. 1930,

Rheinische KampJer-Fabrik G. m. b. H., Diisseldorf-Obcrkasscl (Erfinder: 
Josef Kathol, Diisseldorf-Oberkassel), Herslellung von Acetaldeliyd durch therm. 
Umwandlung von Athylenoxyd in Ggw. von Katalysatoren, dad. gek., daB man 
Silicagel ais Katalysator verwendet. — Z. B. wird staubfeines Silicagel mit W. angeteigt, 
dio Pasto angetrocknet u. zu erbsengrofien Stiicken Yerformt, die im Luftstrom bei 
ca. 220° getrocknet werden. Uber den so crhaltcnen Katalysator wird bei ca. 220° 
mit einer Geschwindigkeit von 120—200 g pro Stdc. u. Liter Kontaktraum Athylen- 
oxyd geleitet. Aus 100 Tin. Athylcnoxyd werden so 95—98 Teile Kondensat mit 
75% Acelaldehyd erhalten. Ais Nebenprodd. entstchen hierbei in sehr untergeordneten 
Mengen Paraldehyd, Crolonaldeliyd, Dioxan, A. u. ungesdtt. Verbb. Es kann der 
Katalysator auch auf einem indifferenten Stoff von guter Warmeloitfahigkoit, wio 
Metalldrahtnetz, aufgebracht oder in einer geniigend hochsd. FI. suspendiert zur An- 
wendung gelangen. (D. R. P. 547 641 KI. 12 o vom 10/12. 1930, ausg. 29/3.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Eberhardt,
Ludwigshafen a. Rh.), Herslellung von Acetaldehijd und Essigsdure aus Acetylen, W.- 
Dampf u. 0 2 unter Anwendung von Hg-Verbb. enthaltenden Katalysatoren u. bei 
erhóhten Tempp., dad. gek., daB man ein Acetylen, W.-Dampf u. 0 2 enthaltendes 
Gemisch mit Hg-Dampf beliidt u. es sodann iiber Hg-Verbb. oder Mischungen dieser 
mit anderen Schwermetallsalzcn oder anderen Stoffen bei erhóhter Temp. leitet. — 
Dio teehn. Wrkg. des Verf. besteht in der prakt. unbegrenzten Lebensdauer des 
Katalysators u. den hohen Umsatzen; selbst boi hoher Gasgeschwindigkcit gelingt es, 
das gesamte im Ausgangsgas vorhandene Acetylen umzusetzen. Z. B. wird ein Gas- 
gemisch aus 6% Acetylen, 84% H2 u. ca. 10% 0 2, das bei 70—80° mit W.-Dampf 
gesatt. worden ist, bei 260° durch Hg u. darauf bei gleicher Temp. iiber aktivierte 
Kohle, auf der Mercuriphosphat niedergoschlagen ist, geleitet. Man erhiilt eine Ausbeute 
von G0% Essigsdure u. 14% Acetaldeliyd, bezogen auf die aus der angewandten Menge 
Acetylen sich errechnende Ausbeute, bei einer Strómungsgeschwindigkeit von ca. 24 1 
pro Stde. u. 200 ccm Kontaktraum. (D. R. P. 544 691 KI. 12 o vom 23/2. 1930, ausg. 
20/2. 1932. E. P. 364 255 vom 14/11. 1930, ausg. 28/1. 1932.) R. H e r b s t .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Gewinnung von konzenlrierier 
Essigsdure aus verd. Saure durch Dest. in Ggw. von Diisopropyldiher, der das W. 
unterhalb des Kp. der Saure abfiihrt. (F. P. 720 074 voin 16/7. 1931, ausg. 15/2. 1932. 
A. Prior. 25/7. 1930.) M. F. M u l l e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebcul, Dresden (Erfinder: Hans 
Mirau, Berlin-Halensee), Darstellung von Acetmonocliloramid durch Bchandlung yon 
Acetamid (I) in wss. Lsg. mit Cl2 in der Kalte bei Ggw. HCl-bindendor Stoffe, dad. 
gek., daB ais solche HCl-bindenden Stoffe Salze schwacher anorgan. Siiuren verwcndet 
werden. — Z. B. werden in eine Lsg. von 60 Teilen I in 100 Teilen W. unter Zugabe von 
84 Teilen Na2C03 bei —5° 71 Teile Cl2 eingeleitet, worauf man bei —10° absaugt u. 
nach Waschen mit Bzl. im Vakuum trocknet. Man erhalt gemaB:

CH3CONH2 +  Cl2 +  NaHC03 =  CH3C0NHC1 +  NaCl +  C02 +  H20 
80 Teile eines Prod., das etwa 70% reinem Prod. entspricht. — Die Rk. gelingt auch 
mit Na3PO„ wobei 3 Moll. I  u. 3 Moll. Cl2 zur Einw. gelangen. Die Ausbeuten betragen 
iiber 60%. (D. R. P. 544 289 KI. 12 o vom 22/2. 1930, ausg. 17/2. 1932.) Altpeter .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Haag, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herslellung von Ammonsalzen aus a-Oxysauren. — Hierzu vgl.
F. P. 709 628; C. 1931. II. 3544. Nachzutragen ist folgendes: Die Darst. des Milch-

ausg. 8/3. 1932.) R. H e r b s t .

1932.) R. H e r b s t .
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saureniłrils kann durcli Einlasscn von 67 1 90%ig. CH3CHO in ciii Gcmiscli yon 150 1 
Dioxan, 10 1 1/2-n. NaOH, 20 1 W. u. 39 1 HCN crfolgen, wobei der RuckfluBkiihler 
unter 0° gehalten wird. Die Temp. steigt auf 80°. Nacli beendeter Rk. leitefc man 
gasfórmige HC1 u. nach erfolgter Verseifung des Nitrils so lange NH3 ein, bis kein NH4C1 
mehr ausfallt. Dann filtriert man u. leitet in das Filtrat NH3 bis zur alkal. Rk. Beim 
Kiihlen mit Eis erhiilt man 70 kg reines NHX-Laclal. Aus dom Filtrat kann man nach 
dem Abdest. des Dioxans Milclisaureanliydrid (9 kg) gewiimcn u. dieses iiber das Ca- 
Salz in das NH.,-Salz umwandeln. (D. R. P. 535 850 lii. 12 o yom 2/2. 1930, ausg. 
29/10. 1931.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Schmidt 
und Georg Niemann, Ludwigshafen a. Rh.), Herslełlung von Milcksaurcestern durch 
Umsetzung der aus Milchsaurenitril mit Alkoholen in Ggw. von Salzsaurc erhaltenen 
Lactimidoather mit W., dad. gek., daB boi Verwendung von Alkoholen mit weniger ais
5 C-Atomen dic Umsetzung mit W. in Ggw. organ. Lósungsmin. yorgenommen wird, 
die die entstehendo Ammoniumverb. nicht lósen. —- Z. B. werden unter Kuhlung 
in eine Misehung von 71 Gewichtsteilen Milchsaurenitril u. 60 Gewichtsteilen A.
36,5 Gewichtsteilo troekener HC1 eingeloitet, wobei die Temp. 5—10° nicht iiber- 
steigen soli. Der entstandene dicko farbloso Sirup wird mit ca. 200 Tin. Bzl. u. ca. 18 Tin. 
W. unter Ruhren yersetzt. Nimmt nach cinigem Stehen die Abseheidung von NH.,01 
nicht mehr zu, wird abgenutscht u. aus dem Filtrat durch Dest. Milclisdurcdthyleslcr 
in guter Ausbeute isoliert. (D. R. P. 544 499 KI. 12 o yom 23/9. 1925, ausg. 18/2. 
1932.) R. H e r b s t .

Chemische Fabrik Gedeon Richter Akt.-Ges., Budapest, Darstdlung yon 
Gemischen organischer Sauren aus KoMehydratcn und kohlehydratliaUigen Malcrialicn, 
insbesondere aus Starkę u. starkelialtigen Materialien, 1. dad. gek., daB die Ausgangs- 
Btoffc bzw. deren wss. Suspensionen in der Warnie einer Oxydationsbchandlung mit 
H20 3-Lsgg., welche auf oinmal, portionsweise oder kontinuierlich zugesetzt werden 
kónnen, imterworfen werden, worauf die erhaltenen Rk.-Prodd. z. B. durch Eindampfen 
im Vakuum nach yorheriger Filtration in konz. Form gewonnen u. durch Umkrystalli- 
sation o. dgl. gegebenenfalls weiter gereinigt werden kónnen. — 2. dad. gek., daB dio 
Ausgangsmaterialien vor der Behandlung mit H20 2-Lsg. oder gemcinsam mit dieser 
einer Fermentation oder Inyertierung, z. B. durch Zusatz von Pankrcatin, unterworfen 
werden. — 3. dad. gek., daB die Behandlung mit H20 2-Lsg. in Ggw. von Katalysatoren 
yorgenommen wird. — Nach dem Verf. werden u. a. Zucker-, Glykon- u. Oxalsdurc 
erhalten. Ais die Oxydation fórdernde Katalysatoren kommen liierbei Metallsalze, 
wie Fe- u. Mn-Salze, u. die schwachcr wirkende akt. Kohle in Betracht. Z. B. wird 
ein dickcr Kleister aus 20 Gewichtsteilen Starkę bei 40° mit 1 Gewichtsteil Pankrcatin 
yersetzt. Nach kurzer Zeit hat sich der Kleister yerfliissigt, worauf erwarmt wrird u. 
innerhalb einer Stde. ca. 20 Gewichtsteile konz. H 20 2-Lsg. zugefiigt werden. Die Oxy- 
dation ist bald beendet; die Rk.-Lsg. wird dann filtriert, eingedampft u. der Riickstand 
gegebenenfalls umkrystallisiert. Weitere Beispiele erlautern das Verf. unter Verwendung 
von Weizenmehl, Glyccrosestarkesirup, Layulose oder Filtrierpapierschnitzel ais Aus
gangsmaterialien. (D”. R. P. 544 693 KI. 12 o yom 19/3. 1930, ausg. 20/2. 1932. Ungar. 
Priorr. 23/3. 1929 u. 21/2. 1930.) R, H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Schmidt, 
Wuppertal-Voh\vinkel), Darstellung von oxydierten MelaUkomplexsalzen. — Hierzu ygl.
E. P. 326 231; C. 1930. II. 133. Naehzutragen ist, daB ais Ausgangsstoffe noch gc- 
nannt sind: Ferroschleimsaure, Ferrozuckersaure. (D. R. P. 543 553 KI. 12 o vom 2/11. 
1928, ausg. 6/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 501608; C. 1930. II. 1771.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Haltbare Lomngm ton 
Salzen der Slibinsaureji. (Vgl. Schwz. P. 134783; C. 1930. I. 1051.) Es werden den 
Lsgg. z. B. von p-aminophenylstibinsaurem Na melirwertige Alkohole, wie Glucosc, 
Glycerin u. dgl. zugesetzt. (Tschechosl. P. 31922 yom 21/2. 1928, ausg. 10/4. 1930.
D.Prior. 24/2. 1927.) S c h o n f e l d .

Boofs Pure Drug Co. Ltd. und Reginald Child, Nottingham, England, Her- 
siellung ’von o-Alkyloxyacylaminbenzol-4-sulfinsauren. Durch Einw. yon C1S03H auf 
l-Acetylamino-2-methoxybenzol unterhalb 50“ (x/2 Std., dann auf Eis gieBen) erhalt man 
das entsprechende 4-Sulfonsaurcchlorid, Krystalle aus Bzl., F. 152—153°, F. des ent- 
sprechenden Amids 226°. Schiittelt man das Chlorid mit wss. Na2S03-Lsg. (schwach 
alkal.), so entsteht dio 4-Sulfinsdure, F. 117—119°. In gleicher Weise lassen sich
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Homologc, z. B. ausgehend vom o-Phenetidin, herstellen. Dio Veibb. sind Zwiselien- 
prodd. zur Farbstoffdarst. (E. P. 359 772 vom 29/11. 1930, ausg. 19/11. 1931.) A ltp .

William Tomlinson Mac-Leester, Philadelphia, V. St. A., Darstellung von Mono- 
mclhyl-p-aminophenolsulfat. p-Oxyplienylglycin wird in otwa der 10-fachen Mengo 
Kresol auf 165—170° bis zum Aufhoren der C02-Entw. erhitzt, worauf man aus der 
erkalteten Lsg. das Rk.-Prod. mit verd. H2S04 (bereclmete Monge) abtrennt. (A. P.
1 844 926 vom 17/8. 1922, ausg. 9/2. 1932.) A l t p e t e r .

Arthur W. M. Diekins, London, England, Darstellung von Methyl-p-amino- 
plienolsulfat. Man erhitzt p-Oxyphcnylglycin mit der 12 fachcn Mengo Kresol auf 
170—185°, verd. nach becndoter Rk. mit W. u. Solventnaphtha u. schuttelt mit verd. 
H2S04. Man kami aueh nach 3 std. Erhitzen auf 170—180° das Kresol im Vakuum 
abdest. u. den Riiekstand nach Aufnchmcn in A. mit H.SO,, vcrsetzen. Die Ausbeute 
betragt etwa 87%. — Hierzu vgl. aueh A. P. 1 844 926; vorst. Ref. (A. P. 1 844 844 
vom 29/1. 1925, ausg. 9/2. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von optisch aktiven 
l-Phcnyl-2-aminoalkoliolen-(l) durch katalyt. Red. von l-l-Phenyl-2-ketopropan-l-ol 
mit Edelmetallkatalysatoren in Ggw. von NH3, prim. oder sek. Amincn, ausgenommen 
GH3NH2 oder Einw. von NHLOH auf die Kctoalkohole u. Red. der Oxime gegebenen
falls unter anschlicBender Alkylierimg. — Z. B. wird eine Lsg. yon l-Plienylacetyl- 
carbinol (1) in A. mit NH2OH-HCl, dann Na2C03-Lsg. yersetzt. Nach 1 Tag dampft 
man im Vakuum ein. Das Óxim (F. 70—71°, [aju20 =  +43,75° in W., [ocJd20 =  +144,6° 
in A.) wird in Eg. mit Pd. u. H2 hydriert. Das Hydroehlorid der Base schm. bei 174 
bis 175°, [a]„-° =  —32,66°. — Eine alkoh. Lsg. yon I u. CH3NH2-1IC1 wird mit Ni 
u. H, bchandelt. Das erhaltene 1-PhenylpropanolmethylaminhydrocMorid schm. bei 216°. 
(E. P. 365 535 vom 15/10. 1930, ausg. 18/2. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von optisch aktiven 
l-Phenyl-2-aminoalkoholen-(l). Zwecks Darst. von l-l-Oxyphenyl-2-ammopropanolen 
laBt man auf l-l-Oxyphenyl-2-ketopropan-l-ole NH2OH einwirken u. reduziert die 
Oxime katalyt. zu Aminoverbb. — Z. B. wird l-m-Oxyphenylacetylcarbinoloxim (farbloser 
Sirup, [a]n2° =  +129,56° in A ., [a]i)2° =  +36,2° in W.) in Eg. mit Pd u. H 2 hydriert. 
Das Hydroehlorid der erhaltenen Base krystallisiert schwierig, [a]D2° =  —24,88°. — 
Man kann aucli die Ausgangsstoffe mit Edelmctallkontakten in Ggw. von NH3 oder
prim. bzw. sek. Aminen hydrieren. — Z. B. wird l-m-Oxyphenylacetylcarbinol in alkoh.
CH3NH2-Lsg. mit Pd u. H2 in l-m-Oxyphenylmethylaminopropanol ubergefiihrt, [a]n =  
—26,7°. Die Red. gelingt aueh mit Ni u. H 2, doch muB hierbei CH3NH2-HC1 yerwendet 
werden. (E. P. 365 540 vom 17/10. 1930, ausg. 1.8/2. 1932. Zus. zu E. P. 365535; 
vorst. Ref.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von racemisclien 
l-Phenyl-2-aminoalkoholen-(l). Reduziert man l-l-Phenyl-2-ketopropan-l-ole mit Ni- 
Kontakten in Ggw. von NH3, prim. oder sek. Aminen in Form der freien Basen, so ent- 
stehen die racem. Aminoalkohole. — Z. B. wird eine Lsg. von l-Phenylacetylcarbinol 
in alkoh. CH3NH2 mit Ni u. H2 behandelt, wobei racem. Phenylpropanolmethylamin 
crhalten wird, F. des Hydrochlorids 188°. (E. P. 365 541 vom 17/10. 1930, ausg. 18/2. 
1932. Zus. zu E. P. 365535; vorvorst. Ref.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Franz Webel, 
Maimheim), Verfahrcn zur Darstellung wasserloslicher Deritate der Phthalsaure, dad. gek., 
daB man auf Phthalsaure Athylcnoxyd oder homologe Oxyde im tlberschuB mit oder 
ohne Benutzung eines Losungsm. u. gegebenenfalls unter Zusatz yon katalyt. wirkenden 
Substanzen bei Tempp. untcrhalb 100° einwirken laBt, wobei die Verwendung saurer 
anorgan. Katalysatoren ausgenommen wird. — Z. B. erwarmt man im Autoklaycn 
unter Riihren gleicho Gewichtsmengen Athylcnoxyd u. fein gepulyerto Phthalsaure 
auf 60—65°. Sobald sieh durch Erhóhung der Temp. der Eintritt der Rk. bemerkbar 
macht, ist dafiir zu sorgen, daB die Temp. die angegebene Hohe nicht wesentlich iiber- 
stcigt. Nachdem eine Probe neutrale Rk. zeigt, wird das Rk.-Prod. in ca. der gleichen 
Menge W. gel., die Lsg. notigenfalls zur Klarung mit etwas Tierkolile geschuttelt u. 
filtriert. Aus der klaren Lsg. wird das W. u. uberschiissiges Athylenoxyd im Vakuum 
abdest. u. der Ester durch langeres Erwarmen im Vakuum Yóllig getrocknet. Man 
erhalt eine mit W. in jedem Vcrhaltnis misehbare, hoelmscose, geruch- u. nahezu vollig 
farblose Fl., die neben Glykolcstern aucli Polyglykolester enthalt. Dic Ausbeute be
tragt ca. 180% vom Gewicht der Phthalsaure. Dazu noch weitere Beispicle. (D. R. P. 
542 617 KI. 12o vom 3/2. 1927, ausg. 27/1. 1932.) E ben.



2896 H x. F a r b e n ; F a r b j j r e i ; D r u c k e r e i . 1932. I.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Abk&mm- 
liwjcn der l,4,5,S-Naphlhalinlelracarbonmure (I). -Durch Kondensation von Salzeil 

der I oder dereń Anhydrid mit Verbb. der Zus. RNH, erhalt 
man Benzimidazolderivv. — Man laBt z. B. auf eine sd. Lsg. 
von I in Na2C03 (Di-Na-Salz) 1,2-Diaminobenzol einwirken, 
wobei Naphthoyleubenzimidazolperidicarbonsaure erhalten wird,
F. iiber 350°, gelbes Pulver, gibt mit Hydrosulfit u. Alkali 
eine griine Lsg. — Verwendet man 4-Methyl-l,2-diaminobenzol, 
so entsteht dio entsprechende 4-Melhylbcnzimidazolverb., rot- 
liches Pulver, in konz. H2SO., gelb 1. — Die entsprechende 
4-Alhoxyverb. ist in H2SO., rot 1. — Mit 1,2-Diaminonaphlhalin 
erhalt man die Naphthoylcnnaplithimidazolperidicarbons&urc, 
braunes Pulver, in konz. H^SO,, violett 1., — mit 5-C'hlor-
4-methyl-l,2-diaminobenzol ein Prod., das in konz. ELSO., rótlieh- 
gelb 1. ist. — Das Prod. aus 4-Brom-l,2-diaminobenzol u. I 
laBt sich ais Na-Salz aussalzen, das Anhydrid ist orange, in 
konz. H2S04 gelb. 1.; die entsprechende, aus 3,5-Dibrom-l,2-di- 

uminobcnzol hergcstellte Verb. ist orangerot. — 4,5-Dichlor-l,2-diamiiióbenzol gibt mit I 
dio Verb. II, rotliches Pulver, das wl. Na-Salz bildet gelbliclie Blattchen. — Aus I 
laBt sich ein Mono-o-toluidid vom F. uber 285°, ein Mono-p-chloranilid vom F. 331 
bis 33G°, ein Mono-fi-naplithylimid vom F. 320—330° herstellen. (E. P. 364 544 vom 
26/9. 1930, ausg. 4/2. 1932.) A ltp e te r ..

X. Farben; Farberei; Druckerei.
J. F. Stócker, Krilische BelracMungen zu den gebrduchłichen Messungsmellioden 

der Oberflachenspannung von NetzmiUelldsungen und der Nelzwirleung. Die bekannten 
MeBmethoden, die auf der Messung der ReiBfahigkeit der Oberflaehe, der Ermittlung 
der Capillaraktivitat, der Best. des Ausbreitungsvermogens der Nctzmittellsgg. auf 
Geweben u. des Luftverdrangungsvermógens von Nctzmittellsgg. in aufgelegtem oder 
untcrgetauchtem Textilgut beruhen, sind krit. besproehen. Keino laBt allgemein- 
giiltigc Riieksehlusse auf Charakter u. Wertigkeit von Netzmitteln zu, da keine die 
beiden gleich einfluBreichen Komponcnten, Oberflachenspannung u. Luftverdrangungs- 
vermogcn, gleichzeitig erfaBt. Ein ideales, fiir alleMaterialien u. Fabrikationsverff. gleich 
gutes Netzmittel hat die Grenzflaehenschichten der Veredlungsflotten so zu beeinflusscn, 
daB niedrige Oberflachenspannungs-, Viscositats- u. Elastizitatswerte sich ergeben. 
(Melliands Textilber. 13. 86—87: 150—52. Marz 1932. Krefeld-Konigshof.) SuVERN.

I. Gubelmann, H. J . Weiland und C. O. Henke, Neue Netzmillel — sulfonierte 
Abiełine. Abielin, ein KW-stoff, entsteht aus Abidinsaurc beim Erhitzen unter C02- 
Absjmltung; prakt. wird Abictin aus Baumharz durch Erhitzen gewonnen. Durch 
Behandeln mit k., konz. H2S04 wird es in A biclinsuifosaure, eine scliwarze, in W. 1. 
Pastę yerwandelt. Das Na-Salz ist fest u. leicht zerreiblich. Das abielinsidfosaure 
Natrotl ist wegen seiner guten Netz- u. Dispergierungseigg. ais Netzmittel u. ais Zusatz 
zu Fiirbebadcrn geeignet. Besonders bewahrt es sich zusammen mit Terpineol. (Ind. 
engin. Chem. 23. 1462—63. Dez. 1931.) F riedem ann.

E. Swindells, Moderne Netz- und Beuclimittel und ihre Anwendung auf Textilien. 
Fiir die EntschweiBung von Wolle wird Melioran B  0 u. F  6 empfohlen, zum Entfernen 
von Olen u. Wachsen Melioran C i ';  fiir verharzte Flecken fiigt man Cycloran M  hinzu. 
Ais Netzmittel fur Baumwolle eignen sich die Oranilmarken B F  u. F W; die Markę 
B  N  extra zeichnet sich noch durch erhóhte Reinigungskraft aus. Orapret bewahrt sich 
ais Zusatz zu Klotzbadern von unreduzierten Kupenfarbstoffen, wo es gleichzeitig ais 
Verdickungs- u. ais Durelifarbemittel dient. Ais Weichmachungsmittel fiir Appreturen 
wird Coloran B 7 empfohlen; es eignet sich auch ais egalisierender Zusatz zu Farbe- 
badern. Coloran B  7 ist sehr unempfindlich gegen Cliemikalien, wird aber fiir Merceri- 
sationszwecke von Amercit M  extra iibertroffen, das infolge seiner guten Netzfahigkeit 
eine holie Ausnutzung der NaOH-Bilder u. hohe Arbeitsgeschwindigkeit der Masehinen 
gestattet. (Dyer Calico Printer 67. 243—46. Journ. Soc. Dyers Colourists 48. 86—90. 
1932.) '  F r ie d e m a n n .

H. Meyer, Zwei neue Beuchmittel. Mitteilungen iiber Igepon A  u. IgeponT. 
(Amer. Dyestuff Reporter 21. 90—91. 1/2. 1932.) F r i e d e m a n n .

Georg Rudolph, Neue Naphtliol-AS-Farben. Fiir die mit Naphthol AS-GR u.
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Echtblau BB-Basc auf Kunstseide erzielbaren Griintóne, mit Naplithol AS-SG oder 
AS-SR u. Eehtrot B-Base licrzustellenden Schwarz u. mit Naplithol AS-LB u. Eelit- 
rot RC-Basc erhaltlichen Braun sind Vórschriften mitgetcilt. Ausfarbungen. (Kunst- 
seide 14. 83—85. Marz 1932.) S u v e r n .

Lugius, Schirmechte Farbungen wasserabsloflenil praparierl. Fiir Marinę, Braun u. 
Schwarz geeignete substantive Farbstoffe der 1. G. FARBENINDUSTRIE A k t i e n - 
GESELLSCHAFT u. das Farben mit ihnon ist beschricben. Dio Naelibehandlung erfolgt 
mit Ramasit WD konz. u. essigsaurem Al20 3. (Kunstseide 14. 85—86. Marz 
1932.) '  SuYERN.

—, Das Fiirben von Strickgarnen. Einzelheiten der innezuhaltenden Arbeitsweise. 
Melioran F  6‘ gibt der Wolle auch im sauren Bade einen weichen yoluminosen Griff 
u. erhalt ihre Offenheit. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 117. 2/3. 1932.) S u v e r n .

George Rice, Das Fiirben von Baumwollsclireibwaren. (Textile Colorist 54. 100 
bis 101. Febr. 1932.) F r i e d e m a n n .

G. Frische, Das Fiirben ron Slrohhiiten. Strohliule werden dureh Einlegen in 
NHj-Lsg. u. Tetracamit entlackt u. gereinigt u. mit substantiven, seltener Schwefel- 
farben bzw. fiir helle Tono mit sauren Farbstoffen li. gefiirbt. (Dtsch. Fiirber-Ztg. 68. 
158. 27/3. 1932.) F r i e d e m a n n .

Roy Hindle, Pelzfdrberei mil Anilinfarben. Entjelten und Fiirben im Einbad- 
terfahren: Anwendung von Kiipenfarben. Dem Fiirben von Pelzen mit sauren oder bas. 
Farbstoffen muB mcistens eine Entfettung mit Alkali oder besser mit Netz- u. Fettlose- 
mitteln vorausgelien. Verwcndet man Kiipenfarben, besonders auch die neuen, 1., so 
ist es moglich, das Entfetten u. Farben in einem Bade vorzunehmen. (Dyer Calico 
Printer 6 7 . 297—98. 18/3. 1932.) F r i e d e m a n n .

P. Krais, Neue Farbstoffe, Musterkarlen und Texlilliilfsmillel. Seideneclitorange SG 
der Ch e m is c h e n  F a b r i k  VORM. S a n d o z , Basel, farbt besehwerte u. unbeschwerte 
Naturseide im Seifenbąde u. sauer, farbt auch im Entbastungsbade u. mitgefarbte 
Viscoseseide seitengleich an. — Die J. R. G eigy A.-G., Basel, brachte Fiirbungen 
mit Setaeyldirektfarbstoffen auf Acetatkunstseide u. auf Mischgeweben. — Sirkis- 
brillantblau BL  der I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT ist ein sehr gut 
lichtcchtes, rótlichklares Direktblau, vulkanisierecht, geeignet fiir Baumwolle u. streifig 
farbende Kunstseide. Auf Karten zeigte die Firma waschechte Farbungen auf loser 
Wolle, mit Palatineehtfarben hergestellt, ferner Modetone auf Mischgeweben aus Wolle, 
Viscoseseide u. mit weiCer Aeetatseide. Ein Vergasungsmittel zur Vernichtung von 
Speck- u. Pelzkiifcrn ist Areginal. Asordin, ein hauptsachlieh aus Tetrachlorkohlenstoff 
bestehendes Wasehmittel der Firma, laBt weiBe Wolle u. Seide rcin weiB. Emulphor FM  
dUoslich gibt auch mit festen Fetten u. Mineralolen dauernde Emidsionen. — Astriben U 
der Firma E. B r a n d t , Berlin, ein neues Reinigungsmittel fiir chem. u. NaBwasehereien, 
ist in W. u. Bzn. klar 1. Dispersin hat sich in der Halbwollfiirberei beim Egalisieren 
verschossener Kleidungsstiicke gut bewahrt. Persolvan. dient zum Yorreinigen u. ais 
Zusatz zum Abziehbad. — Perintrol der Ch e m is c h e n  F a b r i k  S t o c k h a u s e n  u . Co ., 
Krefeld, dient zur Ersparnis von Seife u. Na2C03 beim Waschen, Entgerben u. Walken 
von Wollwaren. Von den Prastabitólen wird die G-Marke fiir Baumwolle zum Beuchen, 
Bleichen u. F a rb en , die V-Marke fiir Wolle beim F a rb en , C arbonisieren  u. Walken, 
die GA- u. VA-Marke in der Appretur, die KG-Marke fiir die Mercerisierung, die ZN- 
u. ZA-Marke fiir alle Arbeitsbedingungen empfohlen. — Die CHEMISCHE F a b rik
G. Zim m erli A.-G., Aarburg, Scliweiz, brachte unter dem Namen Arburan SP  ein 
harte-, alkali- u, saurebestandiges Wasehmittel in den Handel, das auch im Meerwasser 
schiiumt. Arburol B  der Firma dient ais Netzmittel von yorbeliandeltem Materiał 
in der Mercerisation. Benzosapol OP ist eine fl. Bzn.-Seife fiir dio chem. u. NaBwascherei, 
in W. gibt es eine Emulsion, in Bzn. ist es klar 1. Gezavon FP  ist ein hartebestandiges, 
gegen Saure u. Alkali bestandiges Wasehmittel, das in sd. Seifenlsgg. die Abscheidung 
von CaO-Seifen yerhindert. Gezetan OP der Firma, ein Weichmachungsmittel fur 
Kunstseide, Seide u. Baumwolle erlaubt Fiirben u. Avivieren in einem Gang. Gezetol E S  
ist CaO-, MgO- u. saurebestandig, ein Hilfsmittel fiir das Netzen, Abkochen, Farben 
u. Appretieren von pflanzlichen Faserstoffen aller Art. Apprei-Gezelol ist MgS04- 
bestandig. Ein geruchfreies, lielles Spulol fiir Kunstseide ist Zicol GF, nieht entflamm- 
bar u. ohne fluchtige Bestandteile, mit w. W. auswasehbar, was dureh Zusatz von 
Hydroexamin M  oder Lampolseife noch beschleunigt werden kann. Eine Jubiliiums- 
sehrift der Firma, 1903—28, bespricht die Gesiehtspunkto fiir die Anwendung chem. 
Hilfsmittel. — Die A}lfirm-(Watcr]nx>oi-)Imprdgnierunrj der CHEMISCHEN U. SEIFEN-
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FABRIK R. B a u m h e i e r  A.-G., Zschollau, dient zum WasscrabstoBendmaehen wollener, 
baumwollener u. halbkunstseidener Webwaren im Einbadvcrf. Imperialin B  ist ein 
Bcuchól u. Fcttlósungsm. von guter Emulgierbarkeit, bohem Netzvermógen u. Un- 
empfindlichkeit gegen holie Tempp. Tyrtotoiwlól N  der Firma dient ais Avivierijl, 
ais Faserschutz u. wird fiir die Fiirberei, das Abziehen u. die Appretur empfohlen. — 
Eufullon R  der F a r b - U. G e r b s t o f f w e r k e  Ca r l  F l e s c h  JR ., Frankfurt a. M., 
ein Reinigungs- u. Entschliebtungsmittel fiir Kunstseide, wird ohne Na2C03 angewendet 
u. ermoglicht in nmnchen Fiillen Kombinieren von Entschlichten u. Farben. —■ Maltostase 
der Ge b r . P a t e r m a n n , B io m a l z -F a b r i k , Teltow-Berlin, wird ais billiges Malz- 
prod. fiir StiirkeaufschlieBung, Entsehliehtung u. fiir Verdickungen empfohlen. — 
Die Firma Z r c h im m e r  u . S c h w a r z , Ch e m is c h e  F a b r i k , Dolau, bringt in dem 
De.silpon ein bei grofler Fasersehonung energ. wirkendes Entsehliehtungsmittel fur 
Leinolschlichten. Supralan T S  ist ein Wasehmittel von groBer Bestiindigkeit, be- 
soiiders fiir Wolle u. Wirkwaren aller Art. (Monatssehr. Textil-Ind. 47. 40—42. Febr. 
1932.) S u v e r n .

— , Neue Farbsloffe und Muslerkarten. Ein neuer saurer Egalisierfarbstoff der 
Ch e m is c i ie n  F a b r i k  VORM. SANDOZ, Basel, ist Alizarinlichtblau 4 OL, seine Licht- 
echtheit ist vorziiglieh, auch die librigen Echtheitseigg. im allgemeinen gut. Der Farb
stoff ist besonders fiir Kombinationen zur Herst. yerschiedenster Modetone geeignet, 
er farbt Wolle ais Strang- u. Stiickware, ist auch fiir den Wolldruck brauelibar, Effekte 
aus pflanzliclien Fasern liiBt er weiB. Eine Musterkarte der Firma zeigt Thionalfarb- 
stoffe auf Baumwollgarn, (Dtseh. Fiirber-Ztg. 68. 144—46. 20/3. 1932.) S u v e r n .

Georg Rudolph, Neuere Indanthrenfarbsloffe. Die im Jahre 1931 herausgebrachten 
Indanthrenfarbstoffe sind beschrieben. Angaben iiber die Farbeweise, Echtheits- 
tabelle, Farbmuster. (Kunstseido 14. 50—51. Febr. 1932.) S u v k r n .

H. Geret, A. V. Elom und P. Schlapfer, Pigment und, Bindemillel. Vff. bc- 
stimmten die Adsoi'ption von Methanoldampf, sowie die Benetzungswaimen u. Sediment- 
yolumina bei techn. reinen Farbkorpern. Danaeh diirfte der Charakter eines Farb- 
korpers vor allem durch folgende drei Faktoren bedingt sein: 1. dio physikal.-chem. 
Oberflachenbeschaffenheit (Streufelder, oxophil oder earbophil, Benetzungswarme),
2. die Oberflachcnkapazitat (GroBe der Oberflache, Schuttvolumen) u. 3. die Ober- 
flachenintcnsitat (Rauheit der Oberflache, akt. Stellen, Dampfadsorptionsenergie). 
Besitzen einzelno oder alle Faktoren groBe Werte, so resultieren meistens olreiche 
Pigment-ól-Mischungen. (Farben-Ztg. 37. 586—87. 23/1. 1932.) S c h e i f e l e .

A. Foulon, Das Farbevermógen von Bunlfarben. (Vgl. C. 1932. I. 2096.) (Farbo 
u . Lack 1932. 33—34. 13/1.) S c h e i f e l e .

— , Die Bedeutung und Wirlcung der Bleichromale in FuPbodenfarben. Neben den 
fiir die Verbesserung der anstrichtechn. Eigg. der FuBbodenfarben weniger wertvollen 
Zusatzen, wio Lithopone, Neapelgelb, zinkhaltiges Bleioxyd etc. sind dio Bleichromate, 
vor allem die dunkelcitronengelben bis tieforangegelben Sorten, ein gcscliatztes Zu- 
satzmaterial. Die Bleichromate erteilcn selbst den dunklen Ockererdcn einen leuehtenden 
Farbton, erlióhen die Deckfahigkeit in Firnis u. Lack u. steigern Trockenfahigkeit 
u. Hartę der Anstriche. Eińe giftige Wrkg. der Bleichromate ist bei sachgemiiBer Ver- 
arbeitung im Anstrich nicht zu befiirchten. (Farben-Ztg. 37. 617—19. 30/1. 
1932.) S c h e i f e l e .

Ós w . Klein, Nochmals bleifreie FuBbodenfarben. Zu dem Beilrag von Georg Zerr. 
Vgl. Z e r r ,  C. 1932. I. 1299. (Farbę u. Lack 1932. 23—24. 6/1.) S c h e i f e l e .

M. Seidel, Bleifreie FuPbodenfarben. Zu den Beitragen ton Zerr und Klein. 
(Vgl. Yorst. Ref.) (Farbę u. Lack 1932. 60. 27/1.) S c h e i f e l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung ton Nelz-, Rei- 
nigungs- und Emulgierungsmitteln durch Behandlung von Olefinen, die frei von Carb- 
oxylgruppen sind, mit sulfonierenden Mifcteln. — 100 Teile eines fl. Olefingemisches, 
aus oxydiertem Hartparaffin durch H20- u. COa-Abspaltung gewonnen, werden mit 
45 Tcilen Cl' S03H bei 30—40° verriihrt. Daa gewaschene Prod. wird mit Alkali, 
NH3 oder organ. Aminen neutralisiert. (E. P. 364 669 vom 6/10. 1930, ausg. 4/2. 
1932.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton Emulgierungs-, 
Reinigungs- und Netzmitteln durch Einw. von Sulfonierungsmitteln auf Ester, die in 
dem Alkoholrest wenigstens eine OH-Gruppe enthalten. — 60 Teile Glycermmono- 
ricinusólsdureesler werden mit 80 Teilen konz. H 2S04 bei 60° yerriihrt u. das in W. 1.
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Prod. wird auf Eis gegosson u. mit Butylacetat extrahiert. Dio Aufarbeitung geschiehfc 
in ubliclier Weise. — In weiteren Bcispielen wird Gli/ceriiunonoolsaurcester, Olycerin- 
monolaurinsdureester, Palmitinsaureoxybutylester oder -oxydthylester sulfonicrt. (E. P, 
364 107 vom 26/8. 1930, ausg. 28/1. 1932.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung vonNetz-, Emul- 
gierung.i-, Dispersions-, Wasch- und Weichmachumjsmilteln durcb Sulfonienmg der 
Ester aus einer Fettsauro u. einer Oxyfettsaure mit yeresterbarcr Oxygruppe. — 
311 Teile Ricinusol u. 200 Teile Olsdurechlorid werden auf 80—90° erhitzt, bis dio 
IICl-Abspaltung beendet ist. Dazu werden 250 Teile II^SO.,-Monohydrat allmahlich 
bei 20—30° zugegeben. Das Prod. wird mit W. kraftig durchgeschiittelt u. absitzen 
gelassen. Die obere Schicht wird neutralisiert u. dient zur Herst. yon Ólemulsionen u. 
Farbstoffpasten. — 300 Teile a-Oxystearinsaureamid u. 300 Teile Olsaurechlorid werden 
zu dem entsprechenden Ester umgesetzt, der dann mit C1’S03H behandelt wird. 
(E. P. 366 340 yom 1/4. 1931, ausg. 25/2. 1932. D. Prior. 2/4. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung ton esterdlinlichen 
Netz-, Schaum- und Dispergiermitteln dureh Umsetzung einer Fettsiiure oder eines 
Fettsilurehalogenids mit wenigstens 6 C-Atomen mit einer OH-Verb. einer cyclo- 
aliphat. oder hydroaronmt. Sulfonsaure. — 105 Teile des Na-Salzcs der l-Oyclohexanol-2- 
sidfonsdure werden allmahlich im Laufe einer Stde. in 150 Teile Olsdurechlorid bei 80 
bis 100° eingetragen. Das Rk.-Prod. ist in W. klar 1. Durch Umkrystallisieren aus A. 
wird das Prod. gereinigt. — 234 Teile Palmolsaurechlorid u. 265 Teile des Na-Salzes 
der ar-Tetrahydro-a.-naphthol-4-sulfonsdure werden auf 80—90° unter Riihren erhitzt. 
Es entsteht ein wachsahnliches Prod., das mit Na„C03 neutralisiert wird. (E. P. 367 585 
vom 10/3. 1931, ausg. 17/3. 1932. D. Prior. 20/10. 1930. Zus. zu E. P. 3669IG; C. 1931.
II. 1355 [F. P. 705081].) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung von Nelz-, 
Reinigungs- und Dispersionsmitteln durch Behandlung von aromat. KW-stoffen oder 
dereń Deriw., wie Halogenverbb., Pbenole, Naphthole, Anilinę oder Naphthylamine 
oder die Sulfonsaureyerbb. derselben mit aliphat. Alkoholen u. durch evtl. nachfolgepde 
Sulfonierung. — 128 Teile Naphthalin werden in die /?-Sulfonsaure iibergefuhrt u. bei
80—95° werden 350 Teile konz. H2SO., u. 160 Teile Isopropylalkohol eingetragen. 
Das Gemisch wird einige Stunden bei 80—100° gehalten. Dabei bildet sich mehrfach 
propylierte f)-Naphthalin sulfon saure. In einem weiteren Beispiel wird Dibutylnaphthalin- 
sulfonsaure oder mehrfach isobulylierte Naphthalin sidfonsdure hergestellt. (E. P. 
364 537 vom 22/9. 1930, ausg. 4/2. 1932.) M. F. M u l l e r .

Gesellscłiaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Her
stellung konzentrierter wassriger Losungen ton netzend wirkenden Sulfonsauren, dad. 
gek., daB man zum Lósen der Sauren, z. B. der alkylierten Naphthalin sulfonsauren 
oder der durch Einw. von Benzoin u. aliphat. Alkoholen auf aromat. Sulfonsauren 
erhiiltlichen Prodd., eino Misehung von W. mit mchrwertigen aliphat. Alkoholen, z. B. 
Glykol, Glycerin, Thiodiglykol yerwendet. Durch Losen yon Butylnaphthalinsulfon- 
saure in einer Misehung von 25 Teilen Glycerin u. 75 Teilen W. erhalt man in der Warnie 
eine 20%ig. Lsg., die auch beim Erkalten klar bleibt, wahrend W. allein diese Sulfon
saure in der Kai to nur bis zu 6% einflost. (F. P. 713460 vom 18/3. 1931, ausg. 28/10.
1931. S ch w z. Prior. 19/3. 1930.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Resertieren 
ton Wolle und Seide gegen saure u. neutralziehende Farbstoffe, dad. gek., daB man 
die Wolle oder Seide mit solchen Di- oder Trioxysulfotriphenylmethanen, die in einem 
Arylkem hóchstens eino Oxygruppe enthalten, yorbebandelt oder diese Stoffe dem 
Farbebade zusetzt. Es konnen yerwendet werden die Kondensationsprodd. aus 2-Chlor-
5-sulfóbenzaldehyd +  2 Mol p-Chlorphenol, 2,6-Dichlor-3-sulfobenzaldehyd +  2 Mol 
2,4-Dichlorphenol, o-Sulfobenzaldehyd +  2 Mol 2,4,5-Trichlorphenol, o-Sulfobenz- 
aldehyd -f 1 Mol 2,4,5-Trichlorphenol +  1 Mol 2,4-Dichlorphenol, o-Sulfobenzaldehyd 
+  2 Mol 3-Chlor-4-kresol oder 2 Mol 6-Cldor-3-kresol oder 2 Mol 2,5-Dichlorphenol 
oder p-Bromphenol. (D. R. P. 545 349 KI. 8 m vom 22/1. 1929, ausg. 29/2.
1932.) S c h s i e d e s .

Henry Dreyfus, England, Verfahren zur Herstellung ton Fdrbungen auf Miscli-
geweben aus Celluloseeslem oder -dthern einerseits und pflanzlichen und/oder tierischen 
Fasem andererseits, wobei die Farbungen auf den einzelnenFasern die gleichen Echtheits- 
eigg. aufweisen, dad. gek., daB man auf die pflanzlichen u. tier. Fasem Kiipenfarbstoffe, 
denen die Cellulosederiw. widerstehen, u. auf die Cellulosederiyy. Oxydationsfarbstoffe
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oder Entwieklungsazofarbstoffe aufbringt, oder daB man auf die Cellulosederiw. einen 
Kiipenfarbstoff, der eine selektive Verwandtsćhaffc zu den Cellulosederiw., z. B. Acetat- 
seide, hat, oder einen unl. diapergierten Aeetatseidenfarbstoff aufbringt u. dann die 
pflanzlichen u. tier. Fasern mit direkten bzw. sauren Entwicklungsfarbstoffen farbt. 
Die Kiipenfarbstoffc diirfen nur in sehwach alkal. Kiipe gefarbt werden, ura die Cellulose- 
ester nicht zu hydrolysieren. Die Verff. nach F. P. 022 340 u. 697 523 kónnen angewendet 
werden. Zur Herstellung yon Atz- u. lieserreeffekten konnen die Verff. der F. PP. 
667 211 u. 681 760 benutzt werden. Eine Anzahl der beim yorliegenden Verf. yerwend- 
baren Farbstoffe sind in der Fatentschiift angefiihrt. (F. P. 706 789 vom 1/12. 1930, 
ausg. 29/c. 1931. E. Prior. 16/1. 1930.) Schmedes.

- Gesellscliaft Jur Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zum Farben
von Kunslseide aus regenerierter Cellulose, dad. 
gek., daB man ais Farbstoffe die komplexen 
Chromverbindungen von Azofarbstoffen von 
nebenst. Formel yerwendet, in der R Wasser- 
stoff oder einen Sulfoarylrest —SO„-Aryl be- 
deutet, der auch substituiert sein kann. (F.P. 
709 737 vom 21/1. 1931, ausg. 12/8. 1931. 
Schwz. Prior. 23/1. 1930.) SCHMEDES.

Clarence R. Rex, Toledo, V. St. A., Anstrkhmittel. Beim unvollstandigen Brennen 
von Dolomit entsteliende Gemischo von CaC03 u. MgO werden mit der gleichen Mengc 
eines Gemisches von CaC03 u. Mg(OH)2, Aluminiumsilicathydrat, eines Bindemittels, 
wie Blut- oder EiereiweiB u. gegebenenfalls Farbstoffen, gemischt. Die Erzeugnisse 
dienen, mit W. angeriihrt, ais Wandanstrich u. dgl. (A. P. 1 845 339 vom 2/3. 1928, 
ausg. 16/2. 1932.) K u i i l i n g .

Louis Blumer, Zwickau, Verfahren zur Ilerstellung von guellkorperhaUigen An- 
strichmitłeln aus Farbenbindemitteln, Quel]kórpern u. iiblichen Zusatzstoffen, dad. 
gek., daB ais Quellkórper gegebenenfalls im Bindemittel erzeugte Metallsalze der 
Plithalsaure oder anderer mehrbas. organ. Sauren benutzt werden. — 2 Teile Leinol- 
standol, 2 Teilo TitanweiB, 1 Teil ZinkweiB, 0,1 Teil Pb-Mn-OIeat u. 2 Teile Sangajol 
werden mit 0,1 Teil Phthalsiiure angerieben. Bei warmer Lagerung des Prod. erfolgt 
die Bldg. des ais Quellkórper entstehenden phthalsauren Zinks sehr rasch. (D. R. P.
546 007 KI. 22 g vom 8/7. 1928, ausg. 8/3. 1932.) M. F. M u l l e r .

Rudolf Schell, Berlin, Verfahren zur Herstellung eines Innenanstrichmittels fiir 
Boiler, Dampfkcssel, Warmwasserapparate u. dgl. aus Asphalt, Kautschuklsg. u. Vulkani- 
sationsmittel, dad. gek., daB einer aus Asphalt ais Hauptbestandteil u. Rohgummi 
bestehenden bekannten Lsg. ein Vulkanisationsbeschleuniger zugesetzt wird, welcher 
bereits bei Tempp. des h. W., z. B. bei 80°, die Vulkanisation einleitet, z. B. Mercaptax 
oder Vulkacit 774 bzw. 777. (D. R. P. 545 003 KI. 22 g vom 26/3. 1930, ausg. 8/3. 
1932.) M. F. M u l l e r .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
W. S. Chase, Chemische Troclcner. Vf. teilt seine Anschauung iiber Troekner fiir 

die Farben- u. Firnisverarbeitung mit. Auswahl der Troekner. Co- u. Pb-, seltener Mn- 
Verbb. Geschm. Resmate. Farbę, Loslichkeit, Haltbarkeit in Lsg. Konstanter Metal 1- 
geh. Reinheit u. Wirksamkeit. Abhangigkeit vom Ausgangsmaterial. SZ. Neigung 
zur Gelbldg. Bleiehende Wrkg. „Konz. Trockner“ . Trockenkrafteinheit. (Paint, 
Oil chem. Rey. 93. Nr. 13. 11—13. 31/3. 1932.) Konig.

Gerber, Uber die Verseifung von Kolophonium. Abscheidung einer diinnen FI. bei 
unvollkommener Verseifung des Kolophoniums; Tabelle des erforderliehen Alkal i- 
zusatzes (Pottasche oder Soda) auf Grund der VZ. von 145—195. Verhinderung des 
Sehaumens der unyollstandig verseiften Kolophoniumsorten bei Verarbeitung mit Leim 
durch Zusatz von Leimlsg., Wasserglas, A., Glycerin oder etwas Kochsalz. Vorschriften. 
(Farbę u. Lack 1932. 47. 20/1. 1932.) KÓnig.

—, Kopalschmelzen unter Kolophoniumzusatz. Kolophoniumzusatz erleichtert das 
Ausschmelzen der Kopale, indem er gleichzeitig ais FluB- u. ais Lósungsmittel fiir 
den Kopal wirkt. (Farbę u. Lack 1932. 112. 24/2.) S c h e i f e l e .

H. E. Hofmann, Bewertung von Nitrocelluloseldsungsmitteln. IV. Yiscositat von 
Nitrocelluloseldsungen. V. Ve.rdunstungsgescliwindigkciten. VI. Vertrdglichkeit mit 
Harzen. (III. vgl. C. 1932- I. 2101.) (Amer. Paint Journ. 16. Nr. 16. 20—21. Nr. 18. 
20—21. Nr. 19. 16—17. 22/2. 1932.) S c h e i f e l e .
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Jas. K. Stewart, Trohuol, „dasletzte Wort in Lackverdiinnungsmitteln“. „Troluoł“ 
ist ein sorgfiiltig erprobtes Petroleumyerdunnungsmittel mit eigeneni Verdampfungs-, 
grad. Physikal. Konstantcn: D., Fraktionen, Ruckstand, Farbę, Siiure, Korrosion, 
Gerueh, Lósewrkg., Dest. Vergleich der Verdampfung mit anderen Lackyerdiinnungs- 
mitteln, Verdampfung von Laeken. Kuryentafeln u. Tabellen. (Drugs, Oils Paints 47. 
361—62. Marz 1932.) K onig.

H. Korner, Uber Kunslwachs-Maltlacke. Wachsmattlaok aus Kunstwaehsen hat 
vor solehen aus Bienenwaehs, Ozokerit etc. den Vorteil, daB die Kunstwachse das 
Trocknen des Laekes kaum beeintrachtigen. Die aus raffinierten Montanwaehssauren 
oder dereń Estern bzw. Kalksalzen bestehenden Kunstwaehse haben jedoeh die Neigung 
zum Auskrystallisieren bzw. Grieseligwerden. Dieser Nacliteil lśiBt sich am sichersten 
dadurch beseitigen, daB man den Mattlack yor der Verwendung durch Hineinstellen 
des Kanisters in h. W. yerfliissigt u. vor der bald erfolgenden Verarbeitung wieder 
abkiihlen laBt. (Farbę u. Lack 1932. 56. 27/1.) ScHEIFELE.

W. E. Baekus, Lackiermethoden. Yerseliiedene Lackiermethoden u. die das Verf. 
beeinflussenden Grundlagen fiir die yerschiedenen Warentypen. AuBenanstriche. 
Wichtige Gesichtspunkte. (Metal Clean. Finish. 4. 93—95. Febr. 1932.) KdNIG.

H. Bing, Die Herstellung waschbarer Lackuberziige auf Papier. Abdichten des 
Papiers mit kraftiger Gelatinelsg. u. nach Trocknung tlberlackicren mit Spiritus-, 
Ol- oder Celluloselack. (Farbę u. Lack 1932. 62. 27/1.) SCHEIFELE.

Herman Alexander Bruson, Philadelphia, V. St. A., Herstellung von Glyptal- 
harzen. Zweibas. aliphat. Sauren mit 6—10 C-Atomen, wie Adipin-, Pimelin-, Kork-, 
Azelain- oder Sebacinsaure, werden mit mehrwertigen Alkoholen, wie Athylenglykol, 
Diathylenglykol, Glycerin oder Mannit, in Ggw. yon Ricinusol kondensiert. Man erhalt
1. gummiartigc Massen, die beim Erhitzen unl. werden. — Z. B. werden 212 Teile 
Sebacinsaure, 64,4 Teile Glycerin u. 166 Teile Ricinusol 10 Stdn. auf 170—175° erhitzt. 
Das Prod. ist 1. in Aceton, Essigester, Butylacetat u. Glykolather, aber unl. in A., 
Butanol u. Toluol. Bei weiterem 16-std. Erhitzen wird es unl. in organ. Lósungsmin. — 
Die Prodd. dienen im 1. oder unl. Zustande ais Zusatz zu Celluloseestem. (E. P. 363 859 
vom 19/1. 1931, Auszug yeróff. 21/1. 1932. A. Prior. 8/7. 1930.) N o u v e l .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-G. m. b. H., Deutschland, Herstellung von Glyptal- 
harzen. Fette Ole, wie Leinol, Hólzol, Olivenol oder Mohnol, die aus Glyceriden ungesatt. 
Sauren bestehen, werden oxydiert, wobei gleichzeitig eine Verseifung stattfinden kann. 
Gegebenenfalls werden dio entstandenen einbas. Sauren entfernt. Dann wird das in 
der Hauptsache aus zweibas. Sauren u. Glycerin bestehende Gemisch unter Zusatz 
neuer Mengen Glycerin der Kondensation unterworfen. Man erhalt Karze vom Typus 
des Glyptals. (F. P. 715 584 yom 17/4. 1931, ausg. 5/12. 1931. D. Prior. 17/4.
1930.) N o u v e l .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Behandlung von Kunstliarz. Die sog. Alkyd- (Glyptal-) Harze erhitzt 
man 6 Stdn. mit Kolophonium, Kopalen oder Gummiestern auf 220° u. erhalt in 
Lein- oder chines. Holzól 1. Prodd. Die Lsgg. lassen sich mit Bzl. oder Terpentinól 
yerdumien. (F. P. 36 264 yom 21/12. 1928, ausg. 30/4. 1930. E . Prior. 23/12. 1927. 
Zus. zu F. P. 661518; C. 1931. II. 4111.) E n g e r o f f .

Bakelite G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Fritz Seebach, Erkner b. Berlin), Ver- 
fahren zur Darstellung iton in fetten Olen loslich&n Novolaken nach dem Verf. des
D. R. P. 494709, dad. gek., daB man hier unl. u. unsehmelzbare Phenolaldehyd- 
kondensationsprodd. (Resite) mit Dioxydiphenylen, gegebenenfalls unter gleichzeitiger 
Verwendung von Katalysatoren, erhitzt. — Z. B. werden gleiehe Teile Pesit u. 2,2'-Di- 
ozydiphenyl bis zur Lsg. des Harzes erhitzt. Man erhalt einen in fetten Olen 1. Novolak. 
Auch Dioxydiphenyldimethylrmthan ist geeignet. Die Resite, welche aus Phenol u. 
CH20, Acetaldehyd oder Furfurol hergestellt sein kónnen, lassen sich auch im Gemisch 
mit Resolen oder Resitolen dom Verf. unterwerfen. (D. R. P. 544 894 KI. 12q vom 
18/12. 1927, ausg. 23/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 494709; C. 1930. I. 3250.) N o u v e l .

Bakelite G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Fritz Seebach, Erkner bei Berlin), 
Verfahren zur Herstellung uon reinen harzartigen Plienolaldehydkondensationsproduklen,
1. dad. gek., daB man nicht hartbare harzartige Phenolaldchydkondensationsprodd. 
(Noyolake) oder Gemische derselben mit liartbaren harzartigen Phenolaldehydkonden- 
sationsprodd. (Resolen) in Ggw. yon ais FluBmittel dienenden hochsd. organ. Stoffen, 
insbesondere solehen von Alkohol- oder Phenolcharakter oder dereń Estern, der Dest.

XIV. 1. 190



2902 H XI. H a r z e ; L a c k e ; F i r n i s . 1932. I.

bei gewóhnlichcm oder Yerinindcrtem Druck unterwirft. — 2. dad. gek., daB man ais 
FluBmittel solche hochsd. organ. Stoffe verwendet, die fiir gewóhnlicli keinen Alkohol- 
oder Phenolcharakter zeigen, denselben jedoch in tautomerer Form aufweisen kónnen. —
3. dad. gek., daB man die FluBmittel bereits bei der Herst. der Kondensationsprodd. 
den Rk.-Komponenten zusetzt. — Z. B. werden 2120 Teile Novolak u. 280 Teile 
Glycerin im Vakuum dest. Man erhalt neben 306 Teilen Destillat ais Rtickstand ein 
phenolfreies Harz. Ais hochsd. Lósungsmm. sind aueh Athylenglylcol, Phthalsaure, 
Milchsaure oder dereń Ester, a- oder p-Chlomapkthalin, Dichlornaphtlialin, Telralin, 
Dekalin, Hexalin oder dessen Ester, Hamstoff oder Tliiohamstoff geeignet. (D. R. P. 
545 756 KI. 12 q vom 6/5. 1928, ausg. 5/3. 1932.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Hans Finkelstein, 
Uerdingen), Verfahren zur Herstellung von Lacken, gek. durch dic Verwendung von 
Glykolmonoalkyldlhern ais Lósungsm. — Beispiele: Ein Kollodiumlack wird hergestellt, 
indem 5 Teile Nitrocellulose u. 1 Teil Athylaceianilid in einem Gemisch aus 30 Teilen 
Glykolmonoathyliither, 10 Teilen Bzl., 10 Teilen Toluol u. 40 Teilen Alkohol gel. 
werden. — Ein Kopallaek wird aus 10 Teilen Manilakopal, 10 Teilen Glykolmono- 
methylalher u. 20 Teilen Alkohol bereitet. (D. R. P. 545 172 KI. 22h vom 23/12. 1924, 
ausg. 27/2. 1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Hans Finkelstein, 
Uerdingen, Nitrocelluloselack, bestehend aus 100 Teilen Nitrocellulose, 30 Teilen Cam- 
pher u. 20 Teilen Kolophonium gel. in 350 Teilen einer Mischung von 20 bis 80 Teilen 
Athylcnglykolmonomethyliithcr u. 80—20 Teilen Butylenglykolmonomethylather sowie 
50 Teilen Butanol u. 450 Teilen eines zu gleichen Teilen aus Toluol u. A. bestehenden 
Gemisches. Der Lack ist feuchtigkeitsbestandig. (A. P. 1 801 340 vom 13/7. 192S, 
ausg. 21/4.1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Lacken fiir 
Kabelanstriche, bestehend aus Cellulosemischestern niedriger aliphat. Sauren, ge- 
gebenenfalls mit einem Zusatz von Nitrocellulose, einem Kunstharz aus den Konden
sationsprodd. von Phenolformaldehyd u. Methylcyclohexylketon, u. mehr ais 100% 
Weichmaehungsmittel. Ais weitere Zusiitze kommen Kunstharze aus Cyclohesanol,
Vinylcstern u. dgl., Ole, Fuli- u. Farbstoffe in Betracht. (F. P. 716 397 vom 1/5. 1931,
ausg. 19/12. 1931. D. Prior. 15/5. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Hermann 
Schladebach, Dessau, Anhalt, und Herbert Hahle, Dessau-Ziebigk, Anhalt, Lacke 
fiir Metalliiberziige. Ein in W. unl. Celluloseester wird in einem organ. Lósungsm. unter 
Zufiigung eines Schwermetallsalzes einer hoehmolekularen Carbonsaure, eines Weich- 
machungsmittels u. eines Farbstoffes gelóst. (Can. P. 290 806 vom 17/10. 1928, ausg. 
25/6. 1929.) E b e n .

Jod-Tube G. m. b. H., Berlin, Verfahren zur Herstellung von Schutziiberziigen fiir 
formvcranderliche Metallflachen, insbesondere die Linenseite von Tuben gegeniiber 
Jodlsg., dad. gek., daB ein in A. unl. oder schwcr 1. kolloidaler Stoff, z. B. Leim, Gelatine, 
Keratin, mit Jod oder einer glcichwirkenden Substanz in an sich bekannter Weise 
gehartet wird. Z. B. erfolgt die Hartung durch Tranken der aufgebrachten Kolloid- 
sehiclit mit einer Lsg. von wenig Jod in konz. A. Evtl. wird unmittelbar auf das Metali 
eino Sehicht aus alkoholunl. Lack u. oberhalb der Kolloidschicht eine weitere Schicht 
aus alkoholunl. Lack aufgebracht. (D. R. P. 545 213 KI. 22 g vom 19/12. 1930, ausg. 
12/3. 1932.) M . F. M u l l e r .

E. I. Du Pont De Nemours & Co., V. St. A., Schnelllackierrerfahren, insbesondere 
fiir Automobile. Samtliche Schichten sind pyroxilinfrei. Dic Gesamtschieht besteht aus 
Grundschicht, Spachtelschicht u. SchluBauftrag. Alle Schichten werden in schneller 
Reihcnfolge nacheinander aufgebracht ohne vollstandige yorherige Trocknung der 
Untersehicht. Lediglich die Grundschicht wird 10—15 Min. angetroeknet. Die end- 
giiltige Trocknung erfolgt fiir alle Schichten bei 71°. Daucr der Gesamtlackierung 
ist 3 Stdn. DieUberziige bestehen aus Ollaeken oder Kunstharzlacken mehrwertiger 
Alkohole mit mehrbas. Sauren, welche erhebliehe Mengen Pigmente wie Eisenoxyd, 
RuB, Asbest, Kaolin, Talg, Sehwerspat, Quarz usw. enthalten u. in yerschiedenster 
Reihenfolge aufgebracht werden. Zahllose Beispiele fur solche Lacke werden an- 
gefiihrt, (F. P. 711 827 vom 5/6.1930, ausg. 18/9.1931. A. Prior. 12/6.1929.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Lacken und 
Uberzugsmassen aus Lsgg. von Nitrocellulose u. 1. harzartigen Kondensationsprodd. 
aus zweibas. aliphat. Sauren (Bernstein-, Apfel-, Adipin-, Oxal-, Diglykol-, Salicyl-
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essigsaure) mit Polyalkoholen, oder Phthalsaure mit Glykol, Glycerin, Sorbit, 4- oder
6-wertigen Alkoholen bzw. dereń Estem oder Oxyalkyliithern. Ais Lósungsmm. ver- 
wendet man Glykolmonoalkyiathcr, niedere Fettaaureester, cyel. Ketone, Diaeeton- 
alkohol, Methylacetat, Dioxan, Butyl-, Amyl-, Cyelohexylaeetat. Ferner kommen 
Zusiitzo in Betraclit, wie z. B. Wcichmachungsmittel, kiinstliehe Harze (10—40%), 
Farbstoffe, Lithopone, Sehiefermehl, Talk, Graphit, Kieselgur. ■— Man lóst z. B. 
100 Teile niedrigviscose Nitrocellulose in 470 Teilen Glykolmonoathylather u. 200 Teilen 
A. u. gibt eine Lsg. von 30 Teilen Harz, hergestellt aus Monoclilorphthalsaure u. 
Glycerin, in 200 Teilen Methylacetat u. 50 Teile Trikresylpkosphat zu. Die Lacko 
zeiclmen sich dureh hervorragenden Glanz aus. (F. P. 36 549 vom 11/2. 1929, ausg. 
28/6. 1930. D. Prior. 11/2. 1928. Zus. zu F. P. 669 278; C. 1930. II. 479.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Uberzugsmassen fiir poróse 
Flachen, Holz, Leder, Papier, Textilien u. dgl., bestehend aus Emulsionen von Cellu- 
losederiw. in wss. Lsgg. von organ., filmgebenden Kolloidcn, z. B. yon alkylierten 
KW-stoffen, Methylcellulose, Polyvinylalkohol, Gelatine, Starkę, Leim, gewissen 
wasserlóslichen Harzen usw. Ferner kónnen zugesetzt werden: Weichmachungsmittel, 
Harze, Fuli- u. Farbstoffe. — 100 Teile eines 6—8%ig., mit Litholscharlach fest EN 
gefarbten Nitrocelluloselackes werden mit 100 Teilen einer 5%ig. wss. Methylcellulosc- 
Isg. u. 5—10 Teilen Dibutylphtlialat emulgiert. (F. P. 688 315 vom 16/1. 1930, ausg. 
21/8. 1930. D. Prior. 17/1. 1920. E. P. 334 567 vom 6/5. 1929, ausg. 2/10. 1930.) Eng.

Hippolyte Charles Joseph Ayral, Frankreich, Farb- und Lackanstrichentfernungs- 
mittel, bestehend aus 680 g Bzl., 220 g denat. Alkohol, 55 g Aceton u. 45 g Paraffin- 
wachs. (F. P. 718125 vom 4/6. 1931, ausg. 19/1. 1932.) M . F. M u l l e r .

Jeanne Dipied, Frankreich, Lach- und Farbentfernungsmittel, bestehend aus 
135 g CaO u. 11 W., die 35 Min. gekocht werden. Darauf werden 110 ,,cristaux“ , 17 ccm 
HC1 u. 100 ccm K2Si03 zugesetzt. (F. P. 719 315 vom 30/6. 1931, ausg. 4/2.
1932.) M. F. M u l l e r .

Chemische Fabriken Dr. Joachim Wiernik & Co. A.-G., Berlin, Lach- und 
Farbanstrichentfemungsmittel, bestehend aus nichtbrennbaren Lósungsmm., wie chlo- 
rierten KW-stoffen, insbesondere Trichlorathylen, CC14, Methylenchlorid, ferner aus 
Paraffin, Ceresin, Wachsen anderer Art, Fetten o. dgl., die die Fliichtigkcit der Losungs- 
mittel herabsetzen sollen, u. schlieBlich aus Kautschuk, Faktis, Celluloseestern ais 
Dickungsmittcl u.evtl. Holzmehl ais Fiillmittel. (F. P. 719 266 vom 29/6. 1931, ausg. 
3/2. 1932. D. Prior. 23/2. 1931.) M. F. M u l l e r .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Leo Eck, Was ist Kautschuk ? TFa.s ist Gummi ? AnschlieBcnd an die Mitteilung 

von v. A r t u s  (C. 1931. II- 1239) wird auf irrefiihrenden Gebrauch der Begriffe 
„Kautschuk" u. „Gummi" hingewiesen. Das Wort „Gummi" sollte aus der Kautschuk- 
praxis ausgemerzt werden. (Scifensieder-Ztg. 58. 469. 1931.) ScHONFELD.

A. W. K. de Jong, Guttapercha und Balata. Darlegung der Vorteile bei der 
Gewinnung von Guttapercha u. Balata gegenuber dem mechan. Verf. Notwendigkeit, 
den KW-stoff dureh ein Antioxydationsmittel zu schiitzen. Yerss. iiber Extraktion 
von Blattpulver mit Bzl. u. Fallung des Extraktes mit Bzn. im halbtechn. MaBstabe. 
Beim Sehmelzen des KW-stoffes wird ein Teil k. 1. in Bzn., der Nd. ist k. 1. in Bzl. 
Diese Lsg. liefert bei langsamem Verdampfen einen nur wenig in k. Bzl. 1. Film. Kry- 
stallisation einer konz. Bzn.-Lsg. ergibt schwammige Krystallmasse, 11. k. in Bzl. An 
der Luft getrocknet sind die Krystalle anfangs ebcnfalls k. 1. in Bzl., werden aber, nach 
einigen Tagen, teilweise unl., gleiche Umwandlung dureh Pressen. Nach Rontgenrerss. 
von Katz lóst Bzl. unter 19° die /S-Modifikation; die a-Form bleibt unl. Die Extraktion 
der Blatter mit Bzn. nach Ob a c h  u . folgende Krystallisation kann nach Verss. prakt. 
reinen KW-stoff liefern. — Zus. von Guttapercha u. Balata, analyt. Verff. zur Messung 
der chem. u. physikal. Eigg. (Chem. Weekbl. 28. 570—79. 602—12. 24/10. 1931. 
Wassenaar.) GROSZFELD.

—, Neue Produkte in der Kauischukindustrie. Beschreibung der Eigg. yon 
„Cumar", einem Harz u. „Bardol" u. „Carbonex“, Weiehmachungsmitteln. (Rev. 
gen. Caoutchouc 8. Nr. 77. 30—33. Dez. 1931.) A l b u .

Dumonthier, Die Anwendung von Antioxydantien in der Kauischukindustrie. 
Vergleich einer groCen Anzahl von Antioxydantien. (Rev. gen. Caoutchouc 8. Sonder-Nr. 
56— 60. 1931.) A l b u .
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Charles Dufraisse und Nicolas Drisch, Anti- und Prooxydantien in ihrer An- 
wendung auf den Kautschuk. Der Fali der Bleiglalte. Bleigliitte ist ein Saucrstoffiiber- 
trager fiir den Kautschuk. In einer gekoppolten R k.: Bleiglatte-Kautsehuk (oder PbS- 
Kautschuk) nimmt der Kautschuk mehr 0 2 auf; die Bldg. von PbSO., ist wahrscheinlich. 
(Rev. gen. Caoutchouc 8 . N r . 77. 5—8. Dez. 1931.) A l b u .

J. C. Fol und A. B. Bijl, Oechlorter Kautschuk und seine Anwendungen. Das 
Prod. Tornesit der N e w  Y op.k -H a m bu p .g ep . Gummi-Waren Compagnie in Hamburg 
ist 1. in Bzl., Estera, Aceton, CS2, CCI., u. a., prakt. unl. inW., A., Bzn. u. Mineralol, 
nicht brennbar. Tabelle u. Kurven iiber Viscositat der Lsg. verschiedener Konz., 
Cl-Geh. 72,8°/o» bestandig bis 150°, Zers. bei 240—250°, Abspaltung von HC1. Tornesit 
ist bestandig gegen ultraviolettes Lielit (4,5 Stdn.), gegen konz. H2SO,i, HC1, HNO„ 
Konigswasser, KOH, Cr03, KMn04 +  H2SO.], H20 2. Die mechan. Eigg. werden durch 
Weichmachungsmittel verbessert. Anwendung besonders fiir rostfeste u. gegen Chemi
kalien sicherc Anstriche u. Laeke, Ersatz fiir Nitrocelluloselacke, auch zur Herst. 
feuerbestandiger Gegenstande. (Chem. Weekbl. 29. 162—67. 12/3. 1932. s’Graven- 
hage.) _________________  GROSZFELD.

Aktłebolaget Separator, Sehweden, Reinigen von Flussigkeiten, insbesondere 
Kautschukmilch. Beim Zentrifugieren setzen sich Yerunreinigungen in der Zentrifuge ab. 
Man unterbricht die Kautschukmilehzufuhrung u. laBt ein Losungsm. fiir die Yer
unreinigungen, z. B. W. mit groBer Geschwindigkeit in die Zentrifuge einstromen, 
wodurch in kurzer Zeit, wahrend die Zentrifuge weiterliiuft, Reinigung erfolgt. (F. P.
720 177 vom 20/7. 1931, ausg. 16/2. 1932. A. Prior. 1/8. 1930.) P a n k ó w .

K. D. P. Ltd., London, Yerfahren zur Reinigung ton Kautschukmilch, dad. gek., 
daB man die Kautschukmilch mit verd. Alkalilauge im Autoklaven iiber 100° erhitzt, 
wobei ein pu >  12 aufrechterhalten wird, u. evtl. den Kautschuk durch Koagulations- 
mittel, vorzugsweise durch Zn-Salze, abscheidet. Die mit ZnSO., erhaltene feinflockige 
Koagulatform kann leicht ausgewaschen werden. (D. R. P. 547 581 KI. 39b vom 
8/4. 1928, ausg. 26/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 460 950; C. 1928. II. 400.) P a n k ó w .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Behandeln ton 
Kautschukmilch oder Kautschukmilchkonzentraten, dad. gek., daB man gallensaure Salze, 
wie z. B. Na-Cholat, -desoxycholat, -dehydroeholat u. Gemische derselben zusetzt. 
Das Einmischen von Fiillstoffen, das Impragnieren von Stoffen wird erleichtert, die 
Deekkraft kautschukmilchhaltiger Pigmentfarben erhoht. Elektrophoret. abgeschiedene 
Kautschukuberziige sind wasserarmer u. dichter. Bzn.-Kautsehukmilchmischungen 
bilden Pasten, die zu Gegenstanden verpreBt werden konnen. (D. R. P. 546 688 
KI. 39b vom 27/7. 1930, ausg. 18/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 512 599; C. 1931. I. 
695.) P a n k ó w .

Lehmann & Voss & Co. m. b. H., Hamburg, Verfahren zur Herstellung ton 
Kautscliukwaren, wie Lanfmantel fiir Reifen, Treibriemen u. dgl. Transportbander, 
Wassersehlauche u. dgl., bei denen ein GeHppe von gummierten Geweben den Kern 
bildet, welcher Auflagen oder Umlagen besonders zaher Kautschukmischungen tragt, 
dad. gek., daB die ais Auflagen, Umlagen, Zwischenlagen, wie Brecher oder ICissen, 
sowie die zur Prallhaltung benutzten Rippenk6rper, wie Coxins, auf gleiche D. sowie 
gleiehen Yolumprozentgeh. an Kautschuk eingestellt werden wie die jeweiligen Kaut- 
sehukmisehungen fiir die Gummierung der Gewebelagen. Z. B. bei Reifen; Deck- 
mischung: Kautschuk 107,52 edm, ZnO 0,9, Stearinsaure 1,09, Age-Rite 0,84, Tellur 
0,08, Benzothiazyldisulfid (Altax) 0,67, S 1,25, inakt. GasruB P-33 8,33, akt. GasruB 
Arrow 13,71; insgesamt 134,39 cdrn. Friktionsmisehung; Kautschuk 107,52 edm, 
ZnO 1,62, Stearinsaure 1,09, Age-Rite 0,84, Fichtenholzteer 4,63, Benzothiazyl
disulfid 1,33, S 1,00, GasruB P-33 8,33, inakt. GasruB Thermax 8,06; insgesamt 
134,42 edm. D. beider Mischungen 1,116. (D. R. P. 547 320 KI. 63e vom 14/4. 1931, 
ausg. 22/3. 1932.) P a n k ó w .

Franz Clouth Rheinische Gummiwarenfabrik Akt.-Ges., Kóln-Nippes, Ver- 
fahren zur Herstellung ton pordsen Kautschukmassen mit schaumartiger Struktur durch 
Behandeln mit C02 unter hohem Druck (ca. 50 at) u. danaeh Vulkanisieren bei ge- 
wóhnlichein oder etwas erhóhtem Druck. Die C02 wird nach dem Einpressen so 
langsam abgegeben, daB man die aufgebliihte iLischung aus dem DruckgefaB nehmen, 
formen u. h. oder k. vulkanisieren kann. Isoliermaterial, Polstermaterial, FuBboden- 
belag, Wandbekleidung, Schalldampfer. (D. R. P. 546 299 KI. 39b vom 13/8.1930, 
ausg. 15/3. 1932.) P a n k ó w .
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Goodyear Tire & Rubber Co., Ohio (Erfinder: Herbert Arthur Endres, Ohio), 
Vulkanisationsmittel. Man verwendet ais solchqs eine unl. Form des S (S,,) allein, oder 
in Mischung mit gewóhnliehem S. Man erhalt sie, wenn man geschmolzenen S in k. W. 
abschreckt u. den 1. S mit CS2 extrahiert. Er bliiht an der Kautschukoberflache nicht 
aus, so daB die Oberfliiche auch bei Iangerem Lagern noch klebrig ist; wichtig fiir 
Reifenreparatur. Auch wird die Neigung von Ultrabeschleunigern zur Vorvulkanisation 
vermindert. (Aust. P. 2913/1931 vom 4/7. 1931, ausg. 21/1. 1932. A. Prior. 27/9.
1930.) P a n k ó w .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York., V. St. A ., Herstellung von 
Verbindungen aus Mercaploarylthiazolen und Hexamcthylenietramiribenzylabkdmmlingen. 
Hierzu vgl. E. P. 700 320; C. 1931. II. 645. Nachzutragen ist folgendes: In gleicher 
Weise lassen sich folgende, den Hexamelhylentetraminbenzylresl (I) enthaltende Verbb, 
darstellen, I-5-Mełhylmercaplobenzolhidzol, weiches Harz, — die entsprechende 5-Phenyl- 
verb., F. 71—72°, — dic 3-Methylverb., F. 122—126°, — I-Dimercaplobenzothiazol, beim 
Erhitzen zers., — I-Mercdpto-fi-naphtholhiazol, F. 91—93°, — 1-4,6-Meihylmercaplo- 
benzothiazol, Harz, F. 59—64°, — I-5-Nitromercaplobenzothiazol, F. 106—110°, — 
l-Mercaplo-u.-naplhthothiazol, F. 92—95°, — I-Dimethybnercaptobenzothiazol, F. 62 bis 
110°, — I-5-Aminoniercaptobenzothiazol, F. 175—179°. (D. R. P. 543 676 KI. 12p
Tom 26/7. 1930, ausg. 9/2. 1932. A . Prior. 2/8. 1929.) A l t p e t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London (Erfinder: William Stansfield 
Calcott und William Alexander Douglass, New Jersey), Alterungsschutzmittel fiir 
Kautscliuk. (Nachtrag zu A. PP. 1 787 064 u. 1 787 065; C. 1931. I. 2127.) Man kann 
auch Substanzen der Formel A-R-CYZ-R'A' yerwenden, worin A u. A' NH2 oder 
alkylierte oder aralkylierte Aminogruppen bedeuten, R u. R ' aromat. Reste, die event. 
Alkyl- oder Alkoxygruppen enthalten, u. Z u. Y H oder Alkyl bedeuten, z. B. 2,2'-, 
2,4'-, 3,3'-, 3,4'-, 4,4'-Diaminodiphenylmethan, 2,4'-Diamino-3,5-, 4,4'-Diamino-2,2'-, 
5,5'-Diamino-2,2'-, 4,4'-Diamino-3,3'-, 4,6'-Diamino-3,3'-, 3,3'-Diamino-4,4'-dimethyl- 
diplienylmetlian, 4,4'-Tetrametliyldiaminodiphenylmethan, 4-Amino-4'-dimethylamino-, 
4,4'-Di(methylamino)-, 4,4'-Diamino-3,3' ,5,5'-telramethyl-, 2-Methylamino-4'-dirneihyl- 
amino-3-mclhyl-, 3,3'-Tctramethyldiamino-, 4,4'-Di(athylamino)-, 2,4'-Tctramethyldi- 
amino-5,2'-dimeihyl-, 4,4'-Di(methylathylamino)diphenylmethan, 4,4'-, 3,3'-Diamino-, 
4,4'- T<ilram(lhyldiaviino-v.,$-diphtnylatlian, 4,4'- Telrametliyldiamino-[S,fl-, 4,4'- Tetra- 
melhyldiamino - a,y -, 4,4' - Tetramelhyldiamino - a,a -, 4,4' - Diamino -ft, j)-diplienylpropan, 
4,4' - Diamino - /?,/? - diphenylbutan, 4,4' - Diamino -3,3' - dialhoxy - fi, f)- diphenylpropan. 
(Aust. P. 28 879/1930 vom 8/9. 1930, ausg. 24/12. 1931.) P a n k ó w .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Ludwig _____
J. Christmann, New Jersey, Alterungsschulzmiltel fiir Kautscliuk, ] 
bestehend aus Substanzen nebenst. Formel, worin R bedeutet H,
Alkyl, Aryl oder einen substituierten KW-stoffrcst; z. B. Carbazol >f
Athyl-, Acetyl-, Benzylcarbazol. (A. P. 1 836 702 vom 18/10. 1928, 1
ausg. 15/12. 1931.) P a n k ó w .

XIY. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Edmund O. VOn Lippmann, Fortschritte der Iłubenzuckerfabrikation 1931. 

(Chem.-Ztg. 56. 145—48. 20/2. 1932.) T a e g e n e r .
J. DSdek, Bericlil iiber den Verlauf der Kampagne 1930/31 in Mahren und Sclilesien. 

(Ztschr. Zuckerind. ćcchosloyak. Rcpubl. 56. 121—42. 145—68. 1931.) v T a e g e n e r .
H. Claassen, Zur Krystallisation der Ńachproduklfullmassen. Zu D e d e k s  Bericht 

(vgl. vorst. Bef.) bemerkt Vf., daB seine Lehre iiber die Sattigung u. t}bersattigung 
a 11 g e m c i n giiltig ist. Die Regelung der Ubersattigung muB nicht nur durch Ver- 
diinnung, sondern auch nach Temp. u. a. erfolgen. Es ist falsch, sie iiberhaupt nicht 
nach dem W.-Geh. unter Beriicksichtigung der Temp., Beinhcit des Muttersirups usw. 
zu regeln, ganz gleichgiiltig, wie man die Krystallisation auch sonst ausfiihrt. (Ztschr. 
Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 56. 255-—56. 15/1. 1932.) T a e g e n e r .

J. D6dek, Zur Krystallisation der Ńachproduklfullmassen. Entgegen Cl a a s s e n  
(vgl. yorst. Ref.) bleibt Yf. dabei, daB jeder Wasserzusatz die Ubersattigung herabsetzt, 
sie daher yerloren gehen laBt u. keine Krystallisation yon Zueker melir heryorruft. 
(Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ, 56. 264. 22/1. 1932.) T a EGENER.

Herb. Claassen, Verbesserung einer Schwemmwasserklaranlage. (Dtsch. Zuckerind. 
57. 175—77. 20/2. 1932.) T a e g e n e r .
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Jose Padilla, Die Herstellung ton Weiflzucker direkt aus Zuckerrohr in der „San- 
Pablo“-Faktorei der argentinischen Republik. In dieser Fabrik, welche nach dem sogen. 
„II i r s c h - Y e r  f.“ arbeitet, wird oline Knochen- oder Aktiykohle ein ebenso guter 
Zucker erzeugt wie sonst mit diesen Hilfsmitteln. Das Hauptgewicht ist auf eine be
sonders gute mechan. u. chem. Reinigung des PreBsaftes, reichliche Filtration u. 
schnelles Anwarmen u. Verkochen gerichtet. Es gibt keine eigentlichen Nachprodd., 
sondern nur Pilc-Zucker (99,98% Zucker), Granulated (99,8% Zucker) u. ein drittes 
Prod. (99,0% Zucker), welches wieder aufgelóst u. zu Pile yerkocht wird. Die End- 
melasse mit 36% Reinheit wird in der Brennerei yerarbeitet. (Internat. Sugar-Journ. 
34. 54—61. Royista industrial agricola Tucuman 21. 168—78. Febr. 1932.) T a e g e n e r .

Dario Teatini, Priifung einiger wiclitiger Punkte des „Teatiniverfahrens“ im Hin- 
blick auf die gegenwartigen Kennlnisse, die abgegebenen Ansichten und die wahrend der 
Kampagne 1930/31 erhaltenen Ergebnisse. (Vgl. C. 1931. II. 1069. 2073.) Vortrag. Vf. 
spricht hauptsachlich iiber die Art der Anwendung der fl. S02 u. die in der Praxis er
haltenen Resultate. Er widerlegt die Ansichten verschiedener Autoren, die sich gegen 
sein Verf. ausgesprochen haben. Einzelheiten im Origmal. (Buli. Assoe. Chimistes 
Sucr. Dist. 48. 423—32. 433—90. 1931.) " T a e g e n e r .

O. Spengler, Uber die Rohrsaturalion nach Blankę. Die Arbeit mit der Rolir- 
saturation nach BLANKĘ hat sich in der Praxis gut bewahrt. Ais besondere Vortoile 
sind zu nennen: schnelle u. gleichmaBige Saturationsarbeit, gleichmaBige Beschaffen- 
heit der Safte u. bessere Ausnutzung der C02. (Dtsch. Zuckerind. 57. 17—18. 2/1. 
1932.) T a e g e n e r .

H. Claassen, Die Ubersaiuration des Schlammsaftes. Vf. schliigt vor, an Stelle 
des Zusatzes von Schlammsaft zum Rohsaft, was eigentlich nur eine Ubersaturation 
des ersteren bedeutet, den Schlammsaft direkt in der Saturationspfanne mit C02 bzw. 
S02 uberzusaturieren. (Ztrbl. Zuckerind. 40. 63. 23/1. 1932.) T a e g e n e r .

Ulrich und W. Regner, Ubersaiuration des Schlammsaftes. Im Gegensatz zu 
CLAASSEN (vgl. yorst. Ref.) sind Vff. der Ansieht, daB die Schlammsaftriicknahme 
doch ihren Platz behaupten wird. (Ztrbl. Zuckerind. 40. 102—03. 6/2. 1932.) TAEG.

F. Strumpf, Ein Vorschlag zur einlieitlichen Bestimmung der Filłrierfdhigkeit von
Kieselgur. Beschreibung einer diesbeziłgliehen Apparatur, die sich infolge ihrer ein- 
fachen Bauart u. Bedienungsweise fiir Betriebslaboratorien gut eignen diirfte. (Ztrbl. 
Zuckerind. 40. 157. 27/2. 1932.) T a e g e n e r .

E. Ebbrecht, Kieselgur in der deutschen Zuckerindustrie. Kieselgur ais Hilfsmittel 
bei Entfarbungsarbeit. (Vgl. C. 1931. II. 3408.) Um die Adsorptionswrkg. von Aktiv- 
kohlen zu unterstutzen, u. die Lebensdauer der damit gebildeten Filterschichten zu 
yerlangern, hat Vf. die zu entfarbenden Zuekerlsgg. mit Aktiykohlen u. Hyfloeel im 
Verhaltnis 3: 1 behandelt. Es zeigten sich bessere Entfarbungsresultate, eine schnellere 
Filtration u. eine langere Laufdauer der Beutelfilter u. Filterpressen. (Dtsch. Zuckerind. 
56. 1191—92. 1211—14. 1931.) T a e g e n e r .

Gurt Lucków, Nachpriifting der titrimetrischen Zuckerbestimmung nach Bertrand- 
Meipi. Es empfiehlt sieh, die Inyersion bei hóchstens 4,5 g Zucker in 75 ccm nach der 
Weinvorschrift auszufiihren. Besondere Arbeitsvorschriften fiir Waren mit unter
2 bzw. 2—45% bzw. iiber 45% Zuckergeh. Einzelheiten im Original. Gute Uber- 
einstimmungen bei Parallelyerss. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 63. 77—80. Jan. 1932. 
Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) GROSZFELD.

G. Gollnow, A uf welchen Stationen des Zuckerfabrikbetriebes hat sich die p^-Messung
bewahrt, und wo kann sie mit Erfolg in der Zuckerfabrik angewandt werden ? Ausfiihrliche 
Literaturzusammenstellung betreffend die pn-Messungen in der Zuckerindustrie u. ihre 
yerschiedenen Anwendungen. (Dtsch. Zuckerind. 56. 1190—91. 1233. 1255—56.
1931.) T a e g e n e r .

R. Ofner, Die jodometrische Bestimmung des Invertzuckers in den Produkten der 
Zuckerfabrikation (direkte Messung des reduzierten Kupferanteils). Das Verf. (sowohl in 
seiner indirekten, ais auch direkten Form der Kupferbest.) ist — im Gegensatz zur bis- 
herigen H ERZFELDschen Vorschrift — fiir alle Zuckerfabriksprodd. beliebigen Saccha- 
rosegeh. u. Reinlieitsgrades anwendbar u. ermoglicht die Best. auch geringer Inyert- 
zuckermengen bei einfacher u. leichter Durclifiilirung mit der erforderlichen Genauig- 
keit. Genaue Angaben der dazu benotigtcn Lsgg., sowie der Ausfuhrungen bei Unterss. 
von WeiBzueker, reinen Zuckersirupen, Erstprod., Nachprodd. u. Melassen. (Ztschr. 
Zuckerind. ćechosloyak. Republ. 56. 249—55. 15/1. 1932.) T a e g e n e r .
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A. P. Schulz und G. Steinhoff, Prufung von Kartoffelmelil auf Farbę und Aus- 
sehen. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I .  2520.) Beschreibung eines Pekarisierapp. (Hersteller: A r m in  
K u h n , Cliarlottenburg, Konigsweg 10); yorlaufig Verss. iiber zahlenmaBigo Messung 
der Farbę u. der Helligkeit von Starkemehlen auf photochem. Wege. (Ztschr. Spiritus- 
ind. 5 5 . 55—56. 10/3. 1932. Berlin.) Gr o s z f e l d .

Benno Giinther Witt, Danzig, Verfahren zur Reinigung ton Zuckersdften durch 
Elektrolyse, dad. gek., daB den yorher elektrolyt. behandelten u. filtrierten h. Lsgg. 
vor der Weiterfiihrung der Elektrolyse Chlorkalk (CaOCl2) beigegeben wird. (D. R. P. 
547 275 KI. 89c vom 5/5. 1927, ausg. 23/3. 1932.) M . F. M u l l e r .

International Patents Development Co., New York (Erfinder: William 
Bentley Newkirk, Illinois, und Charles James Copland, Missouri), Gewinnung von 
kryslallisierter Dextrose aus einer Destroselsg. mit 89—90% Geh. ohno Zusatz von 
Saatkrystallen. Eine h. Lsg. von 40° Be u. 57—60° wird in dem KrystallisiergefiiB so 
schnell wie moglich auf 38° abgekiihlt. Dabei findet eine rasche Krystallisation statt, u. 
allmahlich wird dio Kochmasse diek; dazu werden weitere Mengen der Ausgangslsg. 
von 57 bis 60° u. 40° Bć. zugelassen u. langsam ohne AuBenkiihlung abkuhlen gelassen, 
bis die M. anfangt diek zu werden. Dazu wird dann eine noch wesentlich groBere 
Menge Zuckerlsg. yon 40° Bó. u. 57—60° zugegeben u. wieder durch Abkiihlenlassen 
zur Krystallisation gebraeht. SchlieBlich wird die M. geschleudert. Vgl. A. P. 1783626; 
C. 1931.1 .1982. (Aust. P. 218/1931 vom 15/1. 1931, ausg. 4/2. 1932.) M. F. M u l l e r .

Walter Haake, Dresden, Verfahren zur Herstellung von Slarkeabbauprodukten 
unter Verwendung von Alkaliverbb. u. Cl2, dad. gek., daB man Starkę mit durch 
Clj-Gas behandelten Lsgg. von Alkaliboraten in untergeordneten Mengen yermischt. 
(D. R. P. 547 421 KI. 89k vom 2/3. 1926, ausg. 30/3. 1932.) M. F. M u l l e r .

S. Thieler, Die Filtration in der Zuckerindustrie. Magdeburg: Schallehn & Wollbruck 1932.
(VIII, 193 S.) gr. 8°. Lw. M. 12.—.

XV. Garungsgewerbe.
H. Claassen, Schddlichkeit eines Gehalts der Melassen an schwefliger Saure fiir die 

Herstellung ton Hefen. Nach Vf. ist ein Geh. der Melassen an S02 ohne EinfluB auf 
die Beschaffenheit der Hefe, wenn er 0,1% nicht iibersehreitet. —■ In einer Nachschrift 
yertritt Drews eine gegenteilige Ansicht. (Brennerei-Ztg. 49. 14. 27/1. 1932.) K o l b .

H. Guinot, Warmeterbrauch bei der Herstellung von absolutem Alkohol. Erwiderung 
an FALKENTHAL (C. 1932. I. 1453). Kalkulationaeinzelheitcn. — Anmerkung dazu 
von Liihder. (Ztachr. Spiritusind. 55. 55. 10/3. 1932.) G r o s z f e l d .

Curt Eisenberg, Die Grundlagen der Alkohol-Enluiasserungsterfahren. Polemik 
d. Vf. u. von E. Szilagyi gegen y. K e u s s l e r  (C. 1931. II. 3409). Erwiderung von 
v. Keussler. (Chem.-Ztg. 55. 819. 24/10. 1931.) W il l s t a e d t .

Americo viana de Lemos, Reelle Aciditat einiger portugiesischer Biere. pH-Bestst. 
Tabelle im Original. (Revista Chim. pura applicada, Porto [3] 5. 38—41. Coimbra, 
Univ.) W il l s t a e d t .

Richard MeiBner, Die Bakterien des W eines und Obstmostes. Unterseheidung u. 
Wrkg. der sehadliehen Essig-, Mannit-, Schleim-, Buttersaurebakterien u. des B. tar- 
tarophthorum sowie dereń Bekampfung u. der nutzlichen saureabbauenden Bakterien. 
(Wein u. Rebe 13. 418—21. Marz 1932.) Gr o s z f e l d .

Curt Lucków, Verfahren zur Kldrung ton Wein, Bier, Fruchtsaften und anderen 
Spirituosen. Beschreibung der Klarung mittels Zentrifuge nach L i s t  (F. P. 652 144; 
ygl. C. 1929. II. 1235). (Wein u. Rebe 13. 422—24. Marz 1932. Berlin.) Gr o s z f e l d .

Curt Lucków, Verfahren zur Extraktion von Weinbukettstoffen aus der Hefe. Bericht 
iiber das Macerationsverf. von B a r b e t  (vgl. C. 1931. I. 3525). (Wein u. Rebe 13. 
425—26. Marz 1932. Berlin.) Gr o s z f e l d .

P. Vasterling, Schlehenfruchtwein. Verss. einer Schlehenweinbereitung aus ge- 
frorenen Schlehen mittels Trockenhefe von S a u e r . Analysenergebnia des Tokayer 
ahnlichen Getrankes mit nur Spuren yon Gerbsilure. Durch Frosteinw. zeigten Schlehen 
einen Saureriiekgang auf %  des Anfangswertes. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 165—68. 
17/3. 1932. Gotha Thiiring. Staatsapotheke.) Gr o s z f e l d .

Wiistenfeld, Endemische t)beroxydation. (Vgl. C. 1932.1. 1308.) Typ. Fali aus der 
Praxis der Essigfabrikation mit nur 40—60% Ausbeute, die durch geeignete MaBnahmen,
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Anderung der Apparatur, Erhohung des Sauregrades, allmahlich auf 70—80% erhóht 
werden konnte. (Dtsch. Essigind. 36. 89—90. 18/3. 1932. Berlin, Inst. f. Garungs- 
gewerbe.) GROSZFELD.

Eduard Jacobsen, Fafibehandlung. Prakt. Angaben betreffend Abdichtungsmittel 
fiir Fasser. Sterile Holzfasser. (Osterreich. Spirituosen-Ztg. 31. Nr. 9. 7. 3/3. 1932. 
Berlin.) GROSZFELD.

R. S. W. Thorne, Der Sticksloff-Słoffwechsel der Hefe. I. Die Bestimmung des 
Gesamłstickstoffs der Hefe. Die Best. des Stickstoffs wurde im wesentlicken nach der 
von C h r i s t e n s e n  u . FULMER (Plant Physiology 2  [1927], 455) modifizierten 
KJELDAH L-M ethode au sg efiih rt: 0,5 g Hefe werden in einem K je  LI)A IIL-Kolben mit 
0,4 g CuS04, 10 g K2SO.,, 1 ccm konz. H2S04 u. 30 ccm 15%ig. H20 2 versetzt u. das 
Gemisch im Dampfbad bis fast zur Trockne eingedampft. Nach Zusatz von 20 ccm 
konz. H2S04 wird bis zur vollstandigen Aufhellung u. hierauf noch 1 Stde. erh itz t. 
Zum Vergleich wurden Stickstoffbestst. nach DUMAS vorgenommen, wobei p rak t. 
dieselben Ergebnisse erhalten wurden. — Um eine gleiehmiifiige Probenalime zu ge- 
wahrleisten, soli die geprefiteHefe mit der 3—4fachenMenge wasserfreiemCaS04 griind- 
lich vermischt werden. (Journ. Inst. Brewing 38. 23—29. Jan. 1932.) K o l b a c h .

Hugo Haehn, Berlin, Herstellung ton Citronensaure aus Kohlehydraten mittels 
Schimmelpilzen, dad. gek., daB man der Nalirlsg. geringe Mengen yon Atmungsgiften, 
wie Chinin, CO, KCN, Sehwefelalkali, zugibt. — Z. B. wird eine Zuckerlsg., die noch 
Niihrsalze enthalt, mit dem Pilz Citromyces geimpft u. mit 0,01% Chinin versetzt. 
Nach 5 Wochen ist Citronensaure in einer Ausbeute von ca. 70%, berechnet auf ver- 
brauchten Zucker, entstanden. In einem Vergleiehsversuch ohne Cliininzusatz wurde 
nur eine Ausbeute von ca. 50% erhalten. (D. R. P. 544 589 KI. 12 o Tom 13/4. 1927, 
ausg. 19/2. 1932.) R. H e r b s t .

Henri Thorigne, Frankreich, Verfahren zum Ezlrahieren ton Zucker aus zucker- 
haltigen Fruchten im Gegenstrom unter Gewinnung einer móglichst konz. Zuckerlsg., 
die zur alkoh. Garung geeignet ist. Dazu mehrere Abb. der Einrichtimg. (F. P. 
718 086 vom 3/6. 1931, ausg. 19/1. 1932.) M. F. M u l l e r .

Friedrich Franz Nord, Deutschland, Gemnnung von Alkohol dureh Vergarung 
von Holzzucker oder anderen pentosenreichen Losungen unter Yerwendung von Fusarium- 
Pilzen oder Extrakten daraus in schwach saurem Medium, evtl. unter Zugabe von 
Nahrmitteln, Reizmitteln oder Slitteln, die dio Durchlassigkeit der Zellen erhóhen. 
(F. P. 719 395 vom 1/7. 1931, ausg. 4/2. 1932. D. Prior. 21/7. 1930.) M. F. M u l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genuftmittel; Futtermittel.
Toni Masling, Die neuere Enlicicklung der Mehlchemie. Referierende Arbeit iiber 

Mehlbestst. in Hinsicht auf Farbę, W.-Geh., iMineralbestandteile, EiweiBstoffe, Kolile- 
hydrate, Sauregrad, Fette, Phosphatide, Bewertung u. Beurteilung. (Miihle 69. Nr. 13. 
Muhlenlaboratorium 21—24. 31/3. 1932.) HAEYECKER.

H. Sinions, Backtechnische Wirkung und Herstellun{/sverfahren der Beisbacbnehle. 
Dureh Zusatz yon aufgeschlossenem Reisbackmehl zu Weizen- u. Roggenmehl kónnen 
Backfehler, die dureh mangelhafte Starkeverkleisterung bedingt sind, yermieden 
werden. Jedoeh wird dureh das langsamere Auftrocknen der Krume wahrend der 
warmen Jahreszeit das Fadenziehen stark begiinstigt. Beschreibung der Herstellungs- 
verff. nach den yerschiedenen Patenten. (Miihle 69. 347—48. 7/4. 1932.) H a e v .

Istvan Tibor, Die qualitatsvernichtende Wirkung dureh Weizen-Wanzen-Schaden. 
Es werden der Ruckgang der Klebermenge u. -ąualitat, sowie die Keimfahigkeit des 
dureh Wanzenstich beschadigten Weizens zahlenmaBig festgestellt. (Mezogazdasigi- 
Kutatasok 5. 13—29. Jan. 1932. Budapest, Kgl. ungar. Getreide- u. Mehlversuclis- 
station.) SAILER.

A. G. Strickland, Entfernung ton Arsenspritzungsriickstdnden ton Apfeln. Be- 
sekreibung einer prakt. Vorr. zur kombinierten HCl-W.-Waschung fiir gi-oBere Apfel- 
mengen. ( Journ. Dpt. Agriculture Yictoria 29. 586—89. 1931.) Gr ij im e .

A. Faitelowitz, Erwiderung auf die Bemerkungen ton Fodor und Reifeiiberg zu 
meiner Mitteilung in dieser Zeitschrifl. Vf. erklart bzgl. der Einwande von FODOR u. 
R e i f e n b e r g  (C. 1931. I. 1033) gegen seine Befunde (C. 1930. H. 2589), daB er auf 
den Nikotinabbau nieht aus dem Alkalischwerden der Lauge, sondern aus der ge-
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fundenen Nikotinabnahme gesohlossen habo. — Uber den EinfluB des Chlf. hat Vf.
3 leicht- nachpriifbare Angaben gemaeht. — Infolge der vom Vf. angegebenen Loslicli- 
keit von Nikotin in uberschussigem Eeagens (C. 1930. II. 2589) ist naeh F o d o r s  
Methode nicht feststellbar, wann das Nikotin yollstandig gefallt ist, so daB nach den 
Erfahrungen des Vf. mit Fehlern yon 40% u. mehr zu reclinen ist u. sich  d adurch  der 
Widerspruch der F oD O R schen  Befunde zu den bekannten Erfahrungen der Tabak- 
fermentation erklaren laBt. (Biochem. Ztschr. 237. 90—91. 1931. Berlin, Bakteriolog. 
Labor. des Krankenhauses Neukolln.) KOBEL.

Otto Bahr und Otto Wille, Untersuchung&n iiber die Phosphatide der Fische. Uber 
die bei der industriellen Yerarbeitung des Fisclies auftretenden Veranderungen im Plws- 
phatidgehalt. (Vgl. C. 1932. I. 598.) Weder bei den Prodd. der Raucherei, Braterei 
u. Kocherei noch der Salzerci treten nennenswerte Phosphatidverluste ein. Einzelheiten 
im Original. (Fische und Fiscliwaren 1932. 57—59. 5/3. 1932. Wesermiinde, Inst. f.
Seefischcrci.) GROSZFELD.

W. C. Rugg, KaUlagerung und Haltbarmachung von Eiern. Die Methoden zur 
Frischebest. von Eiern werden besprochen, desgleichen die bewahrten Verff. zur 
Konseryierung. Am besten bewahrt sieli die Kiihlhauseinlagerung. (Journ. Dpt. 
Agriculturc Victoria 29. 594—96. 1931.) Gr im m e .

C. D. Kelly, Der Belrag des chemischen Umsatzes in Milch, herrorgebracht durch 
bestimmie Milchsaureslreptokolcken. Vergleichende Verss. mit Str. lactis u. Str. cremoris 
an Milch mit u. ohne CaC03-Zusatz. Letztercs scheint dio hydrolyt. Wrkg. der Orga- 
nismen auf Protein u. Zueker zu erholien bei nur kleinen Unterschieden in der Endmenge 
an in Essigsaure, Trichloressigsaure u. Phosphorwolframsiiure 1. N durch die beiden 
Arten. Bei Vergleich mit einem kauflichen Saurewecker erzeugte Str. cremoris e tw a  
gleiche Menge Amino-N, Str. lactis weniger. Die Anfangs-[H'] der CaC03-Milch 
(Ph =  6 ,43) stieg in 2 Tagen rasch u. blieb dann 18 T ago prakt. konstant (p« =  4 ,78 . 
naeh Schiitteln =  5 ,2). (Buli. New York State agricult. Exper. Stat. 1931. Techn. 
Buli. 184. 13 Sciten.) G r o s z f e l d .

E. Delorme, Die Stassanisierung der Milch. Grundlagen, App. u. Vorteile des 
Pasteurisierungsyerf. yon S t a s s a n o , sein Wert fiir die Erhaitung der n. Eigg. der 
Milch u. in techn. Hinsicht. (Journ. Agricult. prat. 96. 232—34. 19/3. 1932. Services 
agrieoles des Vosges.) GROSZFELD.

Ch. Hervieux, Forscliung nach Indoxyl (Indican) in der Kuh- und Ziegenmilch. 
(Compt. rond. Acad. Sciences 193. 1480—82. 1931.) O p p e n h e i m e r .

—, Das tierisclie und pflanzliche Casein. Ausgangsmaterial, Fabrikationsverff., 
Verwendung. (Moniteur Produits chim. 13. Nr. 145. 3—8. Nr. 150. 6—8. Nr. 151. 3—8. 
15/10. 1931.) E l l j i e r .

G. Genin, Das pflanzliche Casein, seine Eigenschaften und Anwendungen. Be- 
schreibung der Darst. u. Verwendung des Pflanzeneaseins aus entolten Sojabohnen, 
dessen Verwendung — iihnlich wie Milclicasein — zur Herst. von Galalith, ais Anstrich- 
mittel in der Seifenindustrie, ais Kolloid in Mitteln gegen Pflanzenschadlinge, Bestand
teil yon Baumwachs, ais Uberzugsmittel u. a. (Ind. chimique 18. 784—85. 19. 6—8. 
Jan. 1932.) Gr o s z f e l d .

E. Schmidt, Verbesserter Reichsgelreideprober. Zur gleichmaBigen Lagerung der 
Kórner hat Yf. iiber dem jMeBzylinder ein Sieb angebracht, durch welches der Zylinder 
in 30—35 Sek. ohne Fallkorper gefiillt wird. Die erhaltenen Vol.-Gewichte liegen 
hoher ais bei der alten hl-Waage. (Miihle 69. Nr. 13. Mulilenlaboratorium 17—20. 
31/3. 1932.) H a e v e c k e r .

—, Versuche zur Klassifizierung des Getreides auf Grund einer einheitlichen Be- 
stimmungsmetliode des Bachwerles des Weizens. Vf. bestimmt dio Mehląualitat mit dem 
Farinographen n ach  absol. W.-Aufnahmefahigkeit (bezogen auf Trockensubstanz), 
n ach  Widerstand des Klebers, d. h. der Zeit, die der Teig wahrend der Knetens auf 
der optimalen Linie bleibt u. Endkraft des Klebers, d. h . dem Punkt, bis zu welehem 
nach  30 Jlin. langem Kneten der Widerstand des Teiges gesunken ist. (Miihle 69. 
Nr. 13. Miihlenlaboratorium 20—21. 31/3. 1932. SCHOELLERsches Miihlenlabora- 
torium, Leyice-Leya.) HAEVECKER.

Harold Eupert Jensen, The chomistry, flavouring and manufacture of chocolate confectionery
and cocoa. Philadelphia: Blaliiston 1931. (422 S.) 8°. 8 7.50.

[russ.] S. F. Kiwenko, Kurzer Leitfaden fur die Fabrikation von Casein in Kleinbetrieben.
Moskau-Leningrad: Ogis-Snabkoopgis 1932. (60 S.) Rbl. 1.20.
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XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
H. Pomeranz, Die Reaktion der ChlorsuLfonsaure mit ungesatligten Fetlsauren. 

Dio Deutung der Rk. zwischen H2S04 u. Fettaauren nach B a u e r  (C. 1932. I. 1173) 
wird angezweifelt. (Seifensieder-Ztg. 59. 3. 7/1. 1932.) SCHONFELD.

K. H. Bauer und J. Stockhausen, Uber die Reaktion der Chlorsulfonsdure mit 
ungesatligten Fetlsauren. Erwiderung an P o m e r a n z  (vorst. Ref.). (Seifensieder-Ztg. 59. 
34. 20/1. 1932.) S c h o n f e l d .

H. M. Langton, Hydrierung von Olen und Felten. Kurze Schilderung der Fett-
hydrierung, insbesondere des Verf. yon BOLTON u . L u s h . (Food Manufacture 7. 
75. Marz 1932.) S c h o n f e l d .

J. A. van Dijk, R. T. A. Mees und H. I. Waterman, Der Einflu/3 der Hartung 
auf die naturliclien Nebenbestandteile der Ole. (Bioehem. Ztschr. 245. 25—34. 12/2.
1932. — C. 1932. I. 2252.) S c h o n f e l d .

T. Hedley Barry, Neuere Entwicklungen in der Produktion von chinesischem Holzól. 
(Paint Manufacture 1. 24—26. 34. 1931.) Konig.

— , Holzolkochen bei hoher oder niedrigerer Temperatur. Bericht iiber 2 Vers.-Reihen 
mit bei hóherer u. bei niedrigerer Temp. gekochten Holzólen. Nach einjiihriger Dauer 
konnten, abgesehen yon einigen wenigen Abweichungen beider Proben, keino Unter- 
schiede im Verh. hoher oder niedriger gekochter Ole nachgewiesen werden. (Paint 
Manufacture 2. 65. Marz 1932.) K o n i g .

—, Mittel zur Haltbartnachung von Seifen und ihre Wirkung. Diskussion der Wrkg. 
yon Borax, Thiosulfat, Sulfit u. Benzoat. (Amer. Perfumer essential Oil Rey. 26. 
719—21. Febr. 1932.) S c h Cn f e l d .

— , Fliissige Nalronlauge. Schilderung der Yorteile der Anwendung 50%ig. NaOH- 
Lsg. in Seifenfabriken an Stelle yon fester NaOH, der App. zu ihrer Aufbewahrung u. 
Manipulation im Betriebe u. der Analysenmethoden. (Soap 8. Nr. 2. 29—33. 81. Febr.
1932.) '  S c h o n f e l d .

—, Casein und seine Verwendung in Gremes und Toiletteseifen. (Perfumery essent.
Oil Record 23. 31—32. 24/2. 1932.) E l l m e r .

J. Schiitte, Die Destillation von Abfallfettsauren (nach Patent Lurgi). (Chem.- 
Techn. Rdsch. 47. 42—43. 2/2. 1932.) SCHONFELD.

Antonio Pereira For jaz, Die Methode der Fluorescenzanalyse an porlugiesischen 
Olen. Olivenole aus yersehiedenen Gegenden Portugals werden im WOOD-Licht unter - 
sucht. Tabelle der Fluorescenzerscheinungen im Original. (Revista Chim. pura appli- 
cada, Porto [3 ] 5 . 29—34. Lissabon, Faculdade de Sciencias). WlLLSTAEDT.

Josepll Savage, Weston Point b. Runcorn, England, Verfahren zur Entfellung 
wasserhaltigen Rohgutes unter Druck in der Warme, bei welchem das Lósungsm. im 
Kreislauf durch Extraktor u. Kondensator gefiihrt u. aus dem Misehkondensat das W. 
abgeschieden wird, dad. gek., daB das Gemisch aus Lósungsm.-Dampf u. dem aus 
dem Gut freiwerdenden W.-Dampf unter tjberdruck verfliissigt u. das W. aus dem 
weiterhin unter t)berdruck stehenden Misehkondensat entfernt wird. (D. R. P. 542 942 
KI. 23a Yom 10/4. 1927, ausg. 30/1. 1932.) E n g e r o f f .

Hermanus Jansen Hutteman, Surabaya, Holi. Ostindien, Verfahren zum 
Trocknen von Olsaalen oder Olfriichten durch Eintragen in zerkleinerter Form in h. Ol, 
so daB das W. wegsiedet. Dazu eine Abbildung. (Aust. P. 1600/1931 yom 13/4. 1931, 
ausg. 11/2.1932. Holi. Prior. 16/4. 1930.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erwin Liese, 
Leyerkusen a. Rh.), Verfahren zum Zerlegen von Wachsen, wie Bienenwachs, Montan- 
wachs, Wollfett usw. in ihre Sauren u. Alkohole, sowie KW-stoffe durch Verseifen der 
Sauren des Ausgangsmaterials u. Extrahieren des so entatandenen Gemisches yon 
Seifen, Alkoholen u. KW-stoffen nach yorheriger Trocknung, dad. gek., daB man die 
Trocknung durch Zerstauben des noch h. Verseifungsprod. bewirkt, wobei man den 
Zerstaubungs- u. Trocknungsvorgang durch Einwirkenlassen indifferenter Gase oder 
Diimpfe auf das zu zerstaubende Prod. unterstutzen kann. ZweckmaBig setzt man dem 
zu yerseifenden oder yerseiften Prod. yor dem Zerstauben fcin yerteilte indifferente 
Stoffe zu. — Z. B. werden 11,8 kg Bienenwachs, gelb, Verseifungszahl =  95 in einem 
Ruhrwerksautoklaven mit 4 kg 23,5°/0ig. NaOH-Lauge 8 Stdn. auf 175° u. 8 at erhitzt. 
Beim Ausblasen durch eine Diise in eine Kammer entsteht ein hellgelbes, trockenes 
Pulyer in einer Menge von ca. 13 kg, welches beim Estrahieren mit Bzl. 48% Un-
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yerseifbares u. 51°/0 Sauren, berechnet auf das Ausgangsmaterial, nach dem Zersetzen 
der Seifen gibt. (D. R. P. 541909 KI. 12o vom 15/1. 1928, ausg. 19/1. 1932.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Luther, 
Mannheim, und Hans Franzen, Mannheim-Freudenheim), Verfahren zur Oewinnung non 
organischen Sauren, dad. gek., daB man die aus den Oxydationsprodd. yon festen Paraffin- 
KW-stoffen, Wachsen u. dgl. erhaltlichen rohen Fettsauren einem Prefiverf. oder einem 
Sehwitzverf. bei etwas erholiter, unterhalb des F. der in ihnen yorhandenen reinen 
Fettsauren liegender Temp. unterwirft u. die hierbei sich yerfliissigenden Verunreini- 
gungen abtrennt. — Z. B. werden 1000 Teile rohe, durch Oxydat. von Hartparaffin 
u. Behandl. gemaB D. R. P. 492755 (C. 1930. I. 2478) erhalteno Fettsauren yom
F. 35—38° auf 12—13° abgekiihlt, in PreBtiicher eingeschlagen u. unter einer hydraul. 
Presse bei ca. 100 at abgeprefit. Der fl. Anteil, ca. 450 Teile, besteht aus einem 
dunkel gefarbten Ol; der feste Anteil, ca. 550 Teile, besteht aus harter, heller Fett- 
saure yom F. 45—48°, die beim Verseifen eine helle Seife ergibt. (D. R. P. 541910 
KI. 12o vom 15/4. 1928, ausg. 16/1. 1932.) E b e n .

Heinrich SchonJeld, D ie  H ydrierung der F ette . E in e  chem iscli-teehnol. Studie. Berlin:
J . Springer 1932. ( V I , '152 S.) gr. 8°. M. 15.— .

XVIII. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

Conr. J. Centmaier, Das Aluminium im Textihna$cliinenbau. Die liierfur in 
Betracht kommenden Eigg. der Al-Legierungen Aeron, Duralumin u. Seleron sind be- 
sprochen. (ICunstseide 14. 56—57. Febr. 1932.) S u v e r n .

H. W. Ellinger, Elektron im Textilmaschinenbau. Es wird ausgefiihrt, welche 
Maschinenteile yorteilhaft aus Elektron hergestellt werden. (Kunstseide 14. 57—61. 
Febr. 1932.) S u v e r n .

— , Die Hallbarkeit von Chlorbleichlauge. Bemerkungen iiber die Empfindlichkeit 
der Hypochloritlaugen gegen Lichfc, Warme u. Erschutterung. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 
169—70. 30/3. 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Ein neuer Echlheitsbegriff „Mottenechłheit“. Bilder aus der Tatigkeit des 
Zoolog. Laboratoriums der I. G. FARBENINDUSTRIE A k t ie n g e s e l ł s c h a f t , Leyer- 
kusen. Eulanisierte Stoffe erwiesen sich nach 10 Jahren noch ais vollkommen motten- 
echt. (Monatsschr. Textil-Ind. 47. Fachheft 1. 15—16. Febr. 1932.) SuvER N .

—, Bezeichnung und Vorsćhriften fiir p-Dićhlorbenzol fiir die Mottenvemichtung. 
(S oap  8. Nr. 2. 111—12. Febr. 1932.)'  S c h o n f e l d .

Donald M. Martin, Wasserdichtmachen — Die Oeschichte und die lieute ublichen 
Methoden. Um Textilien wasserdiclit, besser wasserabstoBend zu machen, werden bei 
Seide Aluminiumsalze mit unl. Seifen, bei Baumwolle Paraffm- oder Carnaubawachs, 
Cupriammoniumhydroxyd, im iibrigen Mittel auf Grundlage von Gummi, erhitzten 
Olen u. Harzen, Teer u. Bitumen, Casein, Leim, Tannin, Nitrocellulose yerwendet. 
Dabei sollen die typ. Eigg. der Gewebe nicht yerandert werden; es fehlen zuyerlassige 
Verff., um die Mittel auf ihre Wirksamkeit zu priifen. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 
184—88. 14/3. 1932.) M a n z .

H. Schreiterer, Ein neues Verfahren zum Wasserabsto/3endmachen. Die Este- 
Emulsion WK  der Ch e m is c h e n  F a b r i k  S t o c k h a u s e n  u . C i e ., Krefeld, gibt bei 
Nachbehandlung mit Al-Salzen Waren jeder Art wasserabstoBende Eigg., laBt sie offen 
u. porós u. ist auch zum Schirmstoffechtmachen yon Garnen yerwendbar. (Monatsschr. 
Textil-Ind. 47. Fachheft 1. 25—26. Febr. 1932. Krefeld.) S u v e r n .

— , Was ist Paralin ? Ein Impragniermittel, das, in wss. Emulsion angewandt, 
den Faden gut durclidringt u. nach dem Trocknen auf jeder Faser einen wasserabstoBen- 
den Film liinterlaBt. (Monatsschr. Textil-Ind. 47. Fachheft 1. 8. Febr. 1932.) SirvERN.

— , Ein neues Schlichtmittel: Servolin. Empfehlung der leieht 1., aufgeschlossenen 
Starkeń Senolin u. Servolin X  der N. V. Ch e m is c h e  F a b r i e k  S e r v o , D e l d e n , 
Twente, Holland. (Indian Textile Journ. 42. 163. 29/2. 1932.) F r i e d e m a n n .

S. Postles, Eigenschaften und Anwendungen von Melioran. Die Meliorane B 9 
u. G Y  sind fest gegen Kalk, Magnesium- u. Alkalisalze, Alkali u. alle Sauren in den 
prakt. yorkommcnden Konzz. Ihre Netzfahigkeit ist gut; sie gewiihren der tier. Faser 
einen guten Schutz gegen Alkalien u. Salze. Man yerwendet sie zum Reinigen, Walken u.
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Farben von Wollwaren aller Art. Fiir rolie Wollen geniigt B 9, fiir Mineralólflecke 
nimmt man C Y. (Dyer Calico Printer 65. 438—39. 497—99. 1931.) F r i e d e m a n n .

Max Grempe, Interessantes aus der Geschichte der Seide. Angaben iiber Auftreten u. 
Verwendung von Soide in verschiedenen Kulturliindern. (Kunstseide 14. 107—08. 
Marz 1932.) SuVERN.

Sakisaburo Wada, Uber die chemische Zusammenselzung der Puppe des Seiden- 
spinners. Das von Fett u. W. befreite Materiał wurde der Hydrolyse unterzogen, die 
Aminosauren durch die Estermetkode, unabhiingig davon Tyrosin u. Cystin, Trypto- 
phan u. die Hcxonbasen bestimmt. Gefunden wurden Glutaminsaure (4,17%), Glyko- 
koll (1,61), Leuein (2,47), Alanin (0,78), Valin (0,95), Isoleucin (1,71), 1-Prolin (1,85), 
d,l-Prolin (0,40), Phenylalanin (1,21), d,]-Asparaginsaure (0,11), 1-Asparaginsaure (0,26), 
Serin ( ?), Tyrosin (1,84), Cystin (0,19), Tryptophan (1,20), Histidin (0,07), Arginin 
(0,15), Łysin (0,02), Guanin (0,03), Adenin (0,03), Hypoxanthin ( ?), Cholin ( ?). (Acta 
Scholae med. Univ. imp. Kioto 13. 201—10. 1931. Kioto, Univ. med.-chem. Inst.) O p p .

Mobius, Holzpapier aus Kiefern. Wichtige Erfindung an der Forstlichen Hocli- 
schule Hannover-Munden. Aus harzreichen Kiefemholzem wird nach W EDEKIND u . 
E n g e l  Zellstoff gewonnen, indem man das Holz bei 90° mit einem neuen, nicht naher 
genannten Lósungsm. u. einer Kontaktsubstanz extrahiert. Das Verf. eignet sieh auch 
fiir Laubholz; die extrahiertcn Bestandteile kómien nutzbar gemacht werden. (Ćeclio- 
sloyak. Papier-Ztg. 13. Nr. 14. 2—3. 2/4. 1932.) FRIEDEMANN.

— j Pn-Werl und Papierleimung. Der erste der Stoffe, dereń pn-Wcrt den Ferti- 
gungsgang des Papiers beeinfluBt, ist das W., das je nach Jahreszeit pu-Werte von 7,8 
(mit Phenolrot kontrolliert) bis 8,6 (Thymolblau) hat. Gut aufgeschlossene u. ge- 
waschene Cellulose soli pn =  6,8—7,6 haben, solche mit 7,4—7,6 neigt bereits zu 
Schimmelbldg. am Lager. Von den der Papiermischung zugegebenen Altpapieren haben 
manche saure Rk. (3,9—5,0), Streichpapiere stark alkal. (9,0—10,5), was man durch 
Zusatz verdiinnter H2S04 auszugleichen hat. Im Hollander hat man beim Leirnen 
Harzmilch mit 9,8—10,0 u. Alaun mit 2,0. Durch pB-Kontrolle hat man fiir richtige 
Reaktion u. einen leichten AlauniiberschuB zu sorgen. Bei feinsten Papieren mit 
groBer Dauerhaftigkeit soli das Papier pn =  5,0—4,8, bei gewóhnlichen Papieren 4,6, 
bei Streichpapieren 4,4—4,00 haben. Die Wiederverwendung der leimhaltigen 
Hollanderabwasser erfordert gleichfalls sorgfaltige pn-Kontrolle, da stark alkal. Wasser 
viel Harz vcrbrauchen. (Papeterie 54. 230—34. Pulp. Paper Magazine Canada 33. 
26. 1932.) F r i e d e m a n n .

Jessie E. Minor, Dauerhaftigkeit von Papier in bezug auf Leimung und Silure- 
grad. Papiere mit verschiedenem Geh. an Harzleim oder tier. Leini wurden drei Jahre 
der Luft bei reichlicher Einw. von Industriegasen ausgesotzt. Es zeigte sich, daB der 
Harzleim der Haltbarkeit sehr abtraglich, der Tierleim hingegen ihr giinstig war. Die 
in den gealterten Papieren ermittelten Sauregi'ade standen in keiner gesetzmaBigen 
Beziehung zu diesen Ermittelungen. (Paper Ind. 13. 1421. Marz 1932.) F r i e d e m a n n .

—, Imprdgnierle Papiere. Dachpappen, Teerpappen, Ol- u. Wachspapiere, 
flammensichere u. Kabelpapiere. (Asphalt- u. Teer 31. 1178—79. 16/12. 1931.) FRIEDE.

Ladislav Rys, Jahresberichl 1931 der Zellstoffbleicherei. L ite ra tu riib e rsich t. 
(Zellstoff u . Papier 12. 109—11. Marz 1932.) F r ie d e m a n n .

Otto Kress und Roy L. Davis, Sludie iiber das Bleichen von Kraflzellsloff. Zweck 
der Unters. war das Bleichen von festem Kraflzellsloff unter móglichster Erhaltung 
seiner Festigkeit. Gepriift wurden: Berstdruck nach M uŁLEN, Slahlungsgrad nach 
SCHOPPER-RlEGLER, a-Cellulosegeh., Cu-Zahl u. Viscositat in Kupferoxydammoniak- 
lsg. Gebleicht wurde: einfach mit Chlorkalk, mit Hypochlorit im Mehrstufenverf., 
mit alkal. ZwischenwiLsche, mit NaHS03-Nachbehandlung, mit Chlorgas, mit Cl u. 
NaOH, mit stark alkal. Hypochlorit u. ais Dickstoff, femer mit Kombinationen der 
obigen Verff. Ais Resultat seiner umfangreiehen Verss. finden Vff., daB nur Chlorbleiche 
mit ansehlieBender schwach alkal. Waselie u. Fertigbleiehen mit Hypochlorit weiBen 
u. festen Stoff gibt. Optimale Bedingungen sind: Bleichen mit Cl in einer Mengc von 
50% des erforderlichen Bleiclichlors, Waschen mit W. u. Zugabe von 1% Alkali vom 
Stoffgewicht uber die Neutralisation der entstandenen Saure, Fertigbleiehen mit 
alkal. Hypochlorit. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 11.34—40.17/3.1932.) F r i e d e m a n n .

Charles E. Mullin und Howard L. Hunter, Die Celluloseather. Allgemeine 
Ubersicht iiber Geschichte u. Eigg. der Cellulosedther, sowie ilire Herst. aus Aikalicellulose 
u. Halogenalkylen bzw. Alkylsulfaten. (Chem.Markets 3 0 .2 4 4 —48. Marz 1932.) FRIEDE.
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Aladin, Technologie des Celluloseacetats. Fortschritte in seiner Horst, an Hand 
der Weltpatentliteratur wahrend des letzten Jahrzehnts (235 Patente). (Plastics mold. 
Products 7 . 142. 22 Soiten. 8 . 15. 7 Seiten. Marz 1932.) P a n g r it z .

Kurt Gótze, Fortschritte auf dem Gebiete der Kunstseidenindustrie. Herabsetzung 
der Gestehungskosten hat sieli crzielen lassen dui-ch Regenerieren der Tauchlauge 
der Alkalicelluloseherst., der Spinnbader, durch Aufwickeln gróBerer Fadenmengen auf 
die Spulen, Erlióhung der Abzugs- u. Spinngesehwindigkeit, hohere Tourenzahlen boi 
den Zentrifugen. Von neuen Prodd. sind besprochen dic Luftseide, Lilienfcld- u. Matt- 
seide, M a r g a -  u. V i s k a b a n d c h e n ,  T a g a 1 i n u. V i s k o 1 a n. Die kon. 
Kreuzspule hat sich in der Wirkerei eingefiihrt u. gewinnt auch fiir die Weberei Be
deutung. Auch der Spulkranz wird erwahnt. Querschnittsbilder verscl)iedener Prodd. 
(Seide 37. 50—55. Febr. 1932.) S u v e r n .

H. Ebbinge, Einiga Unlersuclmngen uber durchsichtige Verpackungsmaterialien. 
Ergiinzung der Angaben von CoHEN (C. 1931. I. 3071) iiber Cellophan u. Triacel, 
weitere iiber Camel-Packmaterial (Viscose-Folie mit beiderseitiger wasserdichter Schicht 
von Nitrocellulose bzw. Schellack), median., elektr. u. opt. Eigg., Hj'groskopizitat, 
Schwellung in W. u. Wasserundurchlassigkeit. Gegen Bakterieneinw. (Bodenvers. fiir
4 Monate, Coli-Kultur bei 32° im Brutschrank) war nur Triacel vóllig fest. (Chem. 
Wcekbl. 29. 167—73. 12/3. 1932. Delft.) Gr o s z f e l d .

Heinrich Wiesenthal, Yulkanfiber. Angaben iiber Herst. u. Verwendung. 
(Kunststoffe 22. 66. Marz 1932.) H a n n s  S c h m id t .

B. L. Elphick, Einfaclie Vorrichtung zum Priifen von Wolle. (New Zealand Journ. 
Agricult. 4 2 . 3 3 8 — 40. 1931.) F r i e d e m a n n .

Per Klem, Der neue „Research Flour-Tester“ und einige Ergebnisse mit demselben. 
(Papierfabrikant 30. 109—12. 6/3. 1932. -—- C. 1932. I. 763.) F r i e d e m a n n .

— , Herslellung und Prufung von Zellstoffbogen. Yorlaufige amtliche Standard- 
mełhode der Technical Association of the Pulp and Paper Industry. Genaue Beschreibung 
der standardisierten Geriite zur Herst. von Probeblattern von Zellstoff. Es sind dies vor 
allem: ein Zerfaserer, eine Siebvorr. zum Herstellen der Bogen, eine Gautschrolle u. 
-platte, eine Standardpumpe mit Druckventil. An den fertigen Bogen wird gepriift: 
Quadratmetergewieht, Dicke, ReiBfestigkeit u. Delinung, Berstdruck, Feuchtigkeit u. 
Einreipfestigkeit („tear“). In einem Anhang wird dann die besondere Apparatur be- 
schrieben, wie sie zur Messung der W.-Ablaufgeschmndigkeit (slowness) gebraucht wird. 
Aufier dieser Konstantę, die beim GieBen der Bogen mit ermittelt werden kann, konnen 
noch NaBfestigkeit, Hydrationsgrad u. anderes bestimmt werden. SchlieBIicli werden 
noch Sondermethoden fiir Pappe u. Schnę]lmethoden fur dio Betriebsiiberwachung 
beschrieben. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 12. 35—42. 24/3. 1932.) F r i e d e m a n n .

N. V. Handelmij. ,,Fibra", Bloemendal, Herstellung von zur Papierfabrikation 
geeignetem Holzsćhliff. Holzstiicke, HobelspiŁne o. dgl. werden nach geeigneter Zer- 
kleinerung mehreren Reinigungsstufen unterworfen. Bei der zuerst stattfindenden 
Trockenreinigung wird das Holz in naturfeuchtem Zustand unter so starkem Druck 
gemahlen, daB die Zellen durch die entstandene Warme aufquellen u. zerreiBen. Naeh 
Zusatz einer gowissen W.-Menge erfolgt die NaBreinigung der breiartigen M. (Dan. P. 
41 238 vom 24/1. 1927, ausg. 9/12. 1929. D. Prior. 5/3. 1926.) D r e w s .

Emil Holtzmann, Speyer a. Rh., Papier mit glatter oder gepre/lter Oberflache fiir 
Lampenschirme, dad. gek., daB es mit farbhaltigem Ol getrankt oder gefarbt ist. (D. R. P.
547 626 KI. 4b vom 12/6. 1930, ausg. 4/4. 1932.) M . F. Mu l l e r .

Deutsche Kunstseiden-Studiengesellschaft m. b. H., Berlin, Berlin, Ver-
fahren zur Herslellung v<m gleichzeitig feuerhemmendern und wasserabstoflendem Fasergut, 
insbesondere Papier, Pappe u. dgl., dad. gek., daB das Fasergut zuerst durch milde 
Veresterung mit Abkommlingen hoherer Fettsauren wasserabstoBend gemacht u. dann 
bei erhóhter, z. B. iiber 40° liegender Temp. mit feuerhemmenden Salzen an sich be- 
kannter Art getrankt wird. (D. R. P. 546 735 KI. 55f vom 13/3. 1930, ausg. 16/3.
1932.) M. F. M u l l e r .

Snyder Document Protection Co., Chicago, V. St. A., Sicherheitspapier, bestehend 
aus einer Grundschicht u. einer einritzbaren Deckschicht, dad. gek., daB die Deek- 
schicht undurchsichtig u. so diinn ist, daB sio beim Einritzen durchbrochen wird, u. 
daB die Grundschicht aus saugfaliigem Stoff besteht. Z. B. beateht die einritzbare 
Deckschicht aus Casein. (D. R. P. 546 627 KI. 55f vom 11/8. 1929, ausg. 16/3.
1932.) M . F. M u l l e r .
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Arnold Brobeck, Bomhus, Schwedon, Verfahren zum Erhitzen von Zellstoffkoch- 
flussigkeiten ohne Krustenbldg. an den Wandungen des Erliitzers unter Hindurchleiten 
mit hoher Geschwindigkeit dureh die Heizelemente, die zweckmiiBig aus einer Reihe 
von sehmalen Heizrohren bestehen. (A. P. 1 847 589 vom 14/2. 1929, ausg. 1/3. 1932. 
Schwed. Prior. 18/2. 1928.) M . P. Mu l l e r .

Brown Co., iibert. von: George Alvin Richter, Berlin, New Hampshire, Vor- 
behandlung von Cellulosefaser, zwecks Weiterverarbeitung zu Cellulosederiw., ins- 
besondere Cellulosesanthogenat, dureh Zcrkleiner. in Stiickchen von hóchstens 0,2 mm 
Lange. (Can. P. 289 803 vom 3/4. 1928, ausg. 21/5. 1929.) M . P. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Kurt Sponsel und 
Gerhard Balie, Frankfurt a. M.-Hóchst), Yerfahren zur Darstellung von wasserunlos- 
lichen Produkten aus wasserloslichen Cellulosealbjldthern dureh Einw. yon Aldehyden 
auf wasserlosliche Cellulosealkylathcr, dad. gek., daB man diese oder aus ihnen her- 
gestellte Gebilde mit Aldehyden in Ggw. von reaktionsfórdernden Mitteln behandelt. 
(D. E. P. 538 686 KI. 39b yom 16/5. 1925, ausg. 16/11. 1931.) E n g e r o f f .

Brouwer D. Mc Intyre, Monroe, Mich., Herstellung von Pappen, Dielen, Wand- 
bekleidungen etc. mit guten Isoliereigg. fiir Gerausehe u. Erschiitterungcn aus Papierstoff, 
Abfallfasermaterial, z. B. Abfallhanffaser, Kautschukregcnerat, sowie aus geringeren 
Mengen Kolophonium, Alaun u. RuB. Die Mengen sind angegeben. (A. P. 1844434 
Tom 27/4. 1931, ausg. 9/2. 1932.) M. P. M u l l e r .

United Shoe Machinery Corp., Paterson, Absleifungskappen fiir Schuhzeug, be
stehend aus faserhaltigem Grundmaterial, welches mit einer in der Warme erweichenden 
Absteifungsmasse impragniert ist, 1. dad. gek., daB das Grundmaterial vor dem 
Impragnieren mit der Absteifungsmasse zwecks Vereinigung der Fasern mit einer 
Gummiemulsion behandelt wird. — 2. dad. gek., daB der Gummi vor dem Impragnieren 
mit Absteifungsmasse yulkanisiert wird. (N. P. 46 774 yom 21/10. 1926, ausg. 5/8.
1929.) D r e w s .

Edward Thomas, New York, Oeformle Massen. Asbest wird in der mehrfachen 
Menge, zweckmiiBig w. W. fein yerteilt u. mit weniger ais 15°/0 eines ungesatt., yorzugs- 
weise Holzóls anhaftend yerriihrt, wobei das Ol von dem Asbest adsorbiert wird. Nim 
wird mit CL o. dgl. behandelt. Das Erzeugnis halt sich unbegrenzt lange unter W. Beim 
Pressen in Formen u. anschlieBendem Trocknen entstchen selbst erhartende Gegen- 
stande. (A. P. 1836346 vom 16/6.1928, ausg. 15/12.1931. E. Prior. 11/11.1927.) ICu.

Heyden Chemical Corp., New York, iibert. yon: Eichard Leopold Weiss, 
Hamburg, Herstellung eines durchsichtigen, hornahnlichen Gaseinproduktes aus fein- 
gemahlenem Casein dureh Verriihren u. Entfetten mit PAe. u. nachfolgendes HeiB- 
pressen. (Can. P. 289 833 vom 4/7. 1928, ausg. 21/5. 1929.) M . F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Miihl, 
Uerdingen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung formaldehydabspaltender ' Verbindungen, 
dad. gek., daB man CH20  oder dessen Polymere in wss. Lsg. oder unter AusschluB 
von Lósungsmm., gegebenenfalls in Ggw. alkal. reagierender Mittel mit solchen pri- 
maren oder sekundiiren Oxyalkylaminen kondensiert, bei denen die OH- u. NH2- 
Gruppe sich an benachbarten C-Atomen befinden. — Z. B. gibt man 1,6 kg Diatlianol- 
amin zu 1,2 Liter 40%ig. CII20  u. halt dureh Kuhlen die Temp. auf 30°. Nach der 
Vakuumdest. erhalt man 1,94 kg einer farblosen PI., die beim Erhitzen CH20  abspaltet. 
Ahnliche Verbb. bekommt man aus Monoathanolamin oder aus dem aus 1,2-Propylen- 
oxyd u. NH3 darstellbarcn Dipropanolamin. — Die Prodd. dienen ais Hiirtungsmittel 
fiir Kunstmassen aus Casein. (D. E. P. 545 269 KI. 12q yom 24/8. 1929, ausg. 27/2.
1932.) N o u v e l .

Thomas Eatcliffe Eothwell und Herbert Goody, North Brighton, Australien, 
Herstellung von Sprechmaschinenplatten. Man liberzieht Celluloid-platten mit einer Lsg. 
von Schellack, z. B. in CH3OH, der BleiweiB, Bleigliitte, Eisenchromat oder fein- 
gepulyertes Elektrolytmctall, ferner Schwerspat, Lampenschwarz u. fein gepulyerter 
Asbest zugesetzt ist, trocknet dureh Erhitzen u. pragt darauf li. dio Tonrillen in den 
dunnen Uberzug ein. (Aust. P. 24 684/1930 vom 20/1. 1930, ausg. 12/2. 1931.) S a r r e .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Deutschland, Sprech- 
viaschinenplatte. Die Grundmasse besteht aus einer Mischung yon einem Celluloseester 
mit einem Polyvinylester. Die Aufarbeitung der beim Herstellungsprozefl anfallenden 
Abfalle ist einfacher ais bei Platten, dereń Grundmasse nur aus Celluloseestern besteht. 
(F.P. 718147 vom 4/6. 1931, ausg. 19/1. 1932. D. Prior. 7/6. 1930.) G e i s z l e r .
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Fritz Ruhlem ann, H olzfaserstoff. D . R . P . Nr. 542 915. B iberaeh-R iss: G unttcr-Staib
1932. (13 S.) 4°. M. 1.60.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Luigi Vertu, Kohle ais „Ursubslanz“. Mogliehkeit der rationcllen Kohle- 

yerwendung. (Industria chimica 7. 7—8. Jan. 1932.) GRIMME.
Wilfrid Francis und H. M. Morris, Beziehungen zwischen Oxydalionsfahigke.il und 

Zusammensetzung der Kohle. Ausfiihrliche Abhandlung der C. 1932. I. 606 referierten 
Arbeit. (U. S. Dpt. Commerce, Bureau of Mines. Buli. 340. 1-—44. 1931. Sheffield, 
England, Safety in Mines Res. Board; Pittsburgh, Pa., Carnegie Inst of Techn.) B e n t h .

K. Bunte, Verbrennungsvorgange in Flammen. (Vgl. C. 1932. I. 606.) Ablauf 
von zwei Rkk.: Verbrennung der yerbrennungsreifen Gase H2 u. CO, sowie Abbau der 
nicht verbrennungsreifen KW-stoffe zu yerbrennungsreifcn. Best. der Entziindungs- 
gcschwindigkeit reiner Gase u. Dampfe sowie yon Gasgcmischen in Luft. (Gas- u. 
Wasserfaeh 75. 213—18. 19/3. 1932. Karlsruhe.) S c h u s t e r .

R. E. Thwaites, Tieflemperalurverkokung von Kohle. Grundlegende Darst. des 
Wesens der Tieftemperaturverkokung. Geschichtliche Entw. in Australien. Aus- 
sichten. (Soc. chem. Ind. Yietoria 31. 548—69. 1931.) S c h u s t e r .

D. J. Demorest, Die Verkokung von Kohle in Eelorlen. Grundlagen der Gas- 
und Brennstofftechnik. 24. (23. ygl. C. 1931. II. 2952.) Vertikalretortenófen mit unter- 
brochenem Betrieb; Vertikalkammcrofen; Dampfen der Beschickung. (Fuels and 
Furnaces 9. 1175—78. Okt. 1931. Ohio.) S c h u s t e r .

G. NattaundM. Strada, Uber die Ve.rgasv.ng von Kohlen mil Śauerstóff bei niedrigen 
Temperaluren. (Vgl. C. 1930. II. 2725.) Nach einem Oberblick iiber die Entw. des 
Problems stellen Vff. graph. die Abhangigkeit der Gaszus., des Verhaltnisses H2/CO, 
der stundlichen Gasproduktion pro qm Rostflache, des Dampfyerbrauchs, des Heiz- 
wertes u. der Gasausbcute von der Temp. der Vergasung der Kohle mit 0 2 u. Wasser- 
dampf dar. AnschlieBend folgt eine Kalkulation fur die Herst. des bei der Alkohol- 
synthcse yerwendeten Gasgemisches 1 CO: 2—2,5 H2; es ergibt sich fiir diesen ProzeB 
ein Verbraucli von 0,28 kg Kohle u. 180 Liter 0 2 pro cbm Gas bei einer Temp. yon 750° 
in der unteren Vergasungszone. (Giorn. Chim. ind. appl. 14. 76—86. Febr. 1932. 
Mailand, Teclm. Hochsch., Inst. f. allg. Chemie.) R. K. MULLER.

R. Lieske, Ober die Entgiflung des Gases durch Baklerien. Berichtigung zu der 
C. 1932. I .  1852 referierten Arbeit von BERTELSMANN. (Gas- u. Wasserfaeh 7 5 .  
228—29. 19 /3 . 1932. Miilheim/Ruhr.) S c h u s t e r .

Bertelsmann, Ober die Entgiflung des Gases durch Baklerien. Erwiderung auf 
die Berichtigung LlESKEs. (Gas- u. Wasserfaeh 75. 229. 19/3. 1932. Berlin.) SCHUSTER.

A. Key, Gaswasser; seine Zusammensetzung und seine Behandlung. (Munic. Engin 
Sanit. Rec. munic. Motor 89. 301—04. 17/3. 1932.) S c h u s t e r .

A. C. Fieldner, Neuzeitliche Entwicklung der Gewinnung von Nebewprodukten aus 
bilumindser Kohle. (Vgl. C. 1931. I. 1860. H. 1518.) Der Nebenproduktenofen hat in 
Amerika den Bienenkorbofen fiir die Herst. von Koks fur metallurg. Zwecke yollstandig 
yerdrangt. Koksofengas ais industrieller u. hauslicher Brennstoff. Chem. Auswertung 
des Gases: Gewinnung yon H2 fiir synthet. NH3 u. Hydrierungen. Verff. zur Ammon- 
sulfatherst. mittels des Gasschwefcls. Gewinnung yon elcmentarem S  u. Rhodanyerbb. 
Phenole aus Ammoniakabwasser. Verminderung der Wascłiverluste bei der Aufarbeitung 
yon Bzl. Kunstliarzherst. Hydrierung von Teer. (Trans. A. S. M . E . Fuel Steam Power 
54. Nr. 1. 29—36. 15/1. 1932. Washington.) S c h u s t e r .

G. Roberti, Ver suche zur Entschwefelung von Benzinen und Olen durch Hydrogeni- 
sierung. Ais Katalysatoreń wurden Bimsstein, Kupfcr u. Kobaltsulfid angewandt, der 
Druck betrug 100 at, die Temp. 340°, die H2-Mcnge 100 i pro Stde. Beschreibung der 
App. u. der Verss. (Memorie R. Accad. Naz. Lincei 2. Chimica Nr. 5. 5—15. 1930. 
Rom, Chem. Inst. d. Univ.) Co n s o l a t i .

F. L. Kallam und L. J. Coulthurst, Die Bedeutung des Molekulargewichtes bei 
der Ausfiihrung von Wascholabsorptionsanlagen. Durch die yerschiedene Zus. der Wasch- 
ole ist die Best. des Mol.-Gew. sowie der D. u. des K p . crforderlich, um gleichmaBige 
Betricbsresultate zu erhalten. (Petroleum Enginccr 1. Nr. 7. 72— 76.) K . O. M u l l e r .

M. Coutant. Verkohlung harzhaltiger Holzer und Sdgemehle. Angaben iiber die 
Ausbeuten an Kienól u. anderen Dest.-Prodd. bei der fabrikmaBigen Dest. von Kork-
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eiche u. Kicfernstiimpfen u. d e r von Sagemehlcn vor u. nach Verzuekerung. (Buli. 
Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 48. 352—55. Sept. 1931.) S c h o n f e l d .

—, Holzkohle aus Briliscli Guayana. Unters. uber dio Moglichkeit der Amvcndung 
von aus Aspidosperma sp., Eperua falcata u. anderen wild wachscnden Holzern aus 
Brit.-Guayana hergestellten Kohlen ais Brennstoff fiir Motoren. (Buli. Imp. Inst. 
London 2 8 . 138—46 . 1930.) S c h o n f e l d .

Paul F. Marx, Graphische Gegenuberstellung von A.P.I.-Dichte und hóchstem 00,- 
Gehalt fur fliissige Brennstoffe. Rechner. wird die theoret. Menge entstandener CÓ2 
beim Verbrennen von fl. Brennstoffen ermittelt u. auf einem Diagramm der C02-Geh. 
der A. P. I.-Diclite aufgetragen. Fiir jcdes spezif. Gewicht kann man sofort die theoret. 
Menge C02-Gas ablesen. (Refiner and natura! Gasoline Manufacturer 11. Nr. 2. 50—51. 
Febr. 1932.) K. O. Mu l l e r .

R. M. Hardgrove, Zerreiblichkeit von Kohle. Die. Messung der Zerreiblichkeit 
von Kohle wird wichtig mit steigender Verwondung yon Kohlenstaub. Beselireibung 
eines App., in dem die Kohle in einem Morser zerrieben wird, u. einer Art Kugelmuhle, 
die besser reproduzierbare Ergebnisse lieferte. Vergleieh mit einer Standardkohle, 
dereń Zerreiblichkeit gleich 100 gesetzt wird. Ermittlung der Zerreiblichkeitsarbeit nacli 
dem Gesetz von RlTTINGER aus der neu entstandenen Oberflache der Teilchen. Zu- 
sammenhang zwischen dem Geh. an fliichtigen Bestandteilen u. der Zerreiblichkeit. 
Obcrsiclit der Zerreibliclikcit der wichtigsten amerikan. u. kanad. Kohlen. Anwendung 
der Methode auf andere Stoffe ais Kohle. (Trans. A. S . M. E. Fuel Steam Power 54. 
Nr. 1. 37—46. 15/1. 1932. Fullerton, Pa.) S c h u s t e r .

Harold J. Tormey, Bestimmung von Paraffinwachs. Zur Best. des Paraffin- 
waehses in Erdol oder Erdólprodd. wird folgendes Verf. beschrieben. 3—5 g der Sub
stanz werden in A.-A. gel., wobei die Lsg. dann auf —20° abgekiihlt wird u. soviel 
A.-A.-Lsg. zugegeben wird, daB alles Ol in Lsg. gcht. Die Lsg. wird durch ein Filter 
filtriert, das mit einer Kaltemischung umgeben ist. Der Riickstand wird mit li. A.-A.- 
Lsg. ausgewaschen u. dann in h. Bzl. gel. Das Bzl. wird abdest. u. das Gewicht des 
zuriickbleibenden Waehses bestimmt. (Chemist-Analyst 20. Nr. 6. 15. Nov. 1931.) E d .

—, „Cooperative Commitlee“ ubernimmt Klopftest. Die Ergebnisse der in USA. 
gebildeten Arbeitsgemcinschaft zur Schaffung einheitlicher Klopfmessungen, die zur 
Konstruktion des CFR-Motors fiihrten, werden im einzelnen mitgeteilt. Abbildung u. 
Kurven im Original. (Oil Gas Journ. 30- Nr. 24. 16—17. 83. 29/10. 1931.) Co n r a d .

Donald B. Brooks, Die Interpolationsmelhode bei normalen Klopfmessungen. Die 
zuliissigen Intervalle bei Klopfmessung sind von der Hohe der Oktanzahlen, der Mnschinc 
u. der „bouncing-pin Apparatur11 abliangig. Vf. sehlagt an Stelle der 2-Einheiten- die 
10-Einheitenmethode vor, da sie schneller u. mit weniger Materiał arbeitet. Die Ge- 
nauigkeit der „bouncing-pin Apparatur11 ist an sich geringer, ais normalerweise 
Fehlerąuellen bei der 10-Einheitenmethode ausmachen kónnen. (S. A. E. Journ. 30. 
54—56. Jan. 1932.) Co n r a d .

A. Lion, Messung der Klopffesligkeil. Vf. bespricht die FeinmeBmethoden zur 
Best. der Klopffestigkeit. (Petroleum 28. Nr. 10. Motorenbetrieb u. Maschincnschmier. 5. 
4—5. 9/3. 1932.) K. O. M u l l e r .

Hugo Bilgram, Methode zur quantitativen Bestimmung von Sprit und Benzol in 
Autokraftstoffen. Vf. empfiehlt zur Betriebskontrolle Bzl.-Best. in Kraftstoffen mit 
Dracorubinpapier u. A. durch Ausschiitteln mit wss. CaCU-Lsg. vorzunehmen. 
(Wchschr. Brauerei 49. 15—16. 9/1. 1932.) Co n r a d .

Josef źdarsky, Quantitative Bestimmung von Athylalkoliol und 1 Vasser in Alkohol- 
gemischen fiir den Antrieb von Verbrennungsmotoren. Die gravimetr. Best. der einzelnen 
Komponenten solcher Gemische naeh DIETRICH u. JEGLINSKI (C. 1929. I- 2448) wird 
durch eine volumetr. Methode ersetzt, wodurch gróBere Genauigkeit u. Einfachheit 
erzielt wird. In einem graduierten Scheidetrichter wird das Gemisch mit CaCL-Lsg. 
(bei Gemischen Yon Bzn. mit abs. A. nur mit dest. W.) ausgeschiittelt. Die Salzlsg 
enthalt dann den A. u. das W. wird quantitativ in einen Dest.-Kolben abgefullt, der
A. abdestilliert, das Destillat auf 100 ccm verd. u. der A.-Geh. aus der D . bestimmt. 
Das Bzn. bzw. das Bzn.-Bzl.-Gemisch wird noch zweimal mit CaCl2-Lsg. ausgeschiittelt 
u. gibt unter Beriieksichtigung bestimmter Korrekturen direkt die Vol.-°/o Bzn. bzw. 
Bzn.-Bzl. im Gemisch an. (Chemicky Obzor 6. 297—98. 326—28. 1931. Prag, Hochsch. 
f. Land- u. Forstwirtsch.) Ma UTNER.
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Barrett Co., New York, ubert. von: Stuart Parmelee Miller, Tenafly, Gewimwng 
von kreosothalłigen Stoffen. HeLBe, frisolie Kohlendest.-Gase werden zwecks Abscheidung 
der teerartigen Bestandteile der partiellen Kiihlung unterworfen. Hierauf werden die 
Gase in zwei Teilstrome geteilt. Wahrend die Gase noeh h. sind, wird der eine Teil 
von ihnen auf elektr. Wege gereinigt, hiernach mit dem nicht gereinigten Teil ver- 
einigt u. zur Gewinnung eines teerhaltigen Oles gekiihlt. (A. P. 1 849 198 vom 8/6.1927, 
ausg. 15/3 1932.) D r e w s .

Barrett Co., New York, ubert. von: Stuart Parmelee Miller, New York, Oe- 
winnung von kreosothaltigen Stoffen. HeiBe Kohlendest.-Gase werden in einer geeigneten 
Anlage intermittierend gereinigt. Dio gereinigten u. die ungereinigten Gase werden 
nach ihrer Vereinigung gekiihlt, wobei sich Teerol mit niedrigem Teergeh. absclieidet. 
Die in die Reinigungsaiilage geleiteten Gase sollen eine Temp. aufweisen, bei welcher 
sie die olartigen Bestandteile noch in Dampfform enthalten. (A. P. 1 849 199 vom 
30/6. 1927, ausg. 15/3. 1932.) D r e w s .

Concordia Bergbau-Akt.-Ges., Deutschland (Erfinder: Louis Nettlenbusch und 
Reinłiard Schneider), Reinigung von Rohbenzol. Man wascht das Rohbenzol nach 
Zusatz von verharzbare Stoffe enthaltenden Teerfraktionen, wie Sohentnaphtha oder 
Scliwerbenzol mit einer H2SO,, von 80—90% bei 10—40°, um damit eine hohe Ver- 
liarzung polymerisierbarer Stoffe zu erreichen, aber gleichzeitig ihre Oxydation u. 
Sulfonierung moglichst zu yermeiden. (F. P. 718498 vom 11/6. 1931, ausg. 25/1.
1932. D . Priorr. 20/6. u. 27/11. 1930.) DERSIN.

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: Franz Bonnemann, Essen, Entfemen von 
Aminoniak und Schwefelwasserstoff aus Gasen. Die Gase, welche mehr ais 1 Mol H2S 
auf 2 Mol NH3 enthalten, werden in zwei Teilstrome zerlegt. Aus dem einen derselben 
wird das NH3 entfernt u. dem zweiten Teilstrom zugesetzt, in welchem nunmehr das 
Verhaltnis von 1 Mol H2S je 2 Mol NH3 hergestellt wird. H2S u. NH3 werden vereinigt. 
(A. P. 1 848 156 vom 29/11. 1929, ausg. 8/3. 1932. D. Prior. 4/2. 1928.) D r e w s .

Trent Process Corp., New York, Wassergaserzeugung. W.-Dampf u. die zu ver- 
gasende Kohle werden mittels heiBer Verbrennungsgase einzeln auf die Rk.-Temp. 
yorgewarmt u. dann zur Rk. gebracht. (E. P. 363 931 vom 15/4. 1931, ausg. 21/1.
1932. A. Prior. 16/4. 1930.) D e r s i n .

Berthold Biitow, Pritzwalk, Verfahren zum Betrieb von Gaserzeugungsófen zur 
Erzeugung von Mischgas, bei denen an das Austrittsende der Entgasungsraume ein 
zur Wassergaserzeugung dienender, im Heizraum der Entgasungsraume befindlicher 
Schacht angeschlossen ist, dad. gek., daB in den im Heizraum der Entgasungsraume 
befindliehen Wassergasschacht auBer dem Dampf soviel Luft eingefiihrt wird, ais dem 
Warmeverbrauch bei der Wassergasbildung entspricht, der durch die iiuBere Beheizung 
des Sohachtes nieht gedeckt ist. (D. R. P. 545 406 KI. 24 e vom 22/12. 1927, ausg. 
29/2.1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Druckhydrierung von Kohlen- 
wassersloffen. Bei der Herst. niedrigsdd. KW-sloffe oder bei der Raffination von KW- 
stoffen durch Druckhydrierung in Ggw. von Katalysatoren soli dem Ausgangsmaterial 
vor der Aufheizung auf die Rk.-Temp. ein Zusatz bis zu 30% an solchen aromat, oder 
gesatt. KW-stoffen zugefiigt werden, die sich bei der Rk.-Temp. im Dampfzustande 
befinden. Dadureh sollen Verliarzungen der Katalysatoren yermieden werden. (F. P. 
717673 vom 27/5. 1931, ausg. 12/1. 1932. D. Prior. 18/7. 1930.) D e r s i n .

Soc. des Tanneries d’Arcueil, Frankreich, Crackung von Mineralolen u. dgl. 
Bei dem Vcrf. des Hauptpatentes sollen dem 01 30—40% W. bei der Dest. zugesetzt 
werden, wodureh eine hohere Ausbeute an niedrigsdd. KW-stoffen u. gleichzeitig eine 
Entschwefelung der Prodd. erzielt werden soli. (F. P. 39 210 yom 12/7. 1930, ausg. 
8/10. 1931. E. Prior. 22/7. 1929. Zus. zu F. P. 679 101; C. 1930. II. 2092.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Thermische Behandlung von 
Kolilenwasserstoffen. Bei der Crackung von Olen, der Wannepolymerisation von Olefinen 
oder der Umwandlung von CHi in Bzl. sollen dio Wandę der keram. Rk.-Raume mit 
C>-Oxyden impragniert werden, indem man dio GefaBe mit Cr-Salzen trankt u. dann 
erhitzt. An Stelle yon Cr kann man auch Oxyde von W, V oder U anwenden u. noch 
andere katalyt. wirksame Stoffe zusetzen. Dadureh soli die Bldg. von RujS verhindert 
werden. (E. P. 366107 yom 26/9. 1930, ausg. 25/2. 1932.) D e r s i n .

British & Dominions Feralloy Ltd., London, und James Warwick Bampfylde, 
Thermische Behandlung von Kohlenwasserstoffen. Bei der Spaltung von fl. KW-stoffólen 
oder gasfórmigen KW-stoffen zur Herst. von Olefinen oder aromat. KW-stoffen sollen 
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die Rk.-Rohre aus einer T^c-yU-Legierung mit 9—30% A l bestehen, wobei bis zu 6% 
des Al durch Cr ersetzt sein konnen. (E. P. 364 043 vom 17/7.- 1930, 20/3. u. 1/4. 1931, 
ausg. 28/1. 1932. F. P. 719 190 vom 26/6. 1931, ausg. 2/2. 1932. E. Prior. 17/7.
1930.) D e r s i n .

Comp. Internationale pour la Fabrication des Essences et Petroles, Frank- 
reieh (Erfinder: M. Houdry), Ilerslellung von leicliten Kohlenwassersloffen. Man fiihrt 
ein hoehsd. Mineralol mit W.-Dampf zuerst iiber eine groBoberflachige, erhitzte M., 
z. B. Porzellanringe, um es zu verdainpfen, u. leitet darauf das Dampfgemiseh uber 
einen aus Fullererde oder akt. Silieaten bestehenden Spaltkatalysator. Das Spaltprod. 
wird in einer Kolonne Ton hoehsd. Anteilen befreit u. in Dampfstrom zuerst iiber einen 
entschwefelnden Stoff, wie Cu, N i oder Co auf einem Triiger u. dann uber Silicagel 
oder aklwe Silicale, die mit Al oder N i impragniert sein konnen, geleitet. Man arbeitet 
je nach Art des Oles bei 200—500° u. erhalt schwefelfreie, nicht klopfende Brennstoffe. 
(F. P. 717 251 vom 19/5. 1931, ausg. 6/1. 1932. A. Prior. 30/1. 1931.) D e r s i n .

Anglo Persian Gil Co. Ltd., London, und Albert Ernest Dunstan, Baffinaiion 
von Mineralolen. Dio Ole werden zuerst mit Natriumplumbitlsej. u. danach mit Cl2 oder 
NaOCl-Tusg. behandelt, wodurch praktisch alle Mercaplane u. <S-Verbb. enffernt werden. 
(E. P. 364204 vom 10/10. 1930, ausg. 28/1. 1932.) • D e r s i n .

Charles Lawrence Stokes, V. St. A., Entsduerung von Mineralolen. Man leitet 
das von der Saurebehandlung kommende 01 mit W. iiber stiickiges MgO oder Mg(OH)„ 
(Brucit), trcnnŁ vom W. ab u. dest. das 01 unter Einblasen von Dampf iiber die oben 
genannten Stoffe, die in einer Kolonne auf einom Siebboden aufgestapelt sind. An- 
schlieBend kann man noch mit N  alriumpluińbit naehwaschen. (F. P. 715 539 vom 
16/4. 1931, ausg. 4/12. 1931. A. Prior. 25/4. u. 8/12. 1930.) D e r s i n .

XXI. Leder; GerbstofFe.
Willi Hausam, Zur Bakteriologie des Iiotwerdens von Salzhdulen. 9. Mitt. iiber 

Ilaufe- und Lederschdden von M. Bergmann u. Mitarbeitern. (8. vgl. C. 1930. II. 
1480.) Bei der Unters. zur Bakteriologie des Rotwerdens gesalzener Rohhaute (vgl.
C. 1929. II. 2968) waren aus dem Unterhautzellgewebe ziegelrot yerfarbter Salzhiiute 
eine Anzahl Bakterienarten, darunter auch eine Proteusart, isoliert u. identifiziert 
worden. Da diese Proteusart im Verh. u. den Eigg. nicht mit Proteus ubereinstimmt, 
nahm Yf. eine erneute Reinzucht der ICulturen der angebliehen Proteusart vor u. 
isolierte daraus eine Reihe ganz yersehieden gearteter Organismen: 1. Bacterium 
prodigiosum, 2. Bakterien, die Bet. punctatum sehr nahe stehen, 3. Bakterien, die Bet. 
putidum sehr nahe stehen, u. 4. Bet. coli u. Abarten davon. Die unter 1. u. 2. genannten 
Bakterien yerflussigen Gelatinc, die anderen nicht, diese Bakterien sind fast regel- 
maBig W.-Bewohner. Die roto Farbung auf den Hiluten wird nicht nur durch 
Sarcina lutea, S. aurantiaca, Micrococcus roseus u. die Actynomyces-Art, sondern 
auch durch das Bacterium prodigiosum verursacht, das ziegel-, orange- oder 
blutrot gefarbt ist. (Collegium 1931. 12—16. Dresden, Kaiser Willielm-Inst. f. 
Lederforschung.) GlERTH.

Max Bergmann, Willi Hausam und Erica Liebseher, Dcrmatophylen ais Erreger 
ton Lederschdden. 10. Mitt. uber Hdmie- und Lederschdden von M. Bergmann und 
Mitarbeitern. (9. vgl. vorst. Ref.) Bei der Unters. eines halbfertigen, chromgaren 
Kalbleders, das auf der Narbenseite 1—3 cm grofie, meist oyale Lóeher aufwies, konnten 
Yff. im yerletzten Narbengewebe ellipt. Sporen u. in den Haarlochern langere, ófter 
yerzweigte Schlauche auffinden, die manchmal Sporenbldg. zeigten (Mikrophoto- 
graphien). Der Lederscliaden wird durch den Erreger einer Haar- u. Hautkranklieit 
aus der Gruppe der Dermatophyten hervorgerufen. Vermutlich liegt Trichophytie 
vor. Das Verh. der Trichophytie-Erreger wird besehrieben. (Collegium 1931. 248—54. 
Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Lederforschung.) GlERTH.

M. Bergmann, F; Stather, W. Hausam und E. Liebseher, Uber die sogenannten 
Salzstippen. 11. Mitt. iiber Hdute- und Lederschdden. (10. vgl. vorst. Ref.) Vorliegende 
Arbeit erbringt den Naehweis, daB die von BERGMANN geauBerte Ansicht (vgl. C. 1931.
II. 667) zu Reeht besteht, daB die Salzstippen auf eine Hautkrankheit des lebenden 
Tiercs zuruckzufuhren sind, u. nicht, wic fruher angenommen wurde, post mortem 
ais Krystallisations- oder Faulnisschaden entstehen. — Bei Unters. einer groBen Zahl 
salzstippiger Leder wurde an den Dunnschnitten starkę Yeranderung des Unternarben- 
geAvebes (Mikrophotographien) beobachtet. Die naturlichen Hautfasern waren durch
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schollige Masson ersetzt. Bei den Chromledern zeigten die scholligen Massen einen 
erheblichen Cr-Geh. GewebszerreiBungen, die nach der Krystallisationstheorie an den 
stippigen Stellen yoriiegen miiBten, konntcn nieht wahrgenommen werden. Wohl 
aber wurden auf der Oberflachc der Stippen unzahlige Mikroorganismen festgestellt, 
die yerschiedene Lebensstadien eines Hautpilzes aus der Gruppc der Dermatophyten 
repraaentieren. Vff. fiihren die sog. Salzstippen auf Trichophytie (vgl. yorst. Ref.) 
zuriick. Rio Erscheinungsformen der Trichophytie (Tiefen- u. Obcrflachentricho- 
phytie, primiire u. sekundare Trichophytie) werden behandelt. Die irrefiihrende Be- 
zeichnung „Salzstippen" ist nach Vorsehlag der Vff. kiinftig durch „Haarpilzstippen" 
zu ersetzen, (Collegium 1931. 538—44. Dreaden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Leder- 
forschung.) GlERTH.

Burdenew, Ioffe und Oreschkow, Die Melhodik der Verarbeilung von Hundefellen 
auf Chevreauleder. Ausfiihrliche Beschreibung der Herst.-Prozesse mit Anfiihrung der 
analyt. Zus. von angewandten Lsgg., sowie des Fertigfabrikatca. (Ztschr. Leder-Ind. 
Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promysclilennosti i Torgowli] 1930. 99—100. 
Mińsk, Ledcrfabrik.) K e i g u e i .o u k is .

J. W. Wolfe, Die Fabrilcation von Pergamenł in Hamnt (England). (Hide and 
Leather 83. N r. 7. 22— 23. 13 /2 . 1932 .) S e l i g s b e r g e r .

B. V. Tetmajer, Yorteile der rationellen Wdrmewirtschafl in Kastanien- und EicJien- 
holzezlralifabrilcen. (G erber 5 8 . 25— 27. 25/2 . 1932. B e liśće .)  M e c k e .

Andrea Ponte, Uber charakteristische Unterschiede von Kastaniengerbextralcten aus 
der Rinde im Vergleich zu den cntsprcchenden Eztrakten aus entrindctem, Holz. (Vgl.
C. 1931. II. 2687.) Die eingehenden Unterss. ergaben in der Rinde gegeniiber dem 
Holze eine ausgesprochene Steigerung des Mineralstoffgeh., besonders des CaO, desgl. 
der organ. Sauren u. wahrscheinlich auch der mehrbas. Oxysiluren. Der Gerbstoffgeli. 
ist besonders in bezug auf Catechugerbstoff gesteigert. Letzterer scheint vor allem 
in der Rinde gespeichert zu werden. Gleichlaufend beobachtet man eine Erhóhung 
der Farbstoffe. (Boli. R. Staż. Industria Pełli 10. 42—59. Febr. 1932.) G r im m e .

Arthur W. Goetz, Die Bestimmung von Hydroxyl- und Sulfhydrationen in 
Nalriumsulfidlosurigen. Vf. beschreibt eine Methode zur Messung der Konzz. von OH-
u. SH-Ionen in alkal. Sulfidlsgg. Die Best. der OH-Ionenkonz. wird mit Hilfe einer 
Sb-Elektrode, die der SH-Ionen mit Hilfe einer Hg-HgS-Elektrode yorgenommen. 
Betreffs Anordnung der Potentiometers siehe Original. Die Methode ist zur t)ber- 
wachung des Aseherprozesses yerwendbar. (Journ. Amer. Leather Chemista Assoe. 26. 
234—49. 1931. Bethlehcm, Pa., Lehigh Univ.) GlERTH.

P. I. Marintschik und J. I. Marintschik, U. S. S. R., Verfahren zum Farben von 
Felle.n. Zweeks gleiehzeitiger Gerbung der Innenseite bei der Farbung werden die 
Felle mit einer Lsg. behandelt, die aus Chromalaun, einem sauren Farbstoff u. Anilin- 
schwarz besteht. Daa Anilinschwarz wird dadurch in Lsg. gebracht, daB man es zu- 
niichst langere Zeit mit Luft behandelt u. dann in einer Sodalsg. von etwa 20—60° lóst. 
(Russ. P. 21 995 vom 31/10. 1929, ausg. 31/8. 1931.) R ic h t e r .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., New York, iibert. yon: Norman D. Har- 
vey jr., Pittsburgh, V. St. A., Ascherverfahren. Man yerwendet zum Aschern eine auf 
pn — 11,6—11,7 eingestellte l%ig- Lsg. von Monathanolamin in W. Man kaim zu 
dieser Lsg. gleichzeitig bekannte Ascherchcmikalien, wie Alkalien, Erdalkalien oder 
Sulfide, zusetzen. Z. B. setzt man zu der l%ig. Monoathanolaminlsg. 10 kg CaO auf 
1001 Lsg., berechnet fiir 100 kg Haute, zu. (A. P. 1844160 yom 21/3. 1930, ausg. 
9/2. 1932.) S e i z .

Allen Rogers, New York, Feltgerbung. Zur Beschleunigung der Fettgerbung 
wird Hesamethylentetramin u. eine Miachung aua NH3 u. HCHO zu verseiftcn Olen 
zugesetzt. Z. B. werden 60 kg Leber- oder Kobbentran auf 65° erhitzt u. mit einer 
Lsg. von 3 kg NaOH in 15 1 W. yerscift. Zu dieser auf 50° abgekiihlten Seifenlag. gibt 
man 17 1 W. u. 3 kg NH3-Lsg. u. nach gutem Jlischen 2 kg HCHO. Zur Gerbung setzt 
man 50°/o dieser Pastę, auf das Blofiengewicht berechnet, zu den im FaB bewegten 
Hauten in mehreren Raten zu. Uber Nacht werden die so gegerbten Hautc zum Trocknen 
in einem auf 40—50° erwarmten Troekenraum aufgehangt u. dann in bekannter Weise 
fertig zugerichtet. (A. P. 1 841633 yom 16/3. 1929, ausg. 19/1. 1932.) Se i z .

George B. Stoole, Port Elisabeth, Siidafrika, Gerbi-erfahren. Man behandelt 
HautblóBen mit einer Lsg. aus 3% Acetylensulfosaiire u. 10°/o NaCl 2 Stdn. im FaB. 
Dann werden dieselben mit Hesamethylentetramin nachbehandelt. Zur Herst. von
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Sohlleder werden die Haute zun&ohst mit 4% Acetylensulfosiiure u. 15% ZnS04 
gewalkt, dann setzt man 5% Hexamethylentetramin gol. in 30% W. zu den im FaB 
bewegten Hauten zu u. laBt dieselben uber Naeht in dieser Bruhe liegen. Am niiehsten 
Morgen gibt man eine frische Briihe aus 40% W., 3%  Na.C03 u. 0,25% NaOH zu den 
Hauten ins FaB u. bewegt wcitere 2 Stdn. Das so erhaltene weiCe Leder wird gefettet
u. aufgetrocknet. (E. P. 366 337 vom 30/3. 1931, ausg. 25/2. 1932.) Se i z .

XXIV. Photographie.
P. Martell, Technik der kiinstlichen Maserung. Nach dem amerikan. il/asa-Verf. 

der OxFOKD VARNISH Co r p . wird auf photomechan. Wege nach dem Tiefdruck-Offset- 
verf. auf Holz, Stahl, Glas, Kunststein, Papier usw. eine kiinstliche Edelholz- oder 
Marmormaserung hervorgerufen. (Kunststoffe 2 2 . 64— 65. Marz 1932.) H . S c h m id t .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, iibert. von: Alexander Murray, 
Rochester, Trockncn pholographischer Platten und Filme. Fertig entwickelte u. fixierte 
Platten oder Filme werden sehnell getrocknet u. so fiir weitero Behandlung geeignet, 
insbesondere zur Retusche fiir photomechan. Zwecke farbaufnahmefahig, gcmacht, 
indem sie in einer 65%ig. Lsg. von Na2S20 3 bei einer Temp. von 48° behandelt werden. 
Die Platten werden dann durch absorbierende Stoffe von der Lsg. befreit. (A. P. 
1849 344 vom 20/5. 1930, ausg. 15/3. 1932.) Gr o t ę .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, iibert. von: Walter C. Nelson, 
Rochester, Tonungśbad fiir photographisclie Bilder, bestehend aus einer Lsg. von 
Ammoniumpersulfat, Natriumthiosulfat, Goldchlorid u. Halogensilber. (A. P. 1 849 345 
vom 21/7. 1930, ausg. 15/3. 1932.) Gb o t e .

Joseph B. Harris jr., Los Angeles, Kalifornien, Herstellen vonFarbenplwtographien. 
In einer photograph. Emulsion wird zunachst ein Teilfarbenbild erzeugt, entwickelt, 
mit Cu-Salz getont u. in einem Bad von NH4Br u. K2Cr20 7 behandelt. Dann wird in 
derselben Emulsion ein zweites Teilbild erzeugt u. entwickelt, worauf das erste Bild 
mit einer wss. Lsg. eines bas. Farbstoffs cingefarbt u. das zwcite Bild mit Cu-Salz 
getont wird. (Vgl. A. P. 1 825 863; C. 1933. I. 331.) (A. P. 1848 714 vom 5/3. 1929, 
ausg. 8/3. 1932.) Gr o t ę .

Oxford Varnish Corp., Detroit, Amerika, iibert. von: Lloyd V. Casto, Detroit, 
Photomechanische Wiedergabc von Naturmustem. Von zwei photograph. hergestellten 
Negativen des Naturmustcrs, z. B. Holz, einem kontrastarmen u. einem kontrastreichcn, 
werden photomechan. Druckformen hergestellt, die auf eine, vorher mit der Grundfarbe 
des Musters vcrsehene Unterlage in yerschiedenen Farben ubereinandergedruckt 
werden. (A. P. 1849 278 vom 16/4. 1930, ausg. 15/3. 1932.) G ro tę .

F. H. Hausleiter, Miinchen, Andem der Grofle der Elemente von zum Herstellen 
von Flachdruckformen dienenden gerasterten Kopiervorlagen aus gudlbarer und gerbungs- 
fahiger Kolloidschicht, dad. gek., daB zum Erhalten der Deckung beim Durchfiihren 
einer fiir die Ton- u. Farbretusche notwendigen GroBenveranderung das Kolloid an 
den Stellen der mogliehst in die Tiefe eingelagerten Rastcrelemente in eine weniger 
flussigkeitszugangliche (gegerbte) Form ubergefiihrt wird u. daB dami die in dieser 
Form eingelagerten Rasterelemente mit geeigneten chem. Losungs- oder Aufbaumitteln 
in ih re r  GróBe verandert werden. — Ais Losungsmm. werden solche von Art des 
FARMERschen Abschwachers verwendet. (D. R. P. 516 856 KI. 57 d vom 5/11. 1926, 
ausg. 31/1. 1931. F.P.  643339 vom 4/11. 1927, ausg. 14/9. 1928. D. Priorr. 4/11. 
1926 u. 2/5. 1927. E. P. 280 220 vom 3/11. 1927, ausg. 31/12. 1927. D. Prior. 4/11. 
1926. A. P. 1848 782 vom 1/8. 1927, ausg. 8/3. 1932. D. Prior. 4/11. 1926.) Gr o t ę .

Victor C. Ernst, Lakewood, Ohio, Amerika, Photographische Beproduktion von 
Halbtonvorlagen. Auf die lichtempfindliche Schicht der Druckplatte wird beim Kopieren 
das Lieht durch einen Linsenraster projiziert, dessen Brennpunkt fiir violette Strahlen 
in der Schicht liegt. Hierzu kann die chromat. Ablenkung einer Linse ausgenutzt 
werden. Der Linsenraster wird zwischen Lichtąuelle u. Negativ angeordnet. Ais licht- 
empfindliche Schicht wird z. B. DichromateiweiB verwendet. (A. P. 1849 036 vom 
23/12. 1926, ausg. 8/3. 1932. F. P. 668155 vom 25/10. 1928, ausg. 29/10. 1929. E. P. 
334 050 vom 11/10. 1928, ausg. 13/2. 1930. ) GRQt e -

P r in te d  in  G eriu& ny SchluB der Redaktion: den 13. Mai 1932.


