
3 0 2 5

Chemisehes Zentralblatt.
1932 Band I. Nr. 23. 8. Juni.

A. Allgemeine nnd ptiysikalisclie Chemie.
Fritz Paneth, U ber die erkenntnislheoretische Stdhm g des chcmischen Element

begriffs. Es wird auf die Notwendigkeit einer erkenntnistheoret. Klarstellung der chem. 
Grundbegriffe hingewiesen; insbesondere wird die Stellung des Elementbegriffs ein- 
gehender untersucht. In dem groGen Bereich der Analytik u. Synthetik kommt der 
(Jhemiker meist mit dem naiv-realist. Stoffbegriff aus; doch fiibrt ein tieferes Eingehen 
auf die Lehrsatze der Chemie zu unlóabaren Widerspruchen, wenn an dieser naiyen 
Stoffauffassung festgehalten wird. Nach einer kurzeń Erórterung des erkenntnis
theoret. Standpunktes der alten Atomistiker wird die Bcdeutung des von L a v o is ie k  
eingefiihrten Elementbegriffs behandelt. Diese fruehtbare Definition anderte nielit die 
„metaphys.“ Natur des Elementbegriffs, wie heuto noch haufig angenommen wird. 
Der Elementbegriff LAVOISIERs wird in zwei versohiedenen Bedeutungen gebraueht; 
ais „Grundstoff“ bezeiohnet er die unzerstorbaro, in Verbb. u. einfachen Stoffen vor- 
handene Substanz, ais „einfacher Stoff“ die Erscheinungsform, in der sieh ein isolierter, 
mit keinem anderen yerbundener Grundstoff unseren Sinnen darstellt. Die Grund- 
stoffe sind ąualitatslos. Die chem. Sprache kennt in der Nomenklatur der Elemente 
diese Unterseheidung im allgemeinen nielit. Die Doppelbedeutung anderer ehem. 
Begriffe, z. B . Radikal wird kurz klargelegt u. auf den erkenntnistheoret. Geh. einer 
naturwissensehaftliehen Kontroverse zwischen B o y l e  u. S p in o z a  hingewiesen. 
(Sehriften Konigsberg. Gelehrten Ges. Nat.-Wiss. KI. 8. 101— 25. 1931. Sep.) G th .

Il’Ving Langm uir, Moderna Vorstellungen in der Physik und ihre Beziehung zur 
Chemie. (Smithsonian Report 1 9 3 0 . 219—41. —  C. 19 3 0 . I. 2.) L o k e n z .

Gr. Spacu und P. Spacu, Beitrdge zur Untersuchuruj der in Losung liomogenen und 
heterogenen Komplezsalze. IV. (III. vgl. C. 1931 . II. 1118.) Nach den friiher be- 
scliriebenen Verff. wird eine neue Reihe yon 11 Verbb. crhalten: 1. [Cd en2]3[CdCl5] 
mit neuem Anion; 2. [Ni en2][Hg(CN)2(CNO)]2, dargestellt unter Anwendung der 
doppelten bereehneten Menge KCNO; 3. [Cr en3]J[AgJ2]2 aus IC[AgJ2] u. mit K J  
versetzter konz. Lsg. von [Cr en3]Cl3; 4. [Co en2Cl2]3[BiBre] u. 5. [Co en2Cl2]2[SnBr0] 
dureh Behandlung einer Lsg. von (NH4)3[BiBr6] bzw. (NH4)2[SnBr6] mit einer stark 
konz. Lsg. von trans-[Co en2Cl2]Cl; ferner dureh Behandlung einer aus PbCl2 u. iiber- 
schussigem K J  hergestellten Lsg. von K 2[PbJ,] mit den Lsgg. der entsprechenden 
komplexen Kationem 6. [Co en3]2[PbJ4]3 ziegelgelb; 7. [Cr en3][PbJ3]3; 8. [Cd en2] ■ 
[Pb j 3]2 gelbliehweiB; 9. [Zn en2][PbJ4] gelb; 10. [Ni en3][PbJ3]2 blaCgelb; 11. [Cu eti2] • 
[PbJ3]2 rotbraun. AuCer den Salzen 10 u. 11 sind diese Animine wenig stabil, sic 
werden von W. allmalilieh zers. unter Abscheidung von PbJ2. Alle Salze sind in A., 
Methylalkohol, A., Aceton u. Bzl. unl. (Bulet. Soc. ętiin^e Cluj 6. 384— 95. 8/3. 1932. 
Klausenburg, Univ., Lab. f. anorgan. u. analyt. Chemie.) R . K. Mu l l e r .

L. H. F lint, Die Hydratation von geldsten Ionen der leichteren Elemente. Die elektr. 
Leitfahigkeit, F.-Erniedrigung u. Kp.-Erhóhung verschiedener Elektrolyte werden an 
zahlreichen ausfiihrlich bchandcltcn Beispielen gemeinsam interpretiert auf Grund 
folgender Annahmen: 1. Die Zahl der Wassermolekiile, mit denen sieh ein łon  umgibt, 
ist glcieh 23 vermindert um die Atomnummer. 2. Bildet ein Atom dureh Aufnahme bzw. 
Abgabe eines Elektrons ein łon, so andert sieh dabei sein At.-Gew. um 2 Einheiten. 
Eine tlieoret. Begriindung dieser Annahmen wird nicht gegeben. Diese Betrachtungen 
beziehen sieh nur auf Ionen, dereń Atomnummer < 2 3  ist. (Journ. Washington Acad. 
Sciences 22 . 97— 119. 4/3. 1932. Washington, Bur. of Plant Ind.) J. L a n g e .

Gerhard Tromel, Beitrage zur Kenntnis des Systems Calciumoxyd-Phosphor- 
pentoxyd. Die Arbcit ist der erste Teil einer groBeren Unters., mit der beabsichtigt wird, 
den Aufbau der techn. Phosphatschlacken, in erster Linie der Thomasschlaeken, fest- 
zustellen. Dafur wird die Kenntnis der kalkreiclien Teile des temaren Systems CaO- 
P20 5-S i02 angestrebt. Da es sieh bei den fruheren Unterss. im Randsystem CaO-P2Os 
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nicht um systemat. Bestst. handelt, muBte mit dessen Bearbeitung begonnen werden. 
Nach Entw. cines gccigneten Schmelzverf. mit Hilfe von Rhodiumgeraten wird auf 
Grund thcrm., mikroskop, u. rontgenograph. Unterss. das Zustandsbild entworfen. 
Es treten vier Vcrbb. auf: C a0-P 20 6 (Mctaphosphat), 2 C a 0 -P 20 5 (Pyrophosphat), 
3 Ca O • P20 5 (Ortliophosphafc) u. 4C a,0-P20 6. 2 C a 0 -P 20 5 u. 3 CaO ■ P 20 5 besitzen je 
eine polymorphe Umwandlung. Das Ortliophosphat kennzcichnet sieli sełir deutlich 
auf der Schmelzkurve, verhalt sich also anders ais in wss. Lsgg., wo dio Bldg. zumindest 
nicht eindeutig erkennbar ist. Das Tetraphosphat ist nunmehr siehergestellt. Fur den 
Oxyapatit 10C aO -3P 2O5 sind keine Anzeichen gefunden worden. H. Sehneiderhóhn 
bestimmte fiir dio einzeliien Phasen dio gróBten u. kleinsten Brechungsąuotienten u. 
die maximalo Doppelbreeliung. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforseh., Dusseldorf 14. 
25— 36. 1932. Dusseldorf, Kais.-Wilh.-Inst. f. Eisenforseh. u. Freiburg i. Br., Minerał. 
Inst. d. Univ.) T r o h e l .

L. T. Brownmiller und R. H. Bogue, Das Syslem C a0-N a20 -A l20 a. Die Unters. 
behandelt den an Na20  armen Teil des Systems. Im System Na20-C a0 wurden keine 
Verbb. gefunden. Das System Ca0-Al20 3 ist bekannt. Die Annalime, daB N a20-A 120 3 
die einzige Verb. dieses Systems sei, wurde bestatigt. 2 ternare Verbb. wurden ge
funden: 3 CaO • 2 Na20  • 5 AI20 3 u . 8 C a0-N a20 -3  A120 3. Erstere schm. boi 1630°, ist 
biaxial positiv, Brechungsindex 1,592, Doppelbreeliung 0,005. Sie krystallisiert in ab- 
gerundeten Kornern. Die andere Verb. zerfallt in CaO u. FI. bei 1508°. Ihre Zus. liegt 
auBerhalb des Feldes, in dem sie ais primare Phase auftritt. Sie ist biaxial negativ, 
Breehungsindex 1,702 fiir a, 1,710 fiir /?. Aufzahlung der Quintupelpunkte u. biniiren 
Systeme siehe Original. (Bureau Standards Journ. Res. 8. 289—307. Febr. 1932.) Salm .

E. N. Bunting, Phasengleichgewicht im  System S i0 2-Z n0-A l20 3. Ternare Verbb. 
wurden nicht gefunden. Zwischen ZnO u. A120 3 besteht nur die Verb. Z n0-A l20 3 mit
F. 1950°. 2 ternare Eutektiea sind yorhanden, eines mit Tridymit, 2 Z n 0 -S i0 2 u. ZnO • 
A120 3 bei 1305°, u. zwischen ZnO-2 Z n 0 -S i0 2 u. Z n0-A l20 3 bei 1440°. AuCerdem be- 
stehen 2 Quintupelpunkte, die nicht eutekt. sind. ZnO wird also eine Retorte aus 
reinster Schamotte bereits bei 1305° korrodieren. Diese Temp. liegt bei Anwesenheit von 
Verunreinigungen bedeutend tiefer. (Bureau Standards Journ. Res. 8. 279— 81. Febr. 
1932.) S a l m a n g .

Susumu Miyamoto und Tetsuo Kaya, Ober die Losuiujsgescliwindigkeit von 
Sauerstoff in Wasser. Teil VI. Die Absorptionsgeschmndigkeit von Sauerstoff in Nalrium- 
sulfitlosung. (V. vgl. C. 1931. II. 2412.) Vff. verfolgen die Absorptionsgeschwindigkeit 
von 0 2 in Na2S 0 3-Lsgg. volumetr. Die mit besonders konstruiertem Riihrer aus- 
gestattete Apparatur u. die Arbeitsweise gestatten es, die Vol.-Abnahme von 0 2 bei 
konstantem Druck u. Tempp. von 15 bis 35° im Kontakt mit Na2S 0 3-Lsgg. konstanter 
Obcrflache im Konz.-Bereiche yon 0,35 bis 2,14-n. zu verfolgen. Die Absorption ist 
temperaturabhangig. Im Bereiehe yon 0,35- bis 0,75-n. ist ilire Geschwindigkeit 
maximal u. unabhiingig von der Na2S 0 3-Konz. Bei hoheren Na2S 0 3-Konzz. (1,421- 
bis 2,14-n.) nimmt die Absorptionsgeschwindigkeit mit steigenden Konzz. ab (vgl- 
M i l b a u e r  u . PAZOUREK, C. 1922. III. 862). Die Theorie dieser Erscheinungen wird 
fiir die 3 Konz.-Stufen entwiekelt. Fiir Na2S 0 3-Konzz. unter 0,35-n., w'cnn die N a2S 0 3- 
jMolekiile in der Obcrflache nicht ausreichen, mit allen 0 2-Molekulen zu reagieren u. 
unter der besonderen Annahme, daC die Lsg.-Obcrflache mit 0 2 gesatt. sei, ist die 
Lsg.-Geschwindigkeit nach D a v is  u. C r a n d a l l  (C. 1931. I. 39) darzustellen. Fiir 

■mittlere Konzz. (0,35—0,75-n.) reicht die Zahl der Na2S 0 3-Molekule eben aus, mit allen
0 2-Molekulen zu reagieren, die Lsg.-Oberflache wird 0 2-frei u. die Oxydationsgeschwin- 
digkeit von Na2S 0 3 ident. mit der Lsg.-Geschwindigkeit von 0 2 in 0 2-freicm W. 
Fiir diesen Fali ist die theoret. Darst. der Absorptionsgeschwindigkeit in C. 1931-1- 3434 
gegeben, die auch fiir Konzz. iiber 0,75-n. zutrifft, sofern die Hauptmenge der FI. gut 
geriilirt ist u. beriicksichtigt wird, daC der von der Eigenart der Oberflache abliangige 
Sehwellenwcrt bei reinem W. u. Lsgg. verschieden ist. Dic Vers.-Ergebnisse lassen 
dio Annahme zu, daC der Schwellenwert temperaturunabhangig ist, jedocli mit stei- 
gender Na2S 0 3-Konz. ansteigt u. daher eine Abnahme der L Ó sungsgeseliw indigkeit 
des 0 2 bewirkt. Aus Tabellen geht die Obereinstimmung der V ers.-E rgebn isse  mit 
Werten friiherer Vcrss. u . das Verhaltnis der Zahl der in das W. eintretenden Oa-Mo- 
lekiile zu den auf die FI.-Oberflache auftreffenden heryor. (Buli. chem. Soe. Japan 6. 
264— 75. Journ. Science Hiroshima Univ. Serie A. 2. 59— 71. Febr. 1932. Hiroshima, 
U niv., Lab. of Physie. Chem.) SlGMUND.
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Susuniu Miyamoto, Die, Oeschwindigkeit der Oxydalion von Stannosalzen durch 
Sauerstoff und die elektrische Leilfdhigkeit von Mischungen aus Schwefełsaure und Slanno- 
sulfal. Wie aus friiheren Verss. (C. 1928. II. 137) des Vfs. hervorging, wird die Ge
schwindigkeit der Oxydation des Sn++ durch Sauerstoff stark gesteigert durch Zusatz 
von NaOH oder HC1 oder aueh H 2S 0 4. Dies legt die Vermutung nahe, daB das Sn++ 
selbst nur langsam, die durch die Zusatze etwa gebildeten Komplexionen S n 02" bzw. 
z. B. SnCl3' oder SnCl4" dagegen schnell oxydiert werden. —  DaB diese Komplesbldg. 
tatsachlich stattfindet, karm schon aus altcren Leitfahigkeitsmessungen in salzsauren 
Lsgg. entnommen werden. Fur schwefełsaure Lsgg. lassen die yorliegenden Leitfahig- 
keitsmessungen auf die Bldg. der Komplexverbb. H 2Sn2{SO.,)3 u. H2Sn(>SO,,)2 schlieBen. 
(Buli. chetn. Soc. Japan 7. 56—68. Febr. 1932. Hiroshima, Jap., Lab. f. physikal. 
Chem.) J. L a n g e .

H ugh S. T aylor, Chemische Eeakłionen an Oberflachen. Nacli kurzer Erlauterung 
der Wandlung der Anschauungen iiber die heterogoncn katalyt. Rkk. werden zunaehst 
die móglichen Falle kinet. Gleichungen fur Rkk. an der Oberflache mit ein oder zwei 
Rk.-Teilnehmern unter Heranziehung neuerer Arbeiten ais Beispiele besprochen. 
Es wird eine ausfiihrliche Darst. der Bedeutung der Oberflachen fiir Kettenrkk. gegeben, 
wobei besonders auf die neueren Arbeiten iiber die Bldg. von akt. Wasserstoff ein- 
gegangen wird. Hierbei wird auf die theoret. Unmógliekkeit der Existenz eines H3 
hingewiesen u. gezeigt, daB alle in letzter Zeit gcmachten Beobachtungen mit akt. 
Wasserstoff durch die Bldg. von H A tom en erklart werden kónnen, die in einem 
gróBeren MaBe, ais dem Gleichgewicht H , =  2 H entspricht, durch eine mit O-Atomen 
belegte Oberflache gebildet u. in die Gasphase entsandt werden kónnen. — AuBerdem 
werden bei Bespreehung der Arbeit von THOMPSON (C. 1931. I. 208) iiber die Kettenrk. 
zwischen CS2 u. O, die Móglichkeit einer Einleitung der Ketten durch O-Atome dis- 
kutiert u. dabei unVeroffentlichte Verss. von E m eleus mitgeteilt, durch die die Ggw. 
von O-Atomen in solchen CS2-0 2-Gemischen nachgewiesen u. gezeigt wurde, daB die 
Entzundungstemp. solcher Gemische durch Einfiihrung von ozonisiertem Sauerstoff 
erheblicli unter die der therm. Rk. herabgedruekt werden konnte. — Es werden die 
fur bestimmte katalyt. Rkk. giinstigen chem. Zuss. katalysicrender Oberflachen be- 
sprochcn, wobei darauf hingewiesen wird, daB bisher noch keine Aussagen iiber die 
Zugehorigkeit eines bestimmten Rk.-Typs zu einem bestimmten Obcrfliichontyp 
gemacht werden kónnen. — Weiterhin wird die n. u. spezif. Adsorption, insbesondere 
am Beispiel der modernen Arbeiten iiber die Adsorption von Wasserstoff besprochen, 
wobei hervorgehoben wird, daB die n ., durch VAN DER WAALSsche Krafte verursachtc 
Adsorption, besonders bei tiefer Temp., die spezif. Adsorption dagegen, die mit einer 
Aktmerungsenergie yerbunden ist, boi hoher Temp. dominiert, u. daB es fiir vicle 
Rkk. charakterist. Temp.-Intervalle gibt, in denen die Adsorption mit meBbarer Ge- 
schwindigkeit yerlauft, so daB fiir dicse Adsorptionsrkk., ebenso wie fiir chem. Rkk. 
die Aktivierungsenergie berechnet werden kann, was an Hand der Verss. vom Vf. u. 
W il l ia m s o n  (C. 1931. I. 2852) iiber die Adsorption von Wasserstoff an Oxyden 
u. Oxydgemischen erlautert wird.

Der ProzeB der Ortho-Para-Wasserstoffumwandlung, der ais eine Spinisomeri- 
sation charakterisiert werden kann, wird gleichfalls durch eine spezif. Adsorption be- 
dingt; er kann zur Charakterisierung der Spezifitat der Oberflachen benutzt werden, 
wobei auf das yerschiedene Yerhaltnis der Geschwindigkeit von Desorption, die pro- 
portional a~ O- + Q)l} i'1' verliiuft, u. Adsorption (proportional e.~E!RT) geachtet werden 
muB. E  stellt die Aktivierungsenergie der Adsorption u. Q die Adsorptionswarme dar. 
Bei Diskussion dieser GroBcn ergibt sich, daB wohl im wesentlichen zwischen drei 
Arten von Oberflachen zu unterscheiden ist: 1. E  -]- Q wiiehst mit zunehmender Be- 
deckung, 2. E +  Q nimmt ab u. 3. die (E +  Q)-Kurve zeigt ein Minimum. Im ersten 
Falle wird das Gas von den bei der Adsorption aktivsten Stellen zuerst desorbiert werden. 
Im zweiten Falle jedoch wird die Desorption von diesen Stellen zuletzt stattfinden, 
wahrend im dritten Fali die Desorption an den Stellen mittlerer Aktivitat beginnt. —  
Es wird femerhin gezeigt, daB dieses Verhaltnis von Desorption u. Adsorption fiir den 
Rk.-Weg bei Rkk. in der Oberflache bestimmend sein kann, eine bisher nicht beachtete 
Tatsache, die am Beispiel der Zers. primarer Alkohole an verschiedenen Oberflachen 
dargelegt wird. —  Die Geschwindigkeit von Oberflachenrkk. wachst ebenso, wie bei 
homogenen Rkk. entsprechend der ARRHENIUSsehen Gleichung d In k/d T  =  E J  l i  T-. 
Die sich hieraus ergebende Aktivierungsenergie E0 ist jedoch bei Oberflachenrkk. nur 
in dem einen Falle gleich der wahren Aktmerungsenergie des Obcrflachenprozesscs,
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wenn namlich vollstandige Adsorption herrscht, die Rk. demnach nullter Ordnung, 
also unabhiingig yom Gasdruck verlauft. Variiert jedooli dio Adsorption der Rk.- 
Teilnehmer u. der Rk.-Prodd. iii der Oberflache mit der Temp., so bestehen dio mannig- 
faltigsten Beziehungen zwischcn E 0 u. der wahren Aktmerungsenergie E t des Prozesses. 
Ist die Adsorption der Rk.-Teilnehmer sehnell ini Verhaltnis zur Geschwindigkeit der 
Rk. in der Oberflachenphase, so ist E 0 gleieh der algebraischen Summę von E t u. den 
Adsorptionswarmen der Rk.-Teilnehmer, falls dio Rk. nieht dureh eines der Rk.-Prodd. 
gehemmt wird. Ist die Adsorption jcdoch langsam im Verhaltnis zur Geschwindigkeit 
der Rk., so sind die Beziehungen zwischen E 0 u. E t sehr kompliziert u. noeh nieht fiir 
jeden Pall klargelegt. Insbesondere ist hierbei darauf zu achten, daB die Oberflache 
inhomogen u. die Adsorption an den einzelnen Stellen der Oberflache sehr verschieden 
stark u. yerschieden sehnell ist. Die wahre Aktivierungsenergie der Oberflachenrkk. 
ist jedoch im allgemeinen erheblich geringer, ais die von Rkk. in homogener Phase. 
(Chem. Reviews 9. 1— 46. 1931. Princeton, New Jersey, Depart. Chem., Princeton 
Univ.) ___________________ R o m a n .

Friedrich Heilmann, E xam inatorium  der physikalischen Chemie. M unchen: Muller & Steinicke
1932. (86 S.) gr. 8°. M. 3.80.

Atomstruktur. Radiochem ie. Photochem ie.
F. M. Denton, Warum Wellenmechanik ? (Scient. Monthly 34. 195—210. Marz

1932. Univ. of New Mexiko.) Sk a l ik s .
E. L. Hill, Eine Bemerkung zur allgemeinen Losung von Schródingers Oleichung 

und zum Unbeslimmtheitsprinzip. (Physical Rev. [2] 38. 2115— 21. 15/12. 1931. Univ. 
of Minnesota, Dept. of Physies.) SKALIKS.

G. Racah, Charakleristiken der Diracsclien Gleichungen und Unbestimmtheits- 
prinzip. Durch Anwendung der Charakteristikentheorie auf die DlRACschen Glei
chungen gibt Vf. einen Beweis dafiir, daB die Bewegung eines Elektrons sich aus einer 
Zitterbewegung m it der Geschwindigkeit c u. einer mittleren Bewegung m it der Ge
schwindigkeit im Ublichen Sinne zusammensetzt. Die Amplitudę der Zitterbewegung 
ist von der GróBenordnung A/(2 n m c). (Nuovo Cimento 9. 28—32. Jan. 1932.) SCHNUE.

J. A. Bearden, Bestimmung von ejm aus der Brechung von Róntgenslrahlen. 
Der Brechungsindex fur Cu-ST-Strahlung in einem 90°-Prisma aus Quarz wurde nach 
zwei verschiedenen Methoden gemessen. Aus 29 Messungswerten wurdo e/m mit Hilfe 
der Formel <5 =  1 — fi — e2/2 n m S  i^,/[v‘- — v f]  berechnet. R esultat: ejm — 1,764 • 107

i
e lm E ./g . (Physical Rev. [2] 38. 1919. 15 /11 .1931 . J o h n s  H o p k in s  Univ.) S k a ł .

C. H. Douglas Clark, Das Verhallnis der Protonenmasse zur Elektronenmasse. 
Es wird ein Ausdruck fiir das Verlialtnis der Protonenmasse zur Elektronenmasse ais 
Funktion der Zahl n angegeben. (Naturwiss. 20. 182. 11/3. 1932.) RUPP.

Louis de Broglie, Wellen und Korpuskeln in  der modernen Physik. Allgemein ver- 
standlicher Vortrag uber die Grundlagen der Elektronenbeugung. (Smithsonian Report
1930. 243— 53.) R u p p .

S. Szczeniowski und L. Infeld, Der Einflufi einer Elektronenwolke auf die Struktur 
der de Broglie-Wellen. Es wird der EinfluB einer Raumladung u. eines Brechungsindex 
auf die Elektronenwelle an Hand der ScHRODINGERschen Gleichung diskutiert. (Buli. 
Int. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serio A. 1931. 482— 88. Lemberg.) RUPP.

G . Polvani, Die sogenannten freien Elektronen in den Metallen. Zusammen- 
fassender Bericht iiber die Entwr. der Metalltheorie. (N uoyo Cimento 8. CCXXV bis 
CCXLII. Dez. 1931. Mailand.) ScHNURMANN-

L. Brillouin, Die Ouantentheorie der festen Kórper. Oberaieht. (Scientia [3] 51. 
206— 15. 1/3. 1932. Paris, Inst. H. Poincare.) SKALIKS.

A. J. Rutgers, Anzahl der freien Protonen im K em . Yf. stellt theoret. Betrach- 
tungen an iiber die Moglichkeit, daB nieht beliebig viele Protonen wie a-Teilchen im 
Kern kombiniert sein kónnen. Allgemein muB erwartet werden, daB in der Naho 
T o m  Atomgewicht 100 ein a-Teilchen sich in Protonen u. Elektronen aufspaltet. Dieso 
Annahme hat einen EinfluB auf die Bindungsenergio des Kerns. Vf. zeigt die Schwierig- 
keiten auf, dio eintreten, wenn obige Annahme in Verb. gebraeht wird mit der Kurvo 
der Bindungsenergie fiir alle Elemente. (Naturę 129. 361— 62. 5/3. 1932. Amsterdam, 
Uniy.) G. Schm idt.

Fritz Distel, Olcr das Oiltigkeitsgebiet der Bornschen Theorie der Stopprozesse. Vf.
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untersucht dio Konvergenz des BoRNseh.cn Verf. zur Borcchnung des ZusammenstoBes 
eines geladenen Teilehens m it einem neutralen Atom. Piir don StoB von einem a-Tcilchon 
gegen cin Atom wird der Wirkungsąuerschnitt in zweiter Naherung bestimmt. (Ztschr. 
Physik 74. 785—809. 11/3. 1932. Tubingen.) G. S c h m id t .

R. Glocker und L. Graf, Zur Frage der AbMngigkeil der Tammannschen Resistenz- 
grenzen von der krystallographischen Richtung. An Au-Zn-Einkrystallen mit 52 At.-°/0 
Goldgeh. u. kub.-raumzentriertem Gitter m it geordneter Atonwerteilung wurde fest- 
gestellt, daB mehrtagiger Einw. von konz. H N 0 3 mit u. okno Stiekoxyde u. von konz. 
HC1 m it H 20 2 die freiliegende Wurfelflacho u. die Rhombendodekaederflache in gleicher 
Weise resistent waren, wahrend Konigswassor eine prakt. gloiehe Gcwichtsabnahme 
an beiden Flachen verursachte. Wahrend in den Wiirfelflachcn abwechselnde Schichten 
von Au- u. Zn-Atomen aufeinander folgen, enthalten dio Dodekaederflachen edle u. 
unedle Atome. Man solltc annehmen, daB in den letzteren nacli Entfernung der Zn- 
Atome durch die entstandenen Liicken hindurch das Losungsm. weiter cinwirken kónnte. 
Naeh dem Experimentalcrgcbnis niuB aber eine Schulzwrkg. edler auf unedle Atome 
dann vorhanden sein, wenn die zu dem unedlen Atom in erstcr Sphare koordinierten 
Atome lauter edle Atomo sind. Dieser Satz wird ais allgemeingiiltig fur alle binaren 
Gitterstrukturen, bei denen die Koordinationsgruppe erster Sphare immer nur aus 
Atomen einer Art bcsteht, festgestellt. Ist eine Krystallflachc resistent, so miissen 
es in solchen Fallen auch alle iibrigen sein. (Metali-Wirtschaft 11 . 226— 27. 15/4. 1932. 
Stuttgart, Rontgenlab. d. Teehn. Hoehsch.) K r u m m a c h e r .

L. Vegard, Die Struktur von Jestem II2S und H„Se bei der Temperatur von fliissiger 
Luft. (Avhandl. Norske Videnskaps-Akad. Oslo. I. Mat.-Nat. KI. 1931. Nr. 1 .14 Seiten.

L. Vegard, Die Struktur von festem N 2Ot bei der Temperatur von fliissiger Luft. 
(Avhandl. Norske Yidenskaps-Akad. Oslo. I. Mat.-Nat. KI. 1931 . Nr. 2. 22 Seiten. Sep.

W. H. Zachariasen, Das Krystallgitter von Calciummetaborat, CaB2Oi . Die Ergeb- 
nisse einer rontgenograph. Unters. werden kurz mitgeteilt. —  Die rhomb. Elementar- 
zelle enthalt 4 Moll. CaB20 4 u. hat die Abmessungen: a =  6,19; 6 =  11,60; c =  4,28 A. 
Raumgruppe P  n c a ( V hu ). Die 10 Parametcrwerte wurden aus den beobaehteten 
Intensitaten bestimmt (vgl. Original!). Jedes Ca-Atom des Gitters ist von 8 O-Atomen 
umgeben, u. um jedes B-Atom sind 3 O-Atomo in den Eeken eines nahezu gleichseitigen 
Dreieeks angeordnet. Alle B 0 3-Gruppen sind (100) parallel, daher starkę negative 
Doppelbreehung, a-Aehse =  spitze Bisektrix. Die beobaehtete vollkommene Spalt- 
barkeit naeh (100) ist mit dem Strukturmodell in bester Ubereinstimmung. Von be- 
sonderom Interesse ist die Existenz endloser Reihen von B 0 3-Gruppen parallel der 
c-Achse; die durchsohnittliehe Zus. jeder Reihe ist BOa. (Proceed. National Acad. 
Sciences, U. S. A. 17. 617— 19. Nov. 1931. Univ. of Chicago, Ryerson Physical 
Lab.) S k a l ik s .

E. Posnjak und Tom. F. W. Barth, Ein neuer Krystallstruklurtypus: Lithium- 
ferrit (L i20-F e20 3). Die Yerb. L i20-F e20 3 wurdc durch Erhitzen einer konz. Lsg. von 
LiOH mit Fe20 3 in einer Druckbombe gewonnen. Bei einer Temp etwas unterhalb 
600° bildete sieli eine anisotrope Form des Lithiumferrits, oberhalb dieser Temp. eine 
isotrope (kub.) Modifikation. Die letztero wurde auch gewonnen durch Erhitzen des 
stochiometr. Gemisches von Li2C 03 u. Fe20 3 auf Rotglut; sie ist bei Zimmertemp. 
bestandig. Brechungsindex nLi =  2,40 ±  0,04. D. 4,368 (pyknometr.). Die Beziehung 
der beiden Modifikationen zueinander wurde nicht weiter studiert. — Von der kub. 
Modifikation wurden Pulyerdiagrammo mit Mo-Strahlung gewonnen. Die Elementar- 
zelle hat die Kantenlange 4,141 ±  0,005 A u. enthalt 1 Mol. Li?0 'F e 20 3. Das Gitter 
ist flachenzentriert. Da nun die kub. Raumgruppcn dio Unterbringung von 2 Li, 2 Fe 
u. 4 O nicht erlauben, u. eino VcrgroBerung der Elementarzellc zu Widerspriichen fiihrt, 
muB angenommen werden, daB die beiden Li- u. Fe-Atome z u s a m m e n  eino vier- 
zahlige Punktlage (4 c) besetzen. Die Sauerstoffatomo haben die vierzahlige Lage (4 6). 
Es laBt sich ferner zeigen, daB die Fe- u. Li-Atome unregelmaBig (statist.) innerhalb 
der vierzahligen Lage verteilt sind; es sind also nicht immer 2 Atome dessolben Kations 
in der Elementarzellc vorhanden. Der Begriff der Elementarzelle ist also hier rein 
geometr. u . hat nicht seine iibliche ehem. Bedeutung. (Physical Rev. [2] 38 . 2234—39. 
15/12. 1931. Washington [D. C.], Geophysical Lab.) S k a l i k s .

K. C. Wang, U ber die obere Grenze des kontinuierlidien fS-StrahUnspektmms von 
Ra E. Vf. yersueht die obere Energiegrenze fur die /5-Strahlen von Ra E aus Absorptions-

Sep. — C. 19 3 1 . I. 3211.) S k a l ik s .

—  C. 19 3 2 . I .  345.) S k a l ik s .
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mcssungen mit dem GEIGKK-MuLLERschen Zahlrohr zu bestimmen. Das auf cin 
ISTi-Bloch niedergeschlagene Ra E-Praparat war von cincm Fe-Panzer von 7 cm Wand- 
starke umgeben. Die Strahlen traten durch einen zylindr. Spalt von 7,5 cm Lange 
u. 0,9 cm Durchmesser aus u. trafen in einer Entfernung von 7,5 cm auf das Zahlrohr, 
das 3 cm lang war u. m it einem Schlitz, den eine 0,01 mm dicke Al-Folie luftdicht be- 
deckte, versehen war. Die StromstoBc des Zahlrohres wurden durch einen 4-Róhren- 
verstiirker verstarkt u. von einem Zahlwerk registriert. Die Aufnahme der Absorptions- 
kurve erfolgte derart, daB immer abwechselnd eine Stundc lang der /J-Strahleneffekt 
bei einer bestimmten Absorberdicke u. der Nulleffekt des Zalilers gemessen wurden. 
Die Kurve ist im wesentlichen durch die Wrkg. zweier Strahlungskomponenten zustando 
gekommen. Der flachę Teil ruhrt sicher nur von den y-Strahlen des Ra E u. der charak- 
terist. K-Strahlung des Po her. Fur diese harte Komponente erhalt man eine Halb- 
wertsdicke von 1,7 mm Cu oder einen Absorptionskoeff. von 4,06 cm-1 . Dor steile 
Teil der Kurve endet boi einer Absorberdicke von 0,525 mm Cu, was bedeutet, daB 
die obere Grcnze des kontinuierlichen /5-Strahlspektrums bei Ho-Werten von 5250 liegt. 
Aus den Ergebnissen des Vfs. geht horror, daC der Anteil der /?-Strahlen von Ra E, 
die schneller sind ais einem Hp-Wert =  5000 entsprechen wiirde, sicher nur weniger 
ais 0 ,l° /o der gesamton Zahl sein kann, wahrend nach TERROUX (C. 1931. I. 3536) 
der entsprechcnde Prozontsatz 4% betriigt. (Ztschr. Physik 74. 744— 47. 11/3. 1932. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhclm-Inst. f. Chemie, Physik.-radioakt. Abt.) G. Schm.

A. Piccard, E. StahelundF. Dony, Absorptiondery-Strahlendes R aC . Messungen 
mit Bleischichlen bis zu 31 cm Dicke. Erganzend zu der bereits veróffentlichten Arbeit 
der Vff. (C. 1932. I. 487) werden einigo Schlusse auf den Absorptionsmechanismus 
der y-Strahlen sehr kurzer Wellenlange gezogen. Unter der Annahme, daB im Wellen- 
liingengebiet von 10 bis 6 X-Einheiten der Beitrag der Kernabsorption die Abnahme 
der Elektronenabsorption kompensiert, erklart sich die bcobachtete Homogenitat der 
Ra C-y-Strahlung wic folgt: Die Differenz zwischen dem nach der K l e in -N i s h in a - 
Eormel berechneten u. dem beobaehteten Absorptionskoeff. ist gleich der Kern
absorption. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 18. 186—95. 1932. 
Brusscl.) G. S c h m id t .

S. Rosenblum und M. Valadares, Ubc.r die Feimtruklur der a-Stralilen des Tho- 
rium G. Vff. vcrvollstandigen ihre bereits erschienenen Resultate (C. 1932. I. 785) 
ii ber die a-Strahlen langer Reichweite von Th C. Die Verss. werden m it dem groBen 
Elektromagneten der Akademie der Wissensehaften ausgefiihrt. Auf den photograph. 
Aufnahmen wird neben den beiden bereits bekannten a-Strahlen von 9,8 cm u. 11,5 cm 
eine neue a-Strahlengruppe gefunden, die der 9,8 cm-Gruppe sehr nahe ist. 
AuBerdem lassen die Aufnahmen zwei weitere dem Th C zugehorende a-Strahlengruppen 
vermuten. Vff. geben die Geschwindigkeiten u. die den a-Tcilchen yon Th C +  C' 
entspreehenden Energien an; aufierdcm werden ihre Energiedifferenzen u. die Energien 
der y-Strahlen von Th C +  C" angefiihrt. Die Ubereinstimmung der sich aus der Fein- 
struktur der a-Strahlen des Th C - f  C' ergebenden Energiedifferenzen m it den y-Strahl- 
energien ist sehr gut. Mit derselben experimentellen Anordnung ist es m6glich, die 
Existenz neuer Strahlen im magnet. /?-Spektrum von Th B +  C +  C' u. zwrar in einem 
Ho-Gebiet < 7 0 0  Gauss naehzuweisen. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 967— 69. 
14/3. 1932. Paris.) G. S c h m id t .

Johannes Port, U ber die weitreichenden a-Strahlen von Th C". Vf. bestimmt Reich
weite u. Intensitat der a-Strahlen von Th C' mit dem Multiplikationszahler, dessen 
Spitze m it dem Faden eines Elektrometers nach L u tz -E d e lm a n n  verbunden ist. 
Die Ausschlage des Elektrometers werden photograph. registriert. AJs Strahlenąuelle 
diente Th B - f  C im Gleichgewicht. Zwdschen Ziihler u. Praparat war eine Kammer 
eingeschaltet, in der der Druck variiert werden konnte. Durch diese Druckvariation 
konnte der ganze Reichweitenbereich von 8— 12,5 cm durchgemessen werden. Im  
ganzen wTirden mehr ais 100000 Teilchen registriert u. ausgezahlt. Die beiden extremen 
Reiehweiten ergeben sich zu 9,79 u. 11,62 cm in guter Obereinstimmung mit den An- 
gaben anderer Autoren. Das Verhaltnis der weitreichenden a-Teilchen zu den n. wurde 
aus 10000 registrierten Teilchen bestimmt. Es ergab sich, daB auf 10® n. a-Teilchen 193 
mit einer Reichweite von 11,6 cm u. 48,5 mit 9,8 cm Reichweite kommen. Aus der Zahl 
der registrierten Teilchen ergibt sich eine Genauigkeit des Ergebnisses von etwa 2%. 
(Ztschr. Physik 74. 740— 43. 11/3.1932. Tubingen, Physikal. Inst. d. Univ.) G. S chm idt.

Irśne Curie und F. Joliot, Absorptionseffekle der y-Strahlen sehr hoher Freąuenz 
durch Herauswerfen leichter Atomkerne. Vff. untersuchen die von der Be-Strahlung
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ausgelosten H-Strahlen nach der Nobclbahnmethode von  WILSON. Eine Paraffinfolie 
wird in dio WlLSON-Kammer gcbracht u. der Be-y-Strahlung ausgosetzt. Die Richtung 
u. Lange der aus dem Paraffin ausgclósten Protonen wird beobaehtet. AuBordem werden 
/?-Strahlen gefunden, dereń Energio durch ein magnet. Peld von 1300 Gauss be- 
rechnot werden kann. Einige dieser /9-Strahlen sind wenig gekriimmt; sie werden 
ais COMPTON-Elektronen von einer Energie bis zu 10-106 V olt erklart. AnschlieBend 
beriehten Vff. iiber Absorptionsmessungen der Po +  Be-, bzw. der Th C"-y-Strahlung. 
Ais Absorber werden Paraffin, C u. Cu gleicher Massendichte benutzt. Die Ergebnisse 
zeigen, daB dio Absorption der Po +  Bo-y-Strahlung durch die H-Kerno betraehtlich 
ist. Der Wert des Massenabsorptionskoeffizienten in Paraffin ist doppelt so groB ais 
der entsprechende Wert in C. Aufierdem wird ein Po +  Be-Strahlungseffekt auf dio 
He-Kerne gefunden. Dio y-Strahlen von Th C" erzeugen in Ho u. Luft einen wenig 
yonoinander abweichenden Strom, wahrend der von den y-Strahlen des Po +  Bo cr- 
zeugte Strom 4,6-mal gróBor ist, wenn man die Luft bei Untordruck durch Ho ersetzt. 
Dieso Zunahme riihrt von der Erzeugung von a-Teilchon klcinor Reichweite in der 
Kammer her. Im  Fallo H»-haltigor Substanzen weison Vff. eino gewisse Analogie 
zwischen der H-Strahlemission u. der E m ission von COMPTON-Elektronen in bezug 
auf Winkolvorteilung u. Reichweite nach. SchlieBlich werden einige theoret. Be- 
trachtungen iiber den AbsorptionsprozeB der y-Strahlung angestellt. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 708— 11. 22/2. 1932. Paris.) G. Sc h m id t .

W. Kolhorster, Zur Priifung der Theorię, des rertikalen Ziihlrohreffeldes der Hóhen- 
stralilung. Wird ein geniigend langes Ziihlrohr um eine horizontalc Achse gedreht, 
welche zu der des Zahlrohres senkrecht steht, so erweist sich die StoBzahl vom Winkel 
zwischen der Zahlrohrachse u. der Vertikalen abhangig. Yf. beriehtet iiber Priifung 
dieses vertikalen Zahlrohreffektes durch ausgedehnto Zilhlrohrmessungen. Nach theoret. 
Betrachtungen sollte die Abhangigkeit der StoBzahl vom Quadrat des Sinus des 
Neigungswinkels der Ziihlrohrachse zur Vertikalen boi graph. Darst. eine Gerado soin. 
Durch die Verss. wird die von der Theorie goforderto lineare Beziehung gut bestatigt. 
Es ergibt sich 1., daB der vertikale Zahlrohreffekt in freier Luft einen mehr ais doppelt 
so groBen Massenabsorptionskoeff. (1 ,69-10~3 cm2 g-1 ) ais bei zusatzlicher Pb-Eilterung 
(8 ,12-10-4 cm2 g-1) besitzt u. 2. daB die Absorptionskurve in Pb bei vertikaler Lago 
der Ziihlrohrachse viel flachor (20,8% Abnahme fur 10 cm Pb) yerlauft, ais bei hori- 
zontaler Lage (entsprechende Abnahme 28,9%). (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss., 
Berlin 1932. 39—43. 11/2. Potsdam, Meteorolog.-magnot. Observat.) G. SCHMIDT.

W . Messerschmidt, U ber die sonnenzeilliche Periode der harłen Ultrastrahlung. 
Vf. beriehtet iiber Ergebnisse der Registrierverss. der Ultrastrahlung mit allseitiger 
Abschirmung von 10 cm Pb. Der Luftdruckkoeff. betriigt — 1,78% pro cm Hg. Mit 
diesem Koeff. wurden samtliche Stundenwerte auf den Barometerstand von 75,0 cm 
Hg roduziert. Die Registrierkurvcn von 2 Ionisationskammern zeigen den taglichen 
Gang der Ultrastrahlung in den Monaten Januar bis Juni 1931. Ein Strahlungs-. 
diagramm ergab eine Doppelwelle, doren erstes Maximum bei 12 Uhr mittags liegt 
u. dereń zweites Maximuin zu Mitternacht eintritt. Die Amplitudę betriigt im Mittel 
0,25%. Dio mittloro Sehwankung dor Einzelwerto ist ± 0 ,65% . Die MoBgonauigkeit 
der Apparatur liegt innerhalb ± 0 ,1% . Aus den Messungen folgt, daB eino sonnen- 
zeitliche Periode der harten Ultrastrahlung best-eht. Die Amplitudę bleibt wahrend 
der Versuchsdauer annahornd konstant. Noben der sonnenzeitlichen Periodo wird die 
Sternzeitperiode untcrsueht. Bei einer BleCgenauigkeit von ± 0,044%  ist in der harten 
Ultrastrahlung keinc Sternzeitperiode vorhanden. (Ztschr. Physik 74. 187—90. 11/2. 
1932. Halle, Inst. f. Experimentalphysik.) G. SCHMIDT.

Gilberto Bernardini und T. H. Laby, Die Vcranderung der durchdringenden 
Slraltlunrj mit der Zenithentfernung. Vff. nehmen exakt. Bestst. der Vertcilung dor 
Koinzidenzen iiber die verschicdenen Richtungen vor. Die Messungen werden nach 
der Koinzidenzmethode mit 2 GEIGER-MuLLER-Ziihlrohren ausgefiihrt. Die beiden 
Zahler wurden so montiert, daB die Gerade, die die Achse der beiden Rohre onthielt, 
um eine horizontale Achse gedreht werden konnte, um eine yerschicdono Neigung 
mit der Vertikalen zu erreichen. Die weiche Komponento dor durchdringenden Strahlung 
wurde durch 5 cm Pb eliminiert. In den Ergebnissen ist die Anzahl der Koinzidenzen 
in Abhangigkeit vom Winkel zwischen der Vertikalcn u. der Geraden, die in dio Achsen 
der Zahler fallt, aufgetragen. Es wird eine starkę Abnahme der Anzahl der Koinzidenzen 
mit zunehmendem zenithalem Winkel festgestellt. (Naturo 129. 578— 79. 16/4. 1932. 
Florenz, Univ.) G. SCHMIDT.
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W. Riezler, Die Streuung von a-Teilchen durch leichte Elemente. Dio klass. Mechanik 
hort auf, eine genaue Beschreibung der ZusammenstoBe von a-Teilchon mit Atom- 
kernen zu geben, wenn die den Teilchen zugeordnetc DE BROGLIE-Wellenliinge nicht 
klein ist im Vergleick zu den Entfernungen des ZusammenstoBes. Da bei den Zusammen- 
stófien der a-Teilchen m it den Kerncn leichter Atome die Entfernung beim Zusammen- 
stoB geringer ais 10-12 cm ist, so kann nicht erwartet werden, daB die klass. Mechanik 
eine vollkommene Erklarung der anomalen Streuimg gibt. Diese Problemc kónnen 
nur vom ąuantenmechan. Standpunkt aus betrachtet werden. Vf. beschreibt Streu- 
verss. von a-Teilchen fiir groBe Winkel an Be, B, C u. Al. In cinigen Fallen wurde 
sogar m it a-Teilchen verschiedener Gieschwindigkeit gearbeitet. Es wurde gefunden, 
daB die Streuung bei den groBten Winkeln viel gróBer ist ais die unter der Annahme 
von  CoULOMBschen Kriiften zwischen a-Teilchen u. Kern berechnete. Wciter zeigte 
sich, daB im allgemeinen die Abweichung von der klass. Streuung schnell anwuchs 
mit der Geschwindigkeit des a-Teilchens. Durch die (Juantenmechanik kónnen, 
wenigstens qualitativ, die erhaltenen Resultate yorausgesagt werden. (Proceed. Roy. 
Soc., London. Serie A. 1 34 . 154— 70. 3/11. 1931. Miinchen.) G. Sc h m id t .

Th. Heiting, Vergleich einer Arbeił von G. Hoffmann iiber den Comptoneffekt bei 
•y-Strahlen mit der neueren Theorie. In einer von H o f f m a n n  (C. 19 2 6 . I. 3300) durch- 
gefiihrtcn Unters. des COMPTON-Effektes wurde die durch 1 cm Pb gefiltertey-Strahlung 
eines Ra-Pr&parates in Kohle gestreut u. die von der Kohle ausgehende Streustrahlung 
auf ihre Wollenlange in Abhangigkeit vom Streuwinkel untersucht. Die Wellenlangen- 
best. gcschah durch Absorptionsmessungen an Pb. Es ergab sich Ubereinstimmung 
mit der CoMPTON-DEBYEschen Theorio unter Extrapolation einer effektiyen Grund- 
wellenlange von 23 X-Einhciten. Wird fur den Streukoeff. die Formel von K l e in - 
N is iiin a  gewiihlt, so gelangt man zu einer wesentlich kleineren Wellenlange. Dio 
noue Kurve zeigt betrachtliche Abweichungen von den HoFFMANNschen Werten. 
Die aus der Kurve entnommenen Wellonlangenwerte zeigen gute Ubereinstimmung 
mit der Theorie (Co m pto n -D e b y e ) hinsichtlich ihrer Streuverteilung, wenn eine 
effektive Grundwellenlange von 16 X-Einheiten extrapoliert wird. (Physikal. Ztschr. 32. 
549. 1931. Halle.) G. Sc h m id t .

G. E. M. Jauncey und G. G. Harvey, Diffuse Streuuiuj von Ronlgenstrahlen 
durch Sylvin  bei niedriger Temperatur. Unter Vcrwendung einer Modifikation der 
von CLAUS (C. 1932 . I. 348) angegobenen photograph. Methodo wird ein Vergleich 
angestcllt zwischen den Intensitaten der bei einer Temp. von 90° K  an Sylvin unter 
Winkeln zwischen 25— 90° diffus gestreuten Rontgenstrahlung (A =  0,43 A) u. den 
entsprechenden Intensitaten bei 300° K . Nach JAUNCEY u . H a r v e y  ist die Intensitat 
der diffus gestreuten Strahlung: S  =  S' —  F 2/Z, wo »S" unabhangig von der Temp. ist u. 
F  den Atomfaktor mit Beriieksichtigung der Temp.-Bewegung bedeutet. Mit den 
f-W erten nach J a m e s  u . B r i n d l e y  bei 90 u. 300° K  wurden theoret. Werte fiir S  
bei 90° K  bercchnet; diese sind groBer ais die experimentell bestimmten. — Das Re- 
sultat stimmt mit dem von CLAUS an Stcinsalz gefundenen iiberein. Tragt man 
(<S' — Si)/(S ' —  S„) gegen (sin2 #/2)/A2 auf, wobei die Indices von S  sich auf die beiden 
Tempp. beziehen, so erhiilt man eine gerade Linie, dereń Steigung yon der Temp.- 
Formcl von WALLER riehtig wiedorgegeben wird, nicht jedoeh von der DEBYEschen 
Formel. — Die Experimente crlauben keine Entscheidung der Frago nach der Existenz 
einer Nullpunktsenergie. (Physical Rev. [2] 38. 1925—31. 1/12. 1931.) S k a l ik s .

E. Olsson, L-Diskonłinuitaten in  der EćńUgenslrahłenabsorpticm. Da nach dem 
KosSELSchen Atommodell einem AbsorptionsprozeB stets ein EmissionsprozeB folgt, 
muB der Absorptionskoeff. ein MaB nicht nur fiir die Wahrscheinlichkeit der Absorption, 
sondern zugleich fiir die Wahrscheinlichkeit der Emission sein. —  Vf. untersucht 
den Spezialfall, daB die Freąuenz der absorbierten Strahlung die Grenzen L m u. L n, 
nicht jedoch L t erreicht hat. Unter Anwendung der Regel von B u r g e r  u. DORGELO 
laBt sich zeigen, daB fiir Elemente niedriger Ordnungszahl d L n =  1,50 ist. Die bisher 
bekannten experimentellen Werte ergeben in Ubereinstimmung mit den Betrachtungen 
des Vfs., daB d L u — >- 1,50, wenn dio Atomnummer sinkt. —  Die iibrigen i-D iskonti- 
nuitaten lassen sich nicht nach derselben Methode berechncn. -— WENTZEL hat auf 
Grund der Quantenmechanik die relatiyen Intensitaten einer Reihe von _Ł-Limen 
berechnot. In einigen Fallen waren die berechneten Werte betrachtlich hoher ais die 
experimentellen; WENTZEL fiihrte dies auf „innere Absorption1* zuriick. Yf. korrigiert 
die WENTZELschen Werte fiir innere Absorption u. findet dann befriędigende Uber-
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einstimmung mit der Erfalirung. (Naturę 129 . 94. 16/1. 1932. Stockholm, Univ., Lab. 
f. Physik.) SKALIKS.

M. N. Saha, Saligram Bhargava und J. B. Mukerji, KompUze charakteristische 
Ronlgenspektren. Vff. machen darauf aufmerksam, daB es auBer den verbotenen Obcr- 
gangen zugeschriebenen Linien u. den Funkenlinien nooh eine dritte Klasse yon Nicht- 
diagrammlinien gibt, welehe dureh Doppelionisation u. Doppeliibergang entstehon. 
Angenommen, es werden beim Blektronenbombardement der Antikathode zwei Elek- 
tronen gleichzeitig aus inneron Niveaus entfernt, z. B. eins aus L v  das andere aus L 2, 
u. die Liicken werden durch gleichzeitigen t)bergang von zwei Elektronen hoheren 
Niveaus ausgefiillt, z. B. eines Elektrons aus M lt eines anderen aus M 3. Es laBt sich 
zeigen, daB der eine der tjbergange erlaubt, der andere verboten ist, so daB das obigo 
Beispiel geschrieben werden kann: (Lx L 2 -<—  M l M 3) ; es ist die Summę zweier Ober- 
gange: 1. L„ -<—  M 3 (erlaubt) u. 2. L 1 -4—  3I1 (yerboten). —  Es ist kein Grund vor- 
handen, warum doppelte Obergange im Róntgengebiet nicht vorkommen sollten. Ihro 
zu erwartenden Frequenzen sind annahęmd das doppelte der Frequenz der gewohnlichen 
L-Linien, u. da die Elektronenkonfiguration in .diesem Falle 2 s ■ 2 p: -<—  3 .s • 3 <P ist, 
werden die Linien ein Multiplett ( l P , 3P ) -<— ( lD, 3D) bilden. — Vff. versuchten, 
von einer W -Antikathode Linien der genannten Art zu erhalten, u. beobachteten u. a. 
zwei Linien der .Wellenlangen A =  723 u. 682 X .-E . Es sind diffuso Linien, welehe bei 
starkerer Auflósung viclleieht noch Satelliten zeigen. Dio Wcllenlangenwcrte sind un- 
gefiihr die Hiilfto von Werten der W  i-L in ien . Von R06ERS sind friiher 2 Linien 1450 
u. 1373 X .-E . beobachtet worden, sie durften dio gleichen wie die von den Vff. ge- 
messenen in 2. Ordnung sein. — Die Vermessung des ganzen Multipletts wurde nicht 
Tersucht, sio wiirde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. (Naturę 129 . 435. 19/3. 1932. 
Univ. of Allahabad, Dcpt. of Phj7sics.) SKALIKS.

G. Joos und A. Herrmann, Zur Frage nach der Temperalurabhangigkeit der Prii-
dissoziation. Die ultravioletten Absorptionsbanden des N 0 2 wurden in der Gegend der 
Pradissoziationsgrenze mit Quarzspektrograph (Dispersion 2 A/mm) untersucht. Die 
Temp.-Erhóhung von — 15° auf 500° bewirkt keine Anderung der Scharfe der einzelnen 
Banden. Es wird deshalb in Ubereinstimmung mit H e r z b e r g  angenommen, daB die 
von TTenp.I beobachtete Verschiebung der Pradissoziationsgrenze nach langeren Wellen 
nur durch Auftreten neuer Absorptionsbanden (die von hóheren Kernschwingungs- 
niveaus des unteren Zustandes ausgehen), vorgetauseht wurde. (Physikal. Ztschr. 33. 
213—14. 1/3. 1932. Jena, Physikal. Inst. d. Univ.) B o. ROSEN.

H. D. Koenig und A. Ellett, Direlcte Messung der mittlcren Lćbensdauer angeregler 
Atome. Ein Cd-Atomstrahl wird senkrecht zu seiner Richtung m it der Cd-Resonanz- 
linie 1 1S0 — 2 3P 1 bcstrahlt, u. dio Resonanzfluorescenz wird hinter der Erregungs- 
stelle photographiert. Der Schnittfliieho des erregenden Strahlenbiindels u. des Atom- 
strahles wird durch Vcrwendung entsprechonder Blendcn eino solche Form gegeben, 
daB die Intensitat der Resonanzfluorescenz ein ausgesprochenesMaximum zeigt, u. dieses 
Maximum —  nicht wie iiblieh das Abklingen —  wird photometr. bestimmt. Aus der 
Form der Schnittflache, der Lage des Maximums u. der Geschwindigkeit des Cd- 
Strahles kann die Lebensdauer fur den 2 3P r Zustand im angeregten Zustand gemessen 
werden. Diese ergibt sich zu 2 ,5 -10~8 sec. Der wahrsoheinlichsto Fchler wird zu 10%  
abgeschatzt. (Physical Rev. [2] 39. 576— 84.15/2.1932. Iowa, State Univ.) B o. R o sen .

R. Bowling Barnes, Messungen im, langwelligen Ultrarot von 20—135 //. Die aus- 
fiihrlich beschriebene Apparatur ist im wesentlichen mit der von CZERNY (C. 19 2 7 . II. 
1542) ident. Untersucht wurde das Gebiet von 20— 135 fi, wobei besonders Wert darauf 
gelegt wurde, dio kurzwellige Strahlung durch selektive Absorption u. selektive Re- 
flcxion zu eliminieren. Im  geschmolzcncn Quarz sind auBer der allgemeinen Ab
sorption unterhalb 40 n  breito u. schwache Absorptionsbanden bei 86, 118 u. )- >  132 fi 
beobachtet. Im  krystallin. Quarz sind auBer den friiher bekannten, noch Banden bei 
77, 105 u. 122 n, sowio Andeutungen von Banden oberhalb 132 /i gefunden. Es w'ird 
vermutet, daB die Absorptionsbanden des geschmolzenen (Juarzes (die unverandert in 
allen benutzten Proben auftreten) durch eino teiłweiso lokale Rekrystallisation bedingt 
sind. Der EinfluB der nichtkrystallincn Umgebung besteht in der Verbreiterung der 
Banden u. in der"Verschiebung nach langeren Wellen hin. DaB die Rekrystallisation 
rontgenospektroskop. nicht nachgewiesen werden kann, wird durch die sehr geringe 
raumliche Ausdehnung der Rekrystallisationszentren erklart. Kein Zusammenhang der 
neuen Banden mit den bisher gefundenen RAM AN-Linien konnte festgestellt werden. 
Im Schwefel sind Banden bei 21,5, 25,0, 37,5, 40— 50, 67, 96, 114,5 u. I >  130 /< beob-
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achtet. Nur ein Teil davon entspricht bekannten RAJIAN-Linien (vgl. K r is h n a m u r t i ,
C. 1930. II. 2233). Die Durchlassigkeitskurve einer || zur Basisflaehe geschnittenen 
/S-Platte (rliomb.) unterscheidet sieli von der J_ geschnittenen dureh das Auftreten 
einer Bandę bei 81 /(, dureh Versehiebung der 37,5-Bande nach 33 /i, u. dureh eine 
gróBere Durchlassigkeit. Letzteres wird dureh Dichroismus erkliirt. Paraffin zeigt eine 
gleichmiiBig steigende Durchlassigkeit von 20—75 /t, u. Absorptionsbanden bei 82,5, 
106, 127,4 /i. Glimmer zeigt Banden bei 27, 33, u. breite Absorptionsgebiete boi 59, 95 
u. 123 /i. Es werden Durchlassigkeitskurven fiir alle erwahnten Substanzen angegeben, 
sowie fiir Celluloid (fast 100% Durchlassigkeit oberhalb 15 /t), Papier, Cellophan (An- 
deutungen von Absorptionsbanden bei 75, 90, 121 fi), RuB, dunne, dureh Verdampfung 
im Vakuum hergestellte Bi-Sehichten (Absorptionsbanden bei 22,5, 69, 81, 113, 
). >  130 /t) u. einige andere Substanzen. Die Frage der geeigneten Filter fiir ver- 
schiedene Ultrarotgebiete wird ausfuhrlich diskutiert. (Physical Rev. [2] 39. 562—75. 
15/2. 1932. Berlin, Physikal. Inst. d. Univ.) B o. R o s e n .

J. S. Campbell und W. V. Houston, Neue Bestimmung von e/m aus dem Zeeman- 
effekt. (V g l.B ir g e , C. 1929. II . 1888.) DerZeemaneffektderCd-Linie6439u.Zn-Linie6362 
wurde mit P e r o t -F a b r y  untersucht. Cd bzw. Zn wurden verdampft in der positiven 
Saule einer Entladung in Ho. Das Entladungsrohr befand sieh im Innem  einer sehr 
gleichmiiBig bewiekelten Magnetspule, die ein Feld von 7300 GauB lieferte. Die Kon- 
struktion der Spule wird ausfiihrlieh beschrieben. Die in Frage kommenden j-Faktoren  
konnen mit genugender Genauigkeit berechnet werden. Resultat: e/m =  1,7579 ±
0,0025-107 e. m.-Einheiten, also etwas geringer, ais bisher angenommen. (Physical Rev. 
[2] 39. 601— 15. 15/2. 1932. California, Inst. of Technology.) B o . R o s e n .

L. Vegard, Spektralaufnahmen von ultrarołen Linien im Nordlichłspeklrwm. Das 
Nordliclitspcktrum ist im Ultrarot auf Agfa 810 aufgenommen. 2 scharfe Banden sind 
bei ). 7883 (stark) u. 8095 (schwaeh) beobachtet. Es treten keine O-Linien auf. Es wird 
auf die Moglichkeit hingewiesen, daB diese Banden der 1. positiven N„-Gruppe gehoren. 
Sic wiirde im Nordlichtspektrum eine eigenartige Intensitatsverteilung haben mit Ab- 
schwachung der Rotationsstruktur. Die starkę Bandę wiirde dem 1—0-Ubergang ent- 
sprechen. Untcrs. mit groBeren Dispersionen sind im Gange, um diese Moglichkeit zu 
priifen. (Naturwiss. 20. 268—69. 8/4. 1932. Oslo, Physikal. Inst.) B o. R o s e n .

T. L. De Bruin, Das Spektrum der Sonnencorona. (Vgl. F r e r ic h s , C. 1931. I. 
415.) Im Spektrum des neutralen O werden folgende neue Terme angegeben: 3_D321 
(— 20 135,2; — 20 141,1; — 20 142,8) - P  (94 925,1), Q (94 905,3), R  (94 898,7), 
X  (79 221,7), Y  (78 946,2), Z  (78 932,3). Eine Reihe von bisher unklassifizierten Linien 
im Spektrum des O u. der Sonnencorona werden dureh Kombinationcn dieser Termen 
untercinander u. mit anderen Termen gedeutet. Die griinc Coronalinie 5303 entspricht 
dem tJbergang R  — 2 p  1S g. (Naturwiss. 20. 269. 8/4. 1932.) B o. R o s e n .

A. Jabłoński und Peter Pringsheim, W ci ter c Versuche uber die D-Linienfluores- 
cenz des Natriums bei Juiheren Dampfdrucken. (Vgl. C. 1931. II. 2836.) In Na-Dampf 
vom Siittigungsdruck bei Tempp. iii ber 230° tritt bei der Einstrahlung von weiBem 
oder von _D-Licht eine Fluorescenz liings des Strahlenwegs auf, die nicht ais Rcsonanz- 
Fluorescenz entsteht, welehe bei diesen Na-Konzz. schon in Oberflachenresonanz 
ubergegangen ist. An dieser „Strahlfluorescenz" (D-Linienfluorescenz) werden Verss. 
im Magnetfeld ausgcfiihrt, die zeigen, daB lediglich eine sekundare Beeinflussung  
dureh den FARADAY-Effckt der dem Strahl vorgelagerten Na-Dampfschicht statt- 
findet, daB hingegen die Emission im Strahl selbst bei den angewandten Magnet- 
feldern (bis 80 Gauss) nicht merklich beeuifluBt wird. Aufnahmen am Gitter u. mittels 
LUJIMER-GEHRKE-Platte ergeben, daB die „D-Fluorescenz“-Linien gegeniiber den 
Rcsonanzlinien um ca. 0,5 A nach violett verschoben sind u. daB sie eine Breite von 
ca. 0,2 A besitzen. Zur Deutung der ,,D-Fluorescenz“ ist noch nicht sicher zwischen 
der Annahme RAYLEIGHschcr Streuung oder der Emission von Na2-Moll. zu ent- 
scheiden; Yerss. zur Messungder Dissoziationswiirme der Na2-Moll. verlaufen ergebnislos, 
da die wirksame Strahlung infolge Streuung an Na-Atomen stark von dereń Konz. 
abhangig ist u. daher nicht am Beobachtungsort konstant gehalten werden kann. 
(Ztschr. Physik 73 281— 88. 10/12. 1931. Berlin, Physikal. Inst. d. Univ.) BEUTLER.

Anna Ciccone, Das Spektrum des Be I  und des Be I I . D ie  Vf. hat das Spektrum  
des B e l  u. des B e l l  m it verschiedenen Erzeugungsm ethoden untersucht u. ihr be- 
sonderes Augenmerk auf die Interkom binationslinie des B e l  gerichtet. D iese wurde 
nich t gefunden. D ie  gefundenen Linien stim m en m it der PASCHENschen K lassifikation  
iiberein. (N uovo Cimento 9 .1 — 15. Jan. 1932. Pisa, Physikal. Inst. d. U n iv .) Sc h n u r ii .
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Kiyoshi Murakawa, Hyperfeinstruktur des Quecksilbers. III. (II. vgl. 0 . 1932. I. 
491.) Ais Liehtąuelle wurde cine SCHULER-Lampe u. ein Hg-Bogen mit 2 mm He be- 
nutzt. Es werden Strukturbilder u. Termsełiomata der Hg I-Linien 5769,60, 5790,66, 
5789,69, 4347,5, 4339,23 angegeben. Die Linie 3983,96 von Hg II u. dio unklassifizierte 
Linie 6 i 23,37 zeigen eine sehr starkę Aiifspaltung der Gruppo der goraden Isotopen. 
Neue Messung der Struktur der mittleren Gruppe von 5461 zoigt gute Ubereinstimmung 
mit den Messungen von S c h u l e r  u. K e y s t o n  (C. 1932. I. 640). (Seient. 
Papers List. physical chem. Res. 17. 299—-306. Jan. 1932. Tokyo, Inst. of Phys. and 
Chem. Research.) B o. R o s e n .

J. Gibson W inans, Wirkung der Warme auf Quecksitbcrbandm. (Vgl. N ie w o d n i 
c z a ń s k i , C. 1928. II. 849.) Eine elektrodenlose TESLA-Entladung in Hg wurde stark 
yerkleinert auf dem Spektrographenspalt abgebildet, die Mitto des 15 cm langen Fnt- 
ladungsrohres wurde erwarmt, u. der EinfluB der Temp.-Erhóhung wurde auf diese 
Weise festgestellt. Die Erwarmung zerstórt dio Bandę bei 4850 A u. reduziert dio 
Intensitat der Banden bei 2345, 2476, 2540, sowie das Kontinuum zwischen 2536 bis 
3300 A. Die Bandę 3300 wird bei schwaoher Erwarmung yerstarkt, bei stiirkerer zer
stórt. Die Linien bleiben unbeeinfluBt mit Ausnahme von 5460, 4358, 4047, 4077, dio 
geschwacht werden. D ie Bandenabschwaehung wird durch Zerstorung der Molekule, die 
Linienabschwaehung durch StóBe 1. Art erklart, die die angeregten Atome auf hóhcre 
Energiestufen bringen. (Physical R cv. [2] 39. 745— 46. 15/2. 1932. Wisconsin, 
Univ.) B o. R o s e n .

R. Lucas und M. Schwob, Ullramolelt-Absorption der Losmigen von oplisch 
aktiven organisćhen Verbindungen. Teilweise bereits referiert (vgl. C. 1931. I. 2169.
1930. II. 1834.) Dio Absorption yon Campher, Fenchon, Cyancampher u. Weinsauro 
folgt nieht dem BEERschen Gesetz u. ist auch vom Lósungsm. abhiingig. Das opt. 
Drehyermógen dieser Kórper andert sich ebenfalls mit Lósungsm. u. Konz. — Dio 
Anderungen der Absorption sind teils durch Solvatation, teils durch die Annahme 
einer Vielfachheit der Struktur zu erklaren. (Journ. Physicjuc Radium [7] 3. 43— 56. 
Jan. 1932. Paris. Eeole de Physigue et de Chimie.) L o r e n z .

Donald H. Andrews, Ramanspeklren. Zusammenfassender Bericht uber don 
Ramaneffekt u. seine Anwendung auf chem. Probleme. (Ind. engin. Chem. 23. 1232 
bis 1240. Nov. 1931. Univ. Baltimore.) D a d ie u .

J. Cabannes und A. Rousset, Molekiilsymmelrie und Streuspeklrm. Bei Schwin- 
gungsformen eines Mol., bei denen die Symmetrie des Ruhezustandes nieht erhaltcn 
bleibt, betragt der Depolarisationsfaktor der betreffenden Ramanlinie 6/7; in allen 
anderen Fallen ist er merklich kloiner. Daher kann man aus dem gemessenen Depolari- 
sationsfaktor einer Linie meist auf die zugrundeliegende Schwingungsform zuriick- 
schlieBen (vgl. C. 1932. I. 1629), d. h. die verschiedenen Freąuenzen eines Raman- 
spektrums den entsprechenden Sehwingungsformen zuordnen. Das ist wichtig fiir dio 
Berechnung von Molekiilkonstanten, die sich nur bei bekannter Zuordnung der Fre
ąuenzen eindeutig ergeben.

Fiir N 0 2 (in Nitrobenzol), N H 2 (in Methylamin) sowie SOa wird q ge- 
messen, die Freąuenzen werden zugeordnet u. folgende Valenzwinkel gefunden: 
N 0 2, 108°; N H 2, 105°; S 0 2, 118°. Fiir W ., dessen Bandę bei 3240 depolarisiert, bei 
3418 cm-1 polarisiert ist, ergibt sieli ein Winkel von 23°. Im Falle der dreiseitigen 
symm. Pyramide RC13 (z. B. auch P0C13, CHC13) entspricht der Freąuenz o j, eine 
Schwingung, bei der die Cl-Atome sich sj'mm. zur Hóhe der Pyramide bewegen, wahrend 
der Rest R fast ruhig bleibt. co2 entspricht einer Bewegung des R gegen die Cl-Atome 
ais Ganzes. <o3 gehort zur inneren Sehwingung P “ 0  bzw. C—H. Diese Zuordnungen 
sehematisieren natiirlich ziemlich stark u. es darf nieht yergessen werden, daB jede 
Freąuenz das Gesamtmolekiil charakterisiert u. daB es im strengen Sinne nieht móglich 
ist, von Freąuenzen bestimmter Atome, Gruppen oder gar chem. Bindungen zu spreehen. 
Einen deutlichen Hinweis darauf bildet das Beispiel des Allens, dessen Symmetrie- 
sehwingung bei 1074 cm-1  liegt, wahrend sich die C— C-Frcquenz im Athylen bei 1620 
befindet. Die Freąuenzen der Gruppe C—C—C solltcn sich zu der des C—C yerhalten 
wie 1/1/2, d. i. also fast wie 1074: 1620. (Compt. rond. Acad. Sciences 194. 706— 08. 
22/2. 1932.) D a d ie u .

Irmgard Damaschun, Der Ramaneffekt in anorganischen Komplexen, insbesondere 
Koordinationsverbindungen. Dio Aąuometallsalzo des Cu (CuSO.,, CuCl2), eine Reihc 
von Metallammoniakyerbb. [Cu(NH3)4SO.,, Cu(NH3)4C12, Zn(NH3)6Cl2, Żn(NH3),jS04,
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Cd(NH3)„Cl2, N i(N H 3)„Cl2, Ag(NH3)2Cł], komplexe Cyanverbb. [KCN, K3Co(CN)6, 
K3Cr(CN)6, K 4Fe(CN)0, K3Fe(CN)0, K 2Zn(CN)4, K2Cd(CN)4, K3Cu(CN)4] sowie die 
Polysauren des Mo u. W werden in wss. Lsg. auf ihren Ramaneffekt unt-ersucht. 
Bei den Hydraten konnte keine den Komplexschwingungen zugehorige Ramanlinio 
gefunden werden, wohl aber bei einer Reihe von Ammino- u. Cyanverbb. Die Intensitat 
der Linien bei einigen Ammoniakaten u. Cyaniden laCt (nach der PLACZEKschen 
Thcorie) auf eine dem unpolaren Typ nahestehendo Bindung schlieCen. Da in einigen 
Komplexen die entsprechenden Linien fehlen, wird vermutet, daB nicht allo dieser 
Verbb. gleich konstituiert sein diirften. Die untersuchten Polysauren zeigen scharfe 
Ramanlinien, die etwas voneinander abwcichen, so daB damit ein neues Mittel zur 
Unterscheidung der einzelnen Glieder voneinander vorliegt. Vers.-Anordnung, Me- 
thodik, Filterung usw. werden eingehend besehrieben. (Ztschr. physikal. Cliem. Abt. B. 
16. 81— 93. Marz 1932. Univ. Jena.) D a d i e u .

W. Hanie, Untersuchungen iiber die zirkulare Polarisalion der Bdmdnlinien. I. 
Ausfiihrlicher Berieht iiber die schon C. 1931. II. 199. 1536 referierten Arbeitcn. 
Beschreibung der Yers.-Anordnung; genaue Wiedergabe der Vers.-Ergebnissc. Unterss. 
wurden durehgefiihrt an CClt , CHCl3, Bzl., Toluol, X ylol, Chlorbenzol, C6IIsCHO, 
G ilzo!!, G2H ,■ OH, GsH n  OH, HCOÓH, CH3-COOIl, GH3-CO-GH3, Ather, Glycerin, 
Trichlorathan, CtH„Cl,t , Cyclohemn, W., H 2SOi , H N 0 3, N H 3, CS2. Bei zirkularer 
Einstrahluhg sind die Rotationsverbroiterungen bei allen Substanzcn verkchrt zirkular 
polarisiert. Bzgl. der Schwingimgsramanlinien werden keinerlei neue grundsiitzlicho 
Ergebnisse mitgeteilt. (Ann. Physilt [5] 11. 885— 904.23/11.1931. Jena, IJniv.) D a d .

D. P. Ray-Chaudhuri, Berichtigung zu meiner Arbeit-. Die Winkeherleilung der
Inlensitat von Ramanlinien. In der C. 1931. II. 3575 ref. Arbeit w7ird angegeben, 
daB die Ramanlinie 4617 des Bzl. demselben Verteilungssatz folgę wie die beiden 
anderen Linien 4215 u. 4555 A. Die Linie 4617 hat 2 Komponenten, die friiher nicht 
aufgel. wurden. Die schwachere mit dem Depolarisationsfaktor q =  1 zeigt keine 
Winkelabhangigkeit. (Ztschr. Physik 74 . 574. 23/2. 1932.) D a d i e u .

E. H. L. Meyer und w . Ramm, Die Struktur der Iłayleigh-Strahlung. Es wird
yersucht, zwischcn den Ergebnissen von CABANNES u . Mitarbeitern (C. 1 93 1 .1. 1722) u. 
denen von G r o s z  (C. 1930. II. 3372. 1931- I. 745) betreffend die Struktur der klass. 
gestrcuten Linien zu entscheiden. Zum Nachweis einer evtl. Aufspaltung der R a y l e i g h -  
Linien diente ein Stufengitter von 16 Stufen u. 10 mm Stufcnhóhe. Beobachtet 
wurde an der Hg-Linie 4358 A, der Beobachtungswinkel war 180°. Obereinstimmend 
mit G r o s z  werden neben der Primiirlinie neuo Linien gefunden, die ais Aufspaltung 
nach der von G r o s z  angegebenen Formel zu deuten sind. Die von G r o s z  gefundenen 
Linien hóherer Ordnung dagegen werden nicht beobachtet; ebensowenig die von 
CABANNES angegebene Rotverschiebung. Auf allen Streuaufnahmen ist auBerdem eine 
kontinuierliche Schwarzung festzustellen. Die GroBenordnung der Aufspaltung wiirde 
(z. B. bei Bzl.) auf einen Rotationsramaneffekt hindeuten, jedoch spricht die ungefahr 
mit der Primarlinie ubereinstimmende Intensitat dagegen. (Physikal. Ztschr. 33. 
270—72. 15/3. 1932. Leipzig, Univ.) D a d i e u .

Werner Kuhn, Modellm&pige Bedeutung der optischen Aktivitat. (Vgl. C. 1932. I. 
1495.) Es werden die zuerst von B o r n , Os e e n  u . anderen geauBerten Yorstellungen 
iiber die Ursache der opt. Aktivitat weiter ausgebaut. Die opt. Aktivitat eines Molcklils 
ist bcdingt durch Ausbrcitung des Streumomentes einer Absorptionsbande iiber mehrere 
Substituenten u. Winkelung der Komponenten. Es wird dargelegt, daB ein solehes 
System sich gegeniiber links- u. reehtszirkular polarisiertem Licht versehieden verha.lt. 
Ist die Frequenz des einfallenden Lichtes gleich der Eigenfreąuenz des schwingenden 
Systems, so ergibt sich Zirkulardichroismus (Cottoneffekt); bei unglcieher Freąuenz 
hat man opt. Drehung vor sich. Quantitativ laBt sich das opt. Verh. durch die absol. 
Starkę der Absorption u. durch einen Anisotropiefaktor g bestimmen, welcher den 
relativen Untersehied der Absorption von links- u. reehtszirkular polarisiertem Licht 
darstellt. Durch Messung dieser GroBen laBt sich der Beitrag einer Absorptionsbando 
zur opt. A k tm tat des Molekuls ermitteln. Der Anisotropiefaktor steht in einer ein- 
fachen Beziehung zu dem Abstand der Komponenten des Streumoments u. der Licht- 
wellenlange. Die Winkelung u. raumliche Yerteilung der Absorptionsbande ist von den 
Kernschwingungszustanden prakt. unabhangig. Es existiert ein Zusammenhang 
zwischcn dom Anisotropiefaktor u. der Intensitat der Absorptionsbande derart, daB 
schwache Absorption von grofier Anisotropie begleitet ist. Die Streumomente schwaeher
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Bando scheinen an der Oberflache des Molekiils lokalisiert zu sein, wodurch die groCen 
Einfliisse von Temp. u. Losungsm. auf dio opt. Drchung erklart werden. Im Hinblick 
auf die Beziehung zwischen opt. Drehvermógen u. chcm. Konst. wird auf die unsymm. 
Storung hingewiesen, welche umgebende Gruppcn auf einen Substituenten bzgl. opt. 
Anisotropie hervorrufen kónnen (yicinalo Wrkg.). (Naturwiss. 19. 854— 58. 16/10. 
1931.) K a r a g u n is .

R. de Mallemann und P. Gabiano, Magnelisches Drehvermogen von Argoti. Die 
VERDET-Konstante von Ar wird zu 9 ,2 -10-8 fiir A =  578 m/t bestimmt. Dio Zahl 
der opt. Elektronen berechnet sich damit zu 4,4. Auch bei den einatomigen Gasen 
ist also dio VERDET-Konstante nicht aus der Zahl der AuCenelektronen u. dcm 
Brechungsindex zu bcrechnen. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1408— 09. 28/12. 
1931.) L o r e n z .

Joseph Kapłan, Luminescenz des festen Stickatoffs. Die Luminescenzbanden des 
festen N  werden gedeutet ais neuo bzw. modifizierte Banden der 1., 2. u. 4. positiven 
Systeme des N 2, sowohl wie eines neuen Interkombinationssystems. Die neue Modi- 
fikation des 1. positiven Systems steht im Zusammcnkang mit dem Spektrum des Nord- 
liehtes u. des Naehthimmels. (Physical Rov. [2] 39. 870. 1/3. 1932. Los Angeles, Univ. of 
California.) B o. R o s e n .

Ferdinand Schmidt, Zur Analyse der Bcmdenspcklren der Lmardphosphore. Vf. 
hat friiher gezeigt (C. 1927. II. 788), daB die Banden erregender Absorption einer groBen 
Zahl von Erdalkalisulfidphosphoren unabhiingig von der Art des eingebetteten Metalles 
sich durch Serienformeln vom Typus vn =  K/n- ] /e  (K  — charakterist. Konstantę, 
e =  DE. des Phosphors, n — ganze Zahl) darstellen lassen. 6 derartige Serien sind 
bisher gefunden mit K  =  108, 124, 130, 248, 318, 348-1015/sec. Es wird jetzt an zahl-
reichem Beobachtungsmaterial gezeigt, daB innerhalb der MeBgenauigkeit die Emissions-
banden zu denselben Serien gehóren, wio dio Banden erregender Absorption, u. daB somit 
die Emissionsbanden die Fortsetzung des Bandenspektrums erregender Absorption dar
stellen, wobei oft einige Banden der Serien sowohl in der Emission, wie in der erregenden 
Absorption beobachtct worden sind. (Ann. Physik [5] 12. 211—38. 2/1. 1932. Heidel
berg, Radiolog. Inst.) B o. ROSEN.

H erm ann Evert, t/ber die Emission des Praseodyms in  Erdalkaliphosphoren. II. 
(I. ygl. C. 1932. I. 1057.) Der EinfluB der Temp., Erregungsart (Licht verschiedener 
Wellenlange, Kathodenstrahlen) u. Praparation auf die spektrale Lage, Linienscliarfe u. 
Intensitat der Phospliorescenz von Pr-Phospliore wird eingehend beschrieben. Die 
Linien dor a- u. /3-Banden der Sulfidphosphore, sowie der a- u. w-Banden der Oxyd- 
phosphore werden durch alle erwahnte Faktoren ungleicli beeinfluBt, u. kónnen somit 
eindeutig den Banden zugeordnet werden. Die mit groBer Auflosung untersuchte 
lichtstarke Emission des CaSPr zeigt bei Temp.-Erhóhung eine geringe VioIettverschie- 
bung des gesamten Spektrums u. eine Kontraktion zusammengehorcnder Liniengruppen. 
Mit steigendem At.-Gew. des Erdalkalis nimmt die Linienscharfe u. die absol. Helligkeit 
ab. Es tritt gleichzeitig eine Violettverschiebung u. Kontraktion des gesamten Spek
trums oin. Der EinfluB des Gattungsatoms ist wesentlich starker, eine yiolettverschie- 
bung erfolgt beim Fortschreiten in der Reihe S", O", S 0 4", F 2". Dieso Anderungen des 
Spektrums, die analog denjenigen im Sm-Phosphor sind, werden mit Hilfe der Vor- 
stellungen von E p h r a im  u . R a y , C. 1929. II. 538 iiber die Kontraktion der Elektronen- 
niveaus bei der chem. Bindung gedeutet. Die Hauptlinien der Spektra werden ais rcine 
Elektronenfreąuenzen gedeutet, dariiber lagern sich Oscillationsfreąuenzen. In den 
Spektren einiger Phosphore gelingt es, alle gefundenen Linien in Termschemata (iilin- 
lich wie bei don Spektren zweiatomiger Molekule) einzuordnen, u. dio charakterist. 
Frequenzen festzustellen. Diese sind (im n. Zustand) fiir CaOPr 253, SrOPr 183, CaSPr 
130, SrSPr 107 cm-1 . Aus dem Vergleieh dieser Freąuenzen mit denen der Sm-Phos- 
phore u. mit den Krystallgitterschwingungen des CaO (453), SrO (305), CaS (254) u. 
SrS (169) wird in t)bereinstimmung mit TOMASCHEK (C. 1930. II. 3244) gefolgert, daB 
die charakterist. Freąuenzen der Phosphore gcstorte Krystallgitterfreąuonzen sind. Dio 
charakterist. Freąuenz von ca. 1000 cm-1 wird der Oscillation des Pr-Leuchtmolekuls 
selbst zugesprochen. (Ann. Physik [5] 12. 137— 53. 2/1. 1932. Marburg [Lahn], 
Univ.) B o. R o s e n .

N. R. Dhar und Atma Ram, Die Photoreduklion von Kohlensdure, Bicarbonaten 
und Carbonaten zu Fortnaldehyd. Bei der Red. von Kohlensaure, Carbonaten u. Bicarbo
naten durch metali. Mg oder Zn entsteht weder im Dunkeln noch im Licht (trop.Sonnen-
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licht) Ameisensauro. Dagegen entstcht Formaldehyd, u. zwar im Licht mit viel groBerer 
Ausboute ais im Dunkeln; durch Zusatz eines Sensibilisators wio ZnO wird die Ausbeute 
der Lichtrk. noeh gesteigert. 100 ccm einer 10%ig. Lsg. von K H C03 gaben mit 1 g  Mg- 
Pulver bei Ggw. von ZnO naeh 5 1/2 Stdn. Sonnenbestrahlung 0,0045 g Formaldehyd. 
DaB auch durch Ferrocarbonat diese Photored. bewirkt werden kann, erlaubt Ruek- 
schliisse auf die reduzierende Wrkg. von Chlorophyll. (Naturę 129. 205. 6/2. 1932. 
Allahąbad, Indien, Chem. Lab. d. Univ.) E r b e .

M. Haissinsky, L ’atom istique m oderno et la  ellimie. P aris : H . Doin e t Cie. 1932. (386 S.)
B r.: 110 fr.

Henri Copsin, Les u ltra -rad ia tions. P a ris : A. Legrand 1932. (48 S.) B r.: 5 fr.

As. Elektrochem ie. Thermochemie.
Mieczysław W olfke, Eine Theorie der Assoziation in dieleklrischen Fliissigkeiten. 

Vf. entwiekelt an D e b y e  ankniipfend eine statist. Theorie der Assoziation von Dipol- 
moll. in dielektr. Fil. Zwei Falle werden untersehieden. Einmal die Assoziation zweier 
Dipolmoll. m it dem resultierenden Moment Nuli. Die Molekularpolarisation eines 
solchen Stoffes nimmt mit seiner Konz. in einer binaren Lsg. regelmiifiig ab. Fur die 
folgenden Stoffe wurde der ,,Assoziationsgrad“ borechnet: C2H5OC2H5, C0H5C1,
CGH5N 0 2 u . CjH-N. Die Ergebnisse decken sich mit vorliegenden Mcssungen. —  
Der andere Assoziationsfall ergibt sich bei Stoffen, dereń binare Lsgg. eine durch 
ein Maximum gehende Molekularpolarisation haben, wie z. B. die Alkohole. Hier 
fiihrt dio Assoziation zweier Dipolmoll. zu einer Verdoppelung des elektr. Moments. 
Das dritte Dipolmol. neutralisiert, im Falle dor Assoziation mit den beiden ersten, 
das ganze System. Die fur diesen Fali bereohneten Kurven der Konz.-Abhangigkeit 
der Molekularpolarisation stimmen m it den fiir verschiedene Alkohole gemessenen 
iiberein. (Sprawozdania i Praco Polskiego Towarzystwa Ficyznego 5. 157— 67. 1930. 
Warschau, Polyteehnikum.) SCHNURMANN.

A. von Hippel, Elektrisclie Festigkeit und Krystallbau. [Der Mechanisnms des 
eleklrischen Durchschlages in fest en Isolatoren. III.] Unter Bczugnahme auf friihere 
Arbeiten (O. 1931. II. 684) bringt Vf. eine Erweiterung u. Prazisierung dor Theorie 
des Durchschlags (DS.) durch feste einheitliche Isolatoren. Zur Ausschaltung des 
Randeffektes (inhomogenes Feld an der Elektrodenberandung) wird der zu unter- 
suchendo Isolator ais diinno Platte zwisclien die flach halbkugeligen Stahlelektroden 
(r — ca. 20 mm) federnd eingeklemmt u. ringsum mit einem leicht schmelzenden Di- 
elektrikum moglichst holier DE. vergossen. Ais Dielektrikum diente meist Bienenwachs 
(e =  4,75). E s wurde im Vakuum fl. entgast u. dann unter 75 at Druck zu einem an 
Elektroden u. Isolator bis zuin Aufsatzpunkt der Elektroden fest haftenden Ring an- 
geschmolzen. Naeh dem DS. wurde die eine Elektrodo abgezogen u. u. M. die Lage 
des DS.-Kanals gegenuber den Elektroden festgelegt. Verwendet wurde langsam ge- 
steigerte Oleichspannung mit Feinregulierung durch Hoehspannungstoiler. Messung 
durch Hochspannungsvoltmeter yon STARKE-SCHRODER. Die DS.-Verss. bei 75 at 
Druck an naturlichem NaCl yersehiedener Vorkk. u. an synthet. Materiał ergaben eino 
DS.-Feldstarke von 1,5-10® Volt/cm ±  0,1-10° senkrecht zur Wurfelflacho. Es werden 
auch DS.-Verss. an den ganzen Alkalihalogeniden u. an MgO gemacht. Wegen der 
Einzelheiten muB auf das Original verwiesen werden. Die Richtungsorientierung dor 
DS. ist bei den widerstandsfahigsten Krystallen dieselbe wie im NaCl, namlich bei 
Beanspruchung senkrecht zu 100 die Flachendiagonale, dann sekundiir die Raum- 
diagonale, bei den mittelfesten Krystallen schon daneben die Yertikale, bei denen 
geringstor Festigkeit nur noeh die Vertikalrichtung mit undefinierbaren Verzweigungen.
—  Vf. glaubt folgendes Gesetz fiir die DS.-Feldstarke iS?max. eines Krystalles auf- 
stellon zu konnen: Enmx. — h-vm/e-aw, wobei vm =  DEBYEsche Maximalfrequenz 
der Warmeschwingungen, aw — die Lange der Elementarperiode des Gitters, e =  dic 
Elementarladung, h — die PLANCKsche Konstantę. C enthalt alle Resteinfliisse wie 
Gestalt der Anregungsfunktion, Einw. ultraroter Eigensehwingungen usw. Qualitativ 
fuhrt diese Formel zu der Aussage, daB dio oloktr. Festigkeit eines Krystalles mit seiner 
Hartę steigt. —  Jedenfalls sind die DS.-Festigkeiten von Isolatoren viel hoher ais 
bisher angenommen wurde. Z. B. sind vom Vf. Werte bis zu 107 Yolt/cm gefunden 
worden, die man friiher wegon des Randoffektes nicht beobachten konnte. —  Durch 
Bienenwachs an die Oberflacho von NaCl-Krystallen angepreBte Gleitfunken zeigen
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eine priichtige Riclitungsorientierung nur in Richtung der Flachendiagonale. (Ztschr. 
Physik 75. 145— 70. 31/3. 1932. Gottingen, II. Pliysikal. Inst. d. Univ.) K eum m .

Donald W. Mueller und H. D. Smyth, Aus Wasser durch Elektroncn krilischer 
Geschwindigkeit erzeugte negative Wasserstoffionen. L o z ie r  u . B l e a k n e y  haben 
negative Wasserstoffionen beobachtet, die in einer H20-Danipf enthaltenden App. in 
einem engen Bereick von Elektronengeschwindigkeiten auftreten. Durch Verss. mit 
einem Massenspektrographen konnten Vff. dieses Resultat qualitativ bestatigen. Der 
Maximalbetrag von negativen Wasserstoffionen tritt bei etwa 8 V. Elektronengesehwin- 
digkeit auf. Negative Saucrstoff- u. Hydroxylionen wurden ebenfalls beobachtet, 
doch nimmt ihrc Menge oberhalb 20 V. Elektronengeschwindigkeit zu. (Physical Rev. 
[2] 38. 1920. 15/11. 1931. Princeton, Univ.) Sk a l ik s .

Ragnar Holm, Bemerkungen zur Theorie der positiven Sdule in  zweiatomigen 
Oasen. Das vom Vf. u. von GUNTHERSCHULZE stammende Materiał iiber den Gradienten 
der positiven Saule in zweiatomigen Gasen wird korrigiert u. iibersichtlich zusammen- 
gestellt. Die SCHOTTKYsche M ethodc der theoret. Berechnung des Saulengradienten 
wird Tom Vf. erganzt u. am Beobachtungsmaterial kontrolliert. Ais Formel fur den 
Gradienten E  in den Gasen H2, N 2 u. Luft von miiBigem, aber offenbar meistens reprodu- 
ziertem Reinheitsgrad wird angegeben: E  =  E0 p m/ wobei der Exponcnt m 
zwischen den Grenzen 0,56— 0,67 liegt. Trotz der zu erwartenden inaCigen Genauigkeit 
ergibt sich eino recht gute tlbcreinstimmung zwischen Theorie u. Experiment, sowohl 
hinsichtlich seiner absoluten Grofle, ais auch der Abhangigkeit vom Druck p  (GróBen- 
ordnung 1 mm Hg) u. dem Rohrradius R  (GróBenordnung cm). Die SCHOTTKYsche 
Theorie diirfte also im wesentlichen richtig sein. Innerhalb der Fehlergrenzen ist ge- 
niigend Raum fur Elektroncnverluste durch Ionenbldg. (Kleben). Die scharf geformten 
positiven Sehiehten in H , u. miiBig reinem N 2 lassen ein Kleben der Elektronen vor- 
muten. Dio Klebetcahrscheinlichkeit ist, wie in anderer Weise an Luft u. Ar festgestcllt, 
pro StoB im schwachen Felde glcich einigemal 10~8. (Ztschr. Physik 75. 171— 90. 
31/3. 1932.) "Kr u m m a c h e r .

S. Kalandyk, Die thermionische Emission der Meialle in Jodddmpfcn. Die Messungen 
wurden im Vakuum u. bei den Siittigungstempp. 0, 16, 38 u. 68°, denen dio J 2-Dampf- 
drucke 0,03, 0,14, 0,9, 7,3 mm Hg entsprechen, ausgefiihrt. Die Kurven, die die Ab
hangigkeit des Logarithmus der Emission yon 1/T, der reziproken absol. Temp, wieder- 
geben, zeigen, daB die ncgative Emission in den J 2-Dampfen langsamer wachst ais 
dio Elektronenemission im Vakuum. Das Verhiiltnis der 7,3 mm Hg- u. 0,03 mm Hg- 
Dampfspannungen zu den entsprechenden Emissionsstromon wird tabelliert u. das 
Verhaltnis der negativen Emissionen im J2-Dampf bei 0,03 mm Hg zu der Emission 
des P t im Vakuum boi verschiedenen Teinpp. Beide Verss. zeigen, daB der EinfluB 
des J 2 bei Temp.-Erhóhung der Kathode yerscliwindet. Die fiir kleine Dampfdrucke 
(0,03 u. 0,14m m Hg)gefundenen Kurven haben deutlicheKnicke bei etwa 700 u. 1000°C. 
l l i t  zunehmendem J a-Dampfdruck niihcrt sich die Emissionskurvo einer geraden 
Linio. Der Vf. diskutiert seine Yerss. so, daB Adsorption yon J 2 an Metalloborflachen 
nicht die Ursache der Erseheinungen sein kann. Die elektronegativen Gase (z. B. 0 2) 
yergroBern die Austrittsarbeit. Dic Annahme, daB dio J 2-Moll. beim ZusammenstoB 
mit dem Metali ais negativo Ionen abspringen, laBt sich mit dem experimentellen 
Bcfund nicht yereinbaren. Der Vf. stellt sich vor, daB dio beobachtete negativo 
Emission durch Dissoziation dor auf dem Metali entstandenen Platinjodide verursacht 
wird. Das Verschwinden der Emission bei hohen Tempp. soli eino Folgę der Vor- 
fliichtigung der neutralen Jodido sein. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa 
Ficyznego 5. 141— 56. 1930.) S c h n u r m a n n .

E. Lange und A. L. Robinson, Die Verdiinnungswdrmen siarker Elektrolyle. 
Vff. gebon einen zusammenfassendon Berieht iiber die friiheren Arbeiten von E. L a n g e  
u. Mitarbcitcrn (vgl. C. 1 9 3 1 .1. 1076). Nach einer eingehenden Beschrcibung des fiir dio 
Messungen benutzten Differentialcalorimeters folgt in einer Reihe von Diagrammen 
die Darst. der bisherigen MeBergebnisse an einer groBen Zahl 1— 1-, 2— 1-, 1— 2- u.
2— 2-wertiger Salzo. Bis herauf zu Konzz. von etwa 10~2 wird das Quadratwurzel- 
gesetz crfiillt innerhalb der Unsicherheit, dio in dem Temp.-Koeff. der DE. liegt. 
Dio Individualitat der einzelnen Salzo ist bis zu Konzz. von ■—• 10-1 doutlich. Bei 
Konzz. < 1 0 -1 ergibt sich die theoret. Neigung der DEBYE-HuCKELschen Grenz- 
geraden, fiir 10~J <  c <  10-2 lassen sich dic MeBergebnisse mit ,,o“-Parametern dar- 
stellen, die innerhalb einzelner Gruppen von Salzen in derselben Reihenfolge anwaehsen, 
wie die aus Krystalhnessungen bestimmten Iononradien. Jedoch zeigen sich beim Ver-
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gleich verscliiedener Gruppen von Salzen oder mit don aus EK. oder kryoskop. Messungen 
errechneten „a“-Werten gelegentlich Diskrepanzen, die nicht durch die Theorie erfaCt 
werden kónnen. Bei Konzz. >  10-2 treten Anomalien auf, dio nur dui-eh unabhangigc 
Zusatzannahmen zu der bfsherigen Elektrolyttheorie erklart werden kónnen, wie etwa 
unvollstandigc Dissoziation, oder durch Einfiihrung der Temp.-Koeff. der a- u. DE- 
Werte. Jedoch kann wegen der mutmaBlichen t)berlagerung dieser Effekte noch kein 
eindeutiges Bild gegeben werden. (Chem. Reyiews 9. 89— 116. Aug. 1931.) J. L a n g e .

Hans Fromherz, Spelcłroskopische Untersuchungen der Dissoziationsverhdltnisse 
von Metallhdlogeniden in Losung. Nach Vers8. m it W. Menschick, H. Diamond, 
K. H. Lih und E. Doehlemann. (Vgl. C. 1931. I. 3441.) Die Unveranderlichkeit 
der Absorptionsbanden yon Alkali- u. Erdalkalihalogeniden mit Anderung der Konz. 
deutet darauf liin, daB in wss. Lsg. keine Assoziation der Ionen, sondern eine Ionen- 
schwarmbldg. im Sinne von BJERRUJI u . D e b y e  stattfindet. Anders liegen die Ver- 
haltnisso bei den Halogeniden der Metalle mit nicht edelgasahnlichem Charakter. Wio 
im Falle des PbCL gozeigt wird, yersehwindet mit steigender Konz. dio Pb-Bande u. 
tritt dafur im Langwrelligeren eine neuo auf, welche einem Assoziationsprod. zu- 
geschrieben wird. Das Vorhandensein eines Schnittpunktes an den Kurvenscharen 
deutet auf die Existenz eines einzigen Assoziationsprod. hin, welches sich gleiehgewichts- 
gemaB mit steigender Konz. bildet. Aus der F.-Kurve schliefit man auf PbCl+. Es konnte 
der Assoziationsgrad ermittelt w'erdon u. daraus das Normalpotential des Pb bestimmt 
werden. Im wesentlichcn iihnlich, mit einigen graduellen Verschiedenheiten, liegen 
die Verhaltnisse im Falle yon T1C1, CdCl2. Beim HgCl, zeigt sich keine Anderung der 
Banden mit der Verdiinnung. Sio werden den undissoziierten Molekulen untergeotdnet. 
Die Alkaliphosphore u. die koordinatiy gesiltt. Halogenkomplexionen besitzen dic 
gleichen Absorptionsbanden, so daB man auf ubereinstimmondo akt. Zentren sehlieBen 
kann. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 37. 553— 59. Aug./Sept.
1931.) K a r a g u n is .

Irving A. Cowperthwaite und Victor K. La Mer, Die elektromotorische Kraft 
der Zelle Zn(fest)IZnSO i (m)IPbSOl (fest), Pb (fest). Eine ezperimenlelle Beslim- 
mung des Temperaturkoeffizienten des Ionendurchmessers in der Theorie von Debye 
und Huckel. Auf Grund der DEBYE-HUCKEL-Theorie in ihrer durch G r o n w a l l ,  
L a  M e k  u . S a n d v e d  erweiterten Form wird die EK. der genannten K ette iiber den 
Konz.-Bereich yon 0,0005— 0,01-n. fiir die Tempp. 0, 12,5, 25, 37,5 u. 50° berechnet. 
AuBcrdem wird dio EK. der K ette unter diesen Bedingungen gemessen. Dio Ergebnisse 
zeigen gute Ubereinstimmung von 0— 37°, wenn man mit einem Ionendurchmesser 
rechnet, der von yerniinftiger GróBenordnnng u. temperaturkonstant ist. In der ur- 
spriinglichen Form der Theorie miiBten negatiyo u. von yorschiedenen Parametern 
abhangigo Ionendurchmesser angenommen werden. —  Mit der GlBBS-HELMHOLTZ- 
Gleichung wird die Warmetónung fiir die elektr. tJberfuhrung des ZnSO., fur 12,5 u. 25° 
berechnet. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4333. Dez. 1931. New York, Chem. Inst. 
Columbia U n iv .) J. L a n g e .

Kosaku Masaki, Konzentrationskelten mit terndren Eleklrólylen. Vf. miBt die EK. 
von Konz.-Ketten der Elektrolyte Mg-, Zn-, Ca-, Sn-, Ba-Chlorid mit der Kalomel-, der 
Silberchlorid- u. auBerdem mit den entsprechenden Amalgamelektroden. Dio EK. der 
Kettcn wird aus den Aktiyitiitskoeff. u. Bewegliehkeiten der beteiligten Ionen be
rechnet u. m it den beobachteten Werten yerglichen. Die Abweichungen liegen bei 
allcn Elektrodenarten in der GróBenordnung von 10-4 V bei Konzz. von c S  5 -10-3. 
(Buli. chem. Soc. Japan 7. 35— 44. Febr. 1932. Yokohama, Jap., Higher Techn. 
School.) J. La n g e .

J. Livingston R. Morgan, 01ive M. Lammert und Margaret A. Campbell,
Die Ilerslellung und Reproduzierbarkeit der Chinhydroneleklrode. Unter Optimal- 
bedingungen liefert die Cliinhydronelektrode am leichtesten u. am schnellsten ein vóllig 
konstantes u. reproduzierbares Potcntial, unter gewissen anderen Bedingungen dagegen 
gibt es yielleicht keine andere Elektrode, die gróBeren Feklern unterworfen ist. —  Auf 
Grund dieser Erfahrung geben Vff. eine eingehende Studie uber dio yerschicdenen 
auBcren Bedingungen besonders bzgl. Herst. der Chinhydronlsg., Wahl des Elektroden- 
matcrials (P t, Pt-Ir, Pt-Rh, Au u. Legierungen, Graphit yerschiedener Herkunft usw.) 
u. Art der Rukrung. Bzgl. .der Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden, 
das auch eine sehr umfangreiche Literaturzusammenstellung enthalt. (Trans, electro- 
chem. Soc. 61. 20 Seiten. New York, Chem. Lab. Columbia Univ. Sep.) J . L a n g e .
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K. S. Tesh und H . E . W oodward, Untersuclmng ilber die Bildung von Nalrium- 
amalgam aus Nalriumchloridlosungen. Das System Hg/x-n. NaCi/Pt wird oloktrolysiert 
u. die Stromausbcutc bzgl. kathod. gebildeten Na-Amalgams in Abhangigkcit von Strom- 
diehte, Spannung, Temp. u. Konz. der NaCl-Lsg. untersucht. (Trans, electroehem. Soc. 
61. 9 Seiten. Univ. of Pittsburgh, Pa. Sep.) J . L a n g e .

E . Kordes, Beitrag zur T/termodynamik der konzentricrlen Losungen. I. Eulek- 
lische Sysleme. Die vom Vf. (C. 19 3 1 . I. 2302) friihcr gefundcne empir. Bezichung 
zwischen FE. der Komponenten, Temp. u. Zus. des Eutekticums wird graph. aus- 
gewertet. Die hierbei gefundene weitere Entw. der Gleichung ergibt einen Źusammen- 
hang zwischen der Neigung der Partialkurven im Eutekticum u. diescn Konstanten. 
AuBerdem wird die Neigung der Partialkurven aus der Losungswarme der einen Kompo
nento in der anderen auf Grund der VAN’T HOEFschen Beziehung berechnet. Die Er- 
gebnisse werden an zahlreiehen biniiren Systemen diskutiert u. die empir. Gleichungen 
innerhalb ihres im voraus abgesteckten Giiltigkeitsbereiches bestatigt. Es wird also 
gezeigt, daB die Lago des eutekt. Punktes im wesentlichen dureh die Schmelzwarino 
u. die Sehmelztempp. der reinen Komponenten bestimmt wird. Die zwischen den beiden 
fl. Stoffen wirkenden Krafte, sowio die Misehbarkeit in festem Zustand spielen dabei 
nur eine untergeordnete Rolle. (Ztschr. physikal. Chem. Abfc. A. 158 . 1—34. Dez. 1931. 
Leipzig, Mineralog. Inst. d. Univ.) J. L a n g e .

T. S. W heeler, Ober die Theorie der Zuslandsgleichung. Aus allgemeinen statist. 
Satzen u. unter passenden Vereinfachungen leitet Vf. einen Ausdruck fiir die innero 
Energie ab, der sieh ais Prod. des Potentials mit einer Potenzreihe des Verhiiltnisses 
von potentieller u. mittlerer kinet. Energie darstellt. Vf. zeigt, daB der D e b y e -H u c k e l - 
sche Ausdruck fur die Energie starker Elektrolyte, die Gitterenergie von Krystallen, 
die Energie eines VAN DER WAALSschen Gascs sieh ais Spezialfalle seines Ansatzes 
auffassen lassen. Er leitet ais weiteren Spezialfall die Energio einer Elektrolytlsg. unter 
Berucksichtigung des endlichen Ionenvolumens ab. (Philos. Magazine [7] 13 . 604— 15. 
Marz 1932. Bombay, Princ. Royal Inst. of Science.) EISENSCHITZ.

H enry M argenau, Eine ąuantentheoretische Korrektur der Zustandsgleicliung realer 
Oase. Die ąuantenthcorct. berechneten Kohasionskrafto zwischen Gasmoll. liefern in 
vielen Ftillen eine gut mit der Erfahrung ubereinstimmendc Zustandsgleiehung. Nur 
bei den leichten Gasen II2 u. He lagcn die berechneten Kohasionsenergien bedeutend 
niedriger ais die beobachteten. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, daB man bei der 
Berechnung des Virialkoeff. nicht die klass. Statistik anwenden darf, die eine stetigc 
Energieverteilung im Phasenraum voraussetzt; man muB vielmehr beriicksichtigen, 
daB bei hinreichend tiefer Temp. ein dureh Anziehungskrafte verbundenes Mol.-Paar 
einen Oscillator darstellt, dessen Energie geąuantelt ist. Zur Aufstellung einer ąuanten- 
theoret. Zustandsgleiehung wird der Ansatz gemacht, daB von den Moll. eine kleine 
Anzahl Paare in gequantelter Wechselwrkg. steht, wahrend die Weehselwirkungsenergie 
der ubrigen Mol.-Paare stetig verteilt ist; die Reehnung erstreckt sieh auf den Grenzfall 
groBer Verdunnung, bei der alle Wechsclwrkgg. von 3 oder mchr Moll. vernachlassigt 
werden diirfen. Die freie Energie zcrfallt dann in 3 Summanden, von denen einer den 
Beitrag der inneren Sehwingungen der gcąuantelten Oscillatoren, einer den Beitrag ihrer 
Translationsbewegung enthalt. Der dritto Summand — der Beitrag der Mol.-Paare mit 
kontinuierlicher Weehselwirkungsenergie — wird wie in der klass. Statistik ais Integral 
berechnet; der EinfluB der Quantenbedingungen kommt in den Integrationsgrenzon 
zur Geltung, dureh die kleinen relativen kinet. Energien entsprechcndo Teile des Phasen- 
raumes ausgeschlossen werden. Man erhiilt die Zustandsgleiehung in der Virialform; 
der 2. Virialkoeff. zeigt bei tiofen Tempp. eine Abweichung von dem klass. Ausdruck. 
Die neue Formel verandert den Virialkoeffizienten yon Ile  in Richtung der Beob- 
achtung. (Proceed. National Acad. Sciences, U . S. A. 18 . 56— 62. Jan. 1932.
SLOANE-Phys. Labor., Yale-Univ.) E is e n s c h it z .

Satyendra R ay, Ober eine kolloide Theorie des van der Waalsschen Gases. (Vgl.
C. 19 3 1 . II. 1991.) Vf. weist auf die Abweiehungen von der Regel von A v 0GADR0 
hin, die einerseits dureh Assoziation, andererseits dureh die Raumerfiillung der Moll. 
verursaeht sind. Der Vergleich der Eigg. von Gasen u. Fil. zeigt, daB scheinbar in 
diesen das Mol.-Gew. unendlich wird u. daB zwischen den Moll. einmal Anziehungs-, 
einmal AbstoBungskrafte wirken. Vf. sucht hierfiir eine von der Idnet. Theorie 
abweichende Erklarung zu geben, indem er den Moll. eine blasenformige Struktur 
zuschreibt u. annimmt, daB diese Blasen eine Ladung im Inneren u. eine entgegengesetzto 
an der Oberflache tragen u. keine Bewegung ausfiihren. Eine Bestatigung dieser An- 
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nahme glaubt Vf. darans abloiten zu kónnen, daB zwar die beiden „Konstanten“ der 
VAN DER WAALSsehen Gleichung bei verscliiedenen Gasen u. in yerseliiedenen Zu- 
standen desselben Gasea veiseliieden sind, ihr Verlialtnis aber mit einiger Nillierung 
immcr denselben Wert liafc. (Kolloid-Ztsehr. 57. 259—GG. Dez. 1931. Lueknow, 
Univ.) ElSENSCHITZ.

Raymond Defay, Azeotropie. — Neue Oleichungen der indifferenten Zuslande. 
Thermodynam. Bebandlung der Azeotropie. Ibre Tlicorio wird auf einem Weg ent- 
wiekelt, der einfacher ist ais der bislier bekannte u. der auoli dann einzelne Schliisse 
zu ziehen gestattet, wenn das System sieli nieht im Gleiehgewicht befindet. Die be- 
kannten Satze von KONOWALOW, GlBBS, JOUGUET u . a. lassen sich auch auf dem 
neuen Wege ableiten. (Buli. Acad. Boy. Belg., Classe Sciences [5] 17. 940—55.1066—94.
1931.) E is e n s c h it z .

A 3. K o llo id c h e m ie . C a p illa rc h e m ie .
Arkadjusz Piekara, Das dielekłrische Ve.rlw.lUn der Emuhionen. In Fortsetzung 

friiherer Arbeiten (C. 1929. I. 2017) sollen die Emulsionen in Fil. von lioher DE. unter- 
sueht werden, wobei zu den Verss. Emulsionen von Paraffinol in einem A.-W.-Gemiseh 
von 15° angewandt werden. Die DE.-Messungen zeigen viel kleinere Abweieliungen 
von dem CLAUSIUS-MosOTTIschen Gesetz ais bei den Emulsionen in Olen. Eine Er- 
niedrigung der D E. tritt nieht deutlieh hervor, desgleiclien ist eine Abhangigkeit vom 
Dispersitiitsgrad nieht mit Sichorheit festgestellt. (Kolloid-Ztsehr. 58. 283—85. Marz
1932. Sulkowskich, Physikal. Lab. am Gymnasium.) GuRIAN.

F. M. Schemjakin, Vber die Morpliologie ćhemisclier Eeaktionen in  kolloiden
Medien. III. (Kolloid-Ztsehr. 58. 325—36. Marz 1932. Moskau, Chem. Inst., Lab. f. 
ąualitat. Analyse. — C. 1930. I. 240.) GuRIAN.

Fr. Hein und H. Bar, Uber eine neue Methode zur Darslellung von Chromoxyd- 
hydralgalłerien. (Vgl. O. 1932. I. 653.) Dio Ammoniakate von Chromdilialogenalkylatcn 
(Darst. vgl. C. 1930. II. 896) gelatinieren in wss. Lsg. bei passender Konz. [ S  0,08 Mol/  
Liter] u. Vermeidung von Bewegung bzw. Ruhren der FI. leicht zu Chromoxydhydral- 
gallerten. Die der Koll.-Bldg. zugrundeliegenden hydrolyt. Vorgange werden zeitlieh 
durch Viscositats- u. Leitfahigkeitsmessungen am Beispiel des (NH3)3-CrCl2-OC2H5 
verfolgt. (Kolloid-Ztsehr. 57. 47— 49. Okt. 1931.) Co h n .

H. Devaux, Diinne Lamellen und ilire physikalischen Eigenschaften. (Vgl. C. 1931.
II. 2579.) Der Vf. gibt einen ausfuhrliehen liistor. t)berblick iiber die Erforschung 
der diinnen, besonders der monomolekularen Lamellen, an der er selbst einen sehr 
groBen Anteil hat, u. an der sich eine groBe Reihe anderer Forseher, vor allem L ord  
R a y l e ig h , A g n e s  P o c k e l s , W. B. H a r d y , L a n g m u ir , Ma r c e l in  usw. beteiligt 
liaben. Die wichtigsten Etappen der Erkenntnis waren: Sehwimmende Kórper kónnen 
durch sich in der Oberflache von W. lósende Stoffe in Bewegung gesetzt werden; es 
gibt feste u. fl. Lamellen; sie zeigen Kohśision, eine maximalc Ausbreitung, u. damit 
zusammenhangend eine krit. Dicke. Letztere ist gleieh der Dieke eines Molekuła. Die 
auf H g gebildeten Lamellen zeigen die gleiehen Eigg. Die Lamellen zeichnen sich dureli 
eine Reihe opt. Besonderheiten aus. Monomolekularo Lamellen haben im Gegensatz 
zu dickercn eine groBe Stabilitat. Sio kommen in allen drei Aggregatzustiinden vor u. 
zeigen in ihnen in bozug auf eine Reihe physikal. GróBen (Kohiision, Ausdehnungs- 
bestreben, FlieBbarkeit, Gleiehgewicht zwischen Lamellen u. Trópfchen, Stan-hcit, 
Durchlassigkeit) ein verschiedenes Verh. Die Adhasionskraft einer Lamelle an ihrer 
Unterlage ist sehr groB. Die Benetzbarkeit einer Oberflache kann schon verhindcrt 
werden durch eine unvollstandig besetzte monomolekulare Zwisehenschicht. Die 
Reicliweite der Anziehung ist also geringer ais ein Molekiildurchmesser. Bei vielcn festen 
Lamellen auf W. (z. B. CuS) ist die Unterseite gut, dio Oberseite nieht benetzbar, 
was die Orientierung der polaren Molekule beweist. Die Reibung zwisclien festen 
Stoffen wird stark vermindert, wenn sich eine sogar monomolekulare Gleitscliicht 
dazwischen befindet. Letztere ist gegen sehr groBe Reibungskrafte widerstandsfahig. 
In den Lamellen sind die Molekule orientiert. Selbst Lamellen aus einatomigen Metallen 
haben auf iliren zwei Seiten verschiedene Eigg., hier mussen also die Atome selbst die 
Trager der Polaritat sein. —  Albumin breitet sich auf W. zu einer festen Lamelle aus. 
Eine groBe Rollo spielen solche Lamellen bei Lebewesen. Jede lebende Einheit inner- 
halb einer Zelle ist umgeben von einer ringsum gesehlossenen, monomolekularen Lamelle 
von polarem Charakter, z. B. aus Albumin, die in dieser Art nur bei lebenden Zellen 
Yorkommt, u. die der Sitz der LebensauBerungen ist. (Kolloid-Ztsehr. 58. 129—43. 
260—76. Marz 1932. Bordeaux.) E r b e .
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E. Gorter und W. A. Seeder, Eine neue Melliode zur Messung von Molekular- 
schichten. Ausfiihrliclie Wiedergabo der friilier (vgl. C. 1 9 3 2 .1. 507) mitgeteilten Unters.- 
Methode, welche auf Palmitinsaure, Laurinsauro, Caaein angewandfc, sioli ais brauch- 
bar erwies. Desgleichen konnte sie erfolgreich benutzt werden boi Serumglobulin, 
bei Fetten, Estcrn u. Sterinen (Cholesterin, Ergosterin) nicht aber bei Butterśaure. 
Dio opt. Methodo kann naeh Vff. mit allen Substanzon, dio sieh auf W. gut aus- 
breiten, angewandt werden. Der EinfluB der Oberflaohonfilmo auf die Wellenlange 
der Capillarwellen soli in weiteren Verss. ermittelt werdon. (Kolloid-Ztsohr. 58 . 257— 60. 
Marz 1932. Leiden.) Gu r ia n .

Schau-K uang Liu, Sludien iiber Membrangleichgeioicht und Ionenverteilungen,
III. Mitt. Die neue Entwicklung der Dynamik der Membrandurćhliissigkeit bzw. der 
Ionenverleilung. (I. u. II. vgl. C. 19 3 2 . I. 1998.) Fiir versehiedene Falle dor Ionen- 
verteilung werden unter der Voraussetzung, daB die Lsgg. ideał u. neutral u. sonstige 
Stórungen nicht vorhanden seien, dio friiher entwickelten (1. o.) Mernbrangleicli - 
gewiclits- u. loneiwerleilungsgleicliungen in einfacher Weiso dargclegt. Naeh der Haupt- 
gleichung fiir die Membrangloichgewichto ist fiir dio einfaehen Falle der nicht dif- 
fusiblen u. diffusiblen einwertigen Ionen geeignetor GroBe in sohr verd. Lsgg. das 
Prod. der gesamten Anionen- u. Kationenaktivitiiten an Seite (1) der Membran gleich 
demsolben an Seito (2). Fiir die komplizierten Fiille mit verschiedenwertigen dif
fusiblen u. nichtdiffusiblen Ionen yersehiedener GroBe ist dagegen das Prod. der 
gesamten Anionen- u. Kationenaktivitiiten an Seite (1) nicht unbedingt gleich dem- 
jenigen an Seite (2). — Analog besagt dio Hauptgleichung fiir die Ionenverteilung fiir 
dio einfaehen Falle der nichtdiffusiblen u. diffusiblen einwertigen Ionen geeigneter 
GroBe in sehr verd. Lsg., daB das Verhaltnis der gesamten Kationenkonzz. oder -aktivi- 
taten von Seito (1) zu denen von Seite (2) gleich dem Verhaltnis der gesamten Anionen- 
konzz. oder -aktivitaten von Seite (2) zu Seite (1) der Membran ist. Fiir die kompli
zierten Fiille wiederum sind diese Verhaltniszahlen nicht unbedingt einander gleich, 
obwohl die W.- wie auch die Gesamtioneniiberfuhrungsgeschwindigkeiten beider Seiten 
móglieherweise sich einander nahern kónnen. —  Es wird gezeigt, daB das DoNNANsche 
Gesetz der Ionenverteilungen nur fiir die einfaehen Falle der sehr verd. Lsg. unter 
gewisser Bedingung gultig ist. Unter der Bedingung, daB die nicht diffusiblen Ionen- 
konzz. in den einfaehen Fallen der einwertigen Ionenlsg. zu vernachlassigen sind, 
kann die liier entwiokelto allgemeine Gleichung der Ionenverteilungen in die D on n an -  
sche Gleichung iiberfuhrt werden. Letztero ist domnach ais ein Spezialfall in der 
allgemeinen Gleichung dor Ionverteilungon anzusehon. — Die theoret. Betrachtungen 
werden durch die Verss. von D o n n a n  u . AllmAND (Trans. chom. Soc. 1 0 5  [1914]. 1941) 
iiber die Ionenverteilungen der Lsgg. K4Fe(CN)0 u. KC1 bestiitigt.. Dio ungleichmaBigen 
Ionenverteilungen in den komplizierteren Fallen lassen sich ebenfalls durch die ent- 
wickelte Theorie erklaren. (Kolloid-Ztschr. 58. 141—55. Febr. 1932.) CoHN.

Hans Erbring und Yusuti Nisizawa, Strukturviscosimelrische TJnlersuchungen 
wasserigtr und alkoholisclier Tanninsysteme verschiedener Konzentration. Die Mittel- 
stellung der kolloiden Systeme innerhalb dor kontinuierlichen Ileilie grobdispers, 
kolloiddispers, molekulardispers schlieBt die Tatsache in sich, daB bei den Kolloiden 
tjb ergangssystem o  naeh beiden Riehtungen bestehen. Haufig wird der O bergang  
einer Lsg. zu einem anderen Dispersitatsgrad durch ganz schwacho Eingriffe wie 
Anderung der Temp. oder des Losungsm. bewirkt. Zur Unters. derartiger Kolloido 
kann dio Viscosimetrie bei variabler Schubspannung Anwendung finden, da eino 
Schubspanmmgsabhiingigkeit des „Reibungskoeff.“ naoh den vorliegendon Erfahrungen 
nicht boi molekulardisporsen Lsgg., sondem nur bei Kolloiden odor groben Suspensionen 
aufzutroten seheint. Ais Beispiel eines Dispersoids mit leicht verandcrlic liem  D is
persitatsgrad untersuehen Vff. Tanninlsgg. in W. oder A ., bei welchen eine Abhangig- 
keit des Dispersitatsgrades sowohl mit der Konz. ais aueh mit dcm Losungsm. vor- 
zuliegen schien. Wss. Lsgg. zeigen im OsTW ALD-AuERBACH-Viscosimeter zwischen 
5 u. 30% Strukturvisoositat, bei kleineren Konzz. eiiien von der Schubspannung 
unabhiingigen Reibungskoeff.. Tanninlsgg. in absol. A . liaben bei gleicher Konz. 
eino groBere Viscositat; auch seheint die Schubspannungsabhiingigkeit des „Reibungs- 
koeff.“ hier groBer zu sein ais in W. Es wurden auch 30%ig. Lsgg. von Tannin in 
W.-A.-Oemischen untersucht; sie zeigen Strukturriscositat. Die Versehiedenheiten 
der Lsgg. sind nicht eindeutig durch ihren Dispersitatsgrad bestimmt, sondem werden 
aueh durch die Solvatation boeinfluBt. (Kolloid-Ztschr. 58 . 79—85. Jan. 1932. Leipzig, 
Kolloid-Abt. d. phys.-chem. Inst. d. Univ.) ElSENSCHITZ.
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J. Prescott, Die Bewegungsj/leićhimg einer zahen Fliissigkeił. Um dio in don gc- 
brauelilichen Ableitungen der Bewegungsgleiehungen ziiher FU. vorliegendon Unklar- 
liciton zu vermeiden, gibt Vf. eine Ableitung, die auf das Verh. der Fil. bei laminarer 
Stromung u. bei reiner Rotation gegriindet ist. (Philos. Magazine [7] 13 . 615—23. 
Marz 1932. Manchester, College of Techn.) ElSENSCHITZ.

R. S. Bradley, Die Natur der adsorbierlen Pliase. Diskussion der Oberflachen- 
phiinomone bei der Adsorption von Gas an Festkorpcr. Im ersten, kinct. Teil werden die 
mittleren Lebensdauern adsorbierter Molekule, wie sie sich aus don modornen Arbeiten 
uber Molekelstrahlen, insbesondere von CLAUSING (C. 19 3 1 . I. 1585), ergeben, mit den 
Ergebnissen der Theorie von F r e n k e l  (C. 19 2 4 . II. 1881) yerglichen, u. eino gute 
Uboreinstimmung der experimentellen Daten mit der Theorie gefunden. — Im zweiten 
Teil wird eine Zustandsgleichung fur die adsorbierto Phase abgeleitet fiir den Druck F, 
den ?i-Molekiile in einem Film der Ausdchnung S  ausiiben: F (S  — B) =  n lc T . B  ist 
der zweite Virialkoeff., T  die absol. Temp. u. k eine Konstantę. Zu einer alinlichen 
Gleiehung kom m en fiir Oberflachenfilme an F il. R id e a l , SdlOFFIELD (C. 1 9 2 5 . II. 
2133) unter Benutzung experimenteller Daten. Ferner wird eine aus diesor Zustands
gleichung abgeleitete Adsorptionsisotherme mit der LANGMUIRschen u. der FRENKEL- 
schen Adsorptionsisotherme verglichen. E s werden die Analogien zwischen 2- u. 3-dimen- 
sionalen Phasen unter Beriicksichtigung der akt. Zentren im Sinne von SCHWAB, 
PlETSCH (C. 1 9 2 9 . II. 1779. 2010) aufgezeigt.

In einem dritten Teil worden die elektr. Eigg. dor adsorbierten Schicht besprochen. 
Hierbei wird darauf hingewiesen, daB bei der Erklarung der Adsorption durch induzierte 
Dipole die Wrkg. des Fcldes nicht beriicksichtigt wird. Aber auch boi der Theorie von 
L a n d e ,  L o r e n z  (C. 1 9 2 3 . I. 1102), die die Feldwrkg. beriicksichtigt, wird die Elek- 
tronenpolarisation der adsorbierten Molekeln yernachliissigt. Eine Beriicksichtigung 
auch dieser Krafte gibt die Theorie des Vfs. (C. 19 3 0 . II. 2879), dio mit den exporimen- 
tellen Ergebnissen von B o e r ,  Z w i k k e r  (C. 19 2 9 . II. 1635), sowie den Bercchnungen 
yon HERZFELD (C. 19 2 9 . II. 2761) yerglichen wird. Zum SchluB werden die modernen 
Arbeiten ii ber den EinfluB des Oberflachenfilms auf yerschicdene elektr. Eigg. der Ober
flache, wie besonders die Polarisation des reflektierten Lichts, die photoelektr. u. dio 
therm. Ionenemission u. die Elektronenbeugung besprochen. (Chem. Reviews 9. 47— 75.
1931. Leeds, England, Depart. Chem., Univ.) R o m a n .

B. Anorganische Cliemie.
G. Spacu und C. Gh. Macarovici, Uber eine neue Klasse von Amminen. Einfaclie 

Sdenocyanatnmine. VI. (V. vgl. C. 1 9 3 1 . II. 2711.) Vff. besclireiben 8 neue Ammine 
mit Tolidin (Tlid) u. Pyridin bzw. Phenylhydrazin (Phyd): 1. [CdTlidPy4](SeCN)2 
aus [CdTlid](SeCŃ)2 u. einer Lsg. von Pyridin in PAe. bei 18— 22° oder — 15°, kry- 
stallincs, beigefarbenes Pulyer; auf analogo Weise wird bei — 15° erhalten 2. [ZnTlid2Py4] 
(SeCN), mit denselben Eigg.; ebenso wird aus [MnTlid2(H20 )4](SeCN)2 hergestellt
3. [MnTlid2Py4](SeCN)2; durch Behandlung der alkoh. Lsgg. der entsprechenden 
Sęlenocyanide mit Phenylhydrazin werden gewonnen: 4. [CoPhyd6](SeCN)2 rótlich- 
braune Krystalle, die nach Trocknung sich an der Luft unter Aufgliihen oxydieren; 
5. [NiPhyd6](SeCN)2 lilafarbene Nadein, an der Luft bestandig; 6. [CdPhyd2](SeCN)2 
krystallines, ehamoisfarbenes Pulver; 7. [ZnPhyda](SeCN)„ weiBe, nadelformigo K ry
stalle; 8. [MnPhyde](SeCN)2 blaBrosa oder rótlichbraune Krystalle. Die Salzo werden 
in w. W. zers.; die Loslichlceit in W., A ., Methylalkohol, A., Aceton, Anilin, PAe. u. 
Bzl. ist yerschioden. (Bulot. Soe. ętiin^e Cluj 6. 401— 10. 16/3. 1932. Klausenbm'g, 
Univ., Lab. f. anorgan. u. analyt. Chemie.) R . K . Mu l l e r .

ToshirD Okuno und Keiichi Miyazaki, UTdersuclmngen uber Natriumsulfat. 
Vff. untersuchen dio D. der im System N a2S 0 4-H2S 0 4-H20  ais feste Phase auftretenden 
Salzo. Es ergeben sich folgende Werte fiir D .2020: N a2S 0 4 2,673, Na„SO., • 10H20  1,469, 
Na3H S 0 4 2,422, N a lIS 0 4-H ,0  2,118, N aH S04 2,476, NaH3(S 0 4)2-H20  2,227. — Der 
Dissoziationsdruck von N aH S04 u. Na3H (S 04)2 erroicht bei 415 bzw. 465° 1 at. —  
Die Zers.-Geschwindigkeit von N aH S04 wird bei Tempp. von 200 bis 900° bestimmt. 
Zur raschen Zerlegung der Doppelsalze in die Komponenten N a2S 0 4 u. H2S 0 4 ist 
eine erhebliche tlberschreitung der Zers.-Temp. erforderlieh. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 35 . 97 B —99 B. Marz 1932. Kyushu Univ., Abt. f. angew. Che
mie.) R. K . Mu l l e r .
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J . L eick, Ubcr die Lóslichkcit von Calciutncarbonal und Magnesmmcarbonal in  
kohlensdurefreiein Wasscr. Dio Lóslichkcit von CaC03 bei 100° hiingt von der Mengo 
des Bodenkorpers ab u. schwankt zwischcn 0,7 u. 0,8 inval. Sio sinkt m it fallender 
Temp. NaCl u. Na»SO., erhóhen sic, Alkalicn setzen sic herab. MgC03 lóst sich mit
1,50 nwal., zers. sich aber beim Koehen schnell iiber Mg(HC03)». in Mg(OH)3 u. C 02. 
Dio voriibergchendo Lóslichkcit stcigt m it fallender Temp. Durch Neutralsalze u. 
durch Alkali wird die Zcrs. des MgC03 beschleunigt. (Ztschr. analyt. Chem. 87. 415— 22. 
Marz 1932. Mannheim, Bad. Revisionsverein.) ECKSTEIN.

G. Gire, Uber die Reduktion des Magnesiumoxyds durch Silicium. Die stark exo- 
thorme R k .: 2 Mg +  SiO, =  2 M g02 +  Si, die je nach den Gewichtsverhaltnisson 
auch zur Bldg. von SiMg fiihren kann, spielt sich bei ca. 500° ab u. ergibt amorphes Si. 
Der Kp. des Mg liegt bei 1120°, wahrend Si bei 1700° erst einen Dampfdruck der GroBen- 
ordnung eines mm Hg hat. Beim Ansetzen folgender Warmetonungen: 143,5 cal fiir 
die Bldg. von MgO, 194,5 cal fiir dio Bldg. von S i0 2, — 30,5 cal ais molekulare Ver- 
dampfungswarmo des Mg u. 1,5 cal ais molekulare Schmelzwarme des Mg, erha.lt 
inan das monovariante System (I ): l/ 2 Sijesfc +  MgOjcst =  ł/ 2 S i0 2fCst +  MgDampf —  Q, 
wobei Q =  78 cal. ist. Beim Vcrgloieh m it dem System (II): IrClcK2 == 1/2 Ir 
KC1 +  Cl„ —  Q', boi wolchem Q' — 36,1 cal. ist u. welehes einen Dampfdruck des CI 
von einigen mm Hg fiir eine absol. Temp. voń T' =  850° ergibt, nimmt Vf. zunachst 
an, da 13 die Dampfdruckkurven der Systcmo (I) u. (II) ahnlich verlaufen u. erreehnet 
so dio Temp. T, boi der der Dampfdruck des Mg in  System (I) gleich ist dem Dampf
druck des Cl in System (II), zu T  =  1620°, t =  1347°. Der Vers., Erhitzon einer 
Mischung (7 Teilo Si auf 20 Teilo MgO) auf 1280—1320° zeigt, daB ca. 60% des MgO 
reduziert waren. Obwohl kcin Schmolzon der Mischung eingetreten war, konnte os 
sich doch um M gSi03 handeln, desson Bldg. oxotherm verlauft (III): 1/2 Sifest +  
% MgOfest — ł/2 S i03Mgfest +  MgDampf — Q", wo Q" =  63 cal, wenn dio Bildungs- 
■warmo des Silicatcs 30 cal betriigt. Der Erfolg dieser Rk. waro ein doppelter: Hóhorer 
Dampfdruck des Mg fiir die gleiche Temp., VergroBcrung des Verhaltnisses MgO zur 
gleichen Mcngc reduzicrcnden Si. Bldg. von SiMg2 wurdo bei 1200° nicht beobachtet. 
Diese Verb. muB also einen hohoren Dampfdruck des Mg habon, ais der der Systemo (I) 
u. (III) ist. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 884— 86. 7/3. 1932.) K rum m acher.

F oret, Uber Chromało-, Selenalo- und Sulfato-Calciumalumńi-at. Durch Mischcn 
der Lsgg. von Ca-Aluminat, CaS04, CaSe04 bzw. CaCr04 u. Kalkwasser werden kry- 
stalline Vorbb. der Zus. 3 C a0-A l20 3-3 JlO.iCa- 30 H20  (M =  S, Se bzw. Cr) orhalten. —  
Das Gleichgewicht zwischcn den Bcstandteilcn CaO, A120 3, CaM04, H 20  in fester Phase 
wird untersueht. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1423— 25. 28/12. 1931.) L o r e n z .

R onald P . B ell, Eine geeignete Methode, wasserfreies Aluminiumbromid darzuslellen. 
Al-Kugeln werden am RiickfluBkuhler mit CS2, in dem wenig mchr ais dio theoret. 
Mcngo Br gel. ist, auf dem W.-Bad erhitzt. Das entstandeno AlBr3 wird durch Dc- 
kantieren oder Filtrieren von der Hauptmenge des CS2 getronnt u. an der W.-Strahl- 
pumpo (Chlorcalciumrohr) vollkommen getrocknet. Es ist von 99,4—99,9% Reinheit u. 
enthalt nur Spuron von S. (Journ. chem. Soc., London 1932. 338—39. Jan. Kopcn- 
hagen, Univ.) E ls t n e r .  _

A . Girard und G. Chaudron, Beilrag zur Kenntnis des ferrem/ignelischen Ferri- 
oxyds. In Fortsetzung der Verss. iiber Fe20 3 (vgl. C. 1931. I. 2030) werden nun ver- 
sehiedene naturliche u. kiinstlicho Lepidocroeite thermomagnet. analysiert. Bei einer 
durch langsamo Oxydation von Fc(OH)2 hergestellten Probe tritt Entwasserung bei 
250° ein. Gleichzeitig steigt dio Magnetisierung rasch an, fallt dann langsam ab 
bis 525°, wo sie infolge der Umwandlung des ferromagnet. Fe20 3 in stabiles Nuli wird. 
Die Entwasserung eines durch Hydrolyse von Na2F e04 hergestellten Prod. setzt bei 
140° ein, wobei sich ein bis gegen 600° stabiles ferromagnet. Fe20 3 bildet. Im Vakuum 
dissoziiert das ferromagnet. bereits bei Tempp. um 250° in Fe30 4. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 193. 1418— 21. 28/12. 1931.) ' L o r e n z .

E lsie E velyn  W ark, Metallkomplexe von Hydrozysauren. Teil VI. Blei- und Zink- 
kompleze. (V. vgl. C. 1931. II- 754.) Vf. untersueht zur Aufklarung der Zus. der 
Komplexsalze der Hydroxysaure Blei u. Zn-Komplexe, da diese leicht hydrolysiert 
u. gel. werden u. stellt die folgenden Mandelate, Salicylate u. Lactate dar: 1. Na2Zn- 
[C6H5-CH -0-C0,1o, C2H5OH, 2. Na2Zn[C0H4• O ■ C 02]2, CH30 H , 3. Na2Zn[CH3-C H -0-  
C02]2, 2 CH3OH, 4. Na2Pb[C0H 5-CH-O-CO2]2,C 2H6OH u. 5. Na2Pb[C6H4-0 -C 0 2]2. 
Ihro Darst. geschieht aus absol. alkoh. Lsgg. von Natriummethylat bzw. -athylat u. 
den wasserfreien Metallsalzen, die durch Umsetzung wss. Lsgg. der entsprechcnden
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Siiure u. der Mctallacetate crhaltcn u. im allgcmeincn durcli Erhitzcn outwassert werden; 
dic Salicylate werden durch Umkrystallisieren aus Aceton u. Bzn. wasserfrei gewonnen. 
(Journ. chcm. Soc., London 19 3 2 . 41— 43. Jan. Univ. of Melbourne.) E l s t n e r .

Lafuma, Reclierches su r les alum inates dc calcium e t sur leurs combinaisons avcc ]c chlorure
e t lo sulfate dc calcium. P aris: L ibr. Y uibert 1932. (IV, 68 S.) B r.: 16 fr.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Benjamin Gildersleeve, Einige Stadien der Yerwilterung des Glaulconiis. Der 

Glaukonit kommt yorwiegend amorph in losen u. dichten K om em  in Sanden, Sand- 
steinen u. Tonen, selten in Kalken vor. Er ist meist abgerundct, schwarz bis dunkel- 
griin in frischem Zustande, u. braunlich, wenn yerwittert; D . 2,29— 2,35. Er stellt 
eine marinę, kiistennahe Bldg. vor, welclie an Foraminifercn gebunden ist. Bei der 
Verwitterung zcrfallt er leicht u. bildet oolith. Eiscnliydroxyde. (Amer. Mineralogist 17. 
98— 103. Marz 1932.) E n s z l in .

Clarence N. Fenner, Das Alter eines Monazitkrystalls ton Portland, Connecticut. 
Ein Monazitkrystall aus einem Pegmatit ergab cincn Geh. an U  von 0,00%, an Th von 
7,489°/o u. an Pb von 0,1007%. Das aus diesen GróBcn berechnctc Alter betriigt 
277900000 Jahre u. deutet auf eine Entstehung zu devon. Zeiten. Ein Uraninit aus 
dcmselben Gebiet ergab nach HlLLEBRAND ein mit dem obigen Befund gut uber- 
cinstimmendes Alter von 289900000 Jahren. (Amer. Journ. Science [SlLLIMAN] [5] 23. 
327— 33. April 1932.) E n s z l in .

J.-P. Arend, Die Entstehung der Oolilhe. Bei dor Unters. der Minetteerzc wurden 
ais Ergebnisse fiir dic Bldg. der Eisenoolithe erhalten: Dio Oolithe entstehen nur in 
einer yerhaltnismiiBig reinen Kalkmasse. Ihro Form liangt von der Natur der Gang- 
gcstcinc, ihre GroBe von den Bedingungen der Bldg. u. yon der Geschwindigkeit der 
Oxydation ab. Ilire Zus. ist in allen Sehichtcn prakt. gleich u. unabhiingig von dem 
Geh. der Mineralien u. der Art der Schichten. Das Bindemittel enthiilt nie Fe-haltigc 
Gele. Etwa vorhandene Quarz- oder Tonteilchen nehmen an dem Aufbau der Oolithe
nicht teil. Dic Art der Bldg. ist bei allen Schichten gleich. Dic Anzahl der Oolitho
hat einen gewissen Zusammenhang mit der Natur des Bindemittels. AnschlieBend 
gibt Vf. noch eine Beschreibung, wie er sich die Entw. der Oolithe denkt. (Compt. 
rend. Aead. Sciences 1 9 4 . 736— 38. 22/2. 1932.) E n s z l in .

Helmut Stiitzel, Serpentinuberzug auf einem Basalt des Westeriualdes. Ein schwarzcr 
Uberzug von asphaltahnlichem Aussehen auf Querkliiftcn cines Braunkohlenbasalts, 
welcher friiher ais aus bituminosen Substanzen bestehend angesehen wurde, erwies 
sich ais ein Gemenge von verscliiedenen serpentinartigen Substanzen. (Ztrb.. Minerał., 
Geol. Palaont., Abt. A. 1 9 3 2 . 88— 90. Hannover.) E n s z l in .

Richard E. Fuller, tlber basallisches Glas. Kommen basalt. Laven m it W. in Bc- 
riihrung, so gelit dio Glasmasse in das Sideromelan benannte durchschcinende Glas iiber, 
welchcs weitgehend zu Palagonit verwittert, In einer Tiefe yon 4 cm konnten sich in 
dem Sideromelan infolgc der langsameren Abktihlung Krystalle von Labrador u. 
P3Troxenen ausbilden. In der Obergangszone befindet sich eine braune isotropo Sub- 
stanz mit hóherer Lichtbrechung ais der Sideromelan, welche wahrscheinlich aus ganz 
feincn Magnetitnadelchen in einer grauen Grundmasse besteht. Diese Struktur ist
typ. fiir Tachylit. (Amor. Mineralogist 17 . 104—07. Marz 1932.) E n s z l in .

Marin Rodriguez, Grundlagen zur Kennlnis der chilenischen Eisen- und Kalk- 
mineralien. Zusammenstellung der Vorkk. in den einzclnen Provinzen. (Bolet. minero 
Śoc. Nacional Mmeria 43. 758— 62.) R . K . Mu l l e r .

H. C. H. Carpenter und M. S. Fisher, Eine metallographische Unlersuchung von 
gediegen rorkommendem Silber. 21 Proben von gediegenem Silber u. Silbererzen aus den 
verschiedensten Fundstatten sind durch Warmbehandlung u. auf metallograph.-mikro- 
skop. Wege untersucht w'orden. Es ergab sich, daB Ag bei n. Temp. in den ycr- 
schiedensten Zeitaltern krystallin gebildet sein kann, die Krystallisation aber un- 
yollkoinmen u. die Metallstruktur uneinheitlich ist. Nur Silber aus hocherhitzten, 
unterird. wss. Lsgg. (oberlialb 200°) hat rein krystallincn Charakter u. homogenes 
Gefiige. Die Bldg. des gediegenen Ag an emigen der wichtigsten Fundstatten wird 
erórtertu. ein bei Cobalt in Ontario yorkommendes Silbererz (Silber-Diskrasit; Ag-Ag3Sb) 
beschrieben. (Buli. Inst. Mining Metallurgy 1 9 3 2 . Nr. 330. 1— 21. Marz.) SlLLE.

Daniel Clialonge, U ber die Yerteilung des Ozons in der Erdatmospliare. Aus-
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■fuhrliche Mitt. zu C. 1931. I. 3223. —  Es wird wahrscheinlich gemaclit, daB 0 3 in 
merklicher Konz. bercits in etwa 20 km iiber dcm Erdboden vorhandcn ist. Mit 
steigender Hóhe wachst dic 0 3-Konz. (Journ. Pliysiąue Radium [7] 3. 21—42. Jan.
1932. Sorbonne, Lab. do Pliysiąue.) L o r e n z .

W. I. Wernadski, Uber das Feld der Stabilital von fliissigcr Kohlensaure in  der 
Biosplidre. Erorterungen iiber die Moglichkciten des Bestchcns von fl. C 02 im Mcer- 
wasser. (Compt. rend. Aead. Sciences U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk 
S. S. S. R .] Serio A  1931. 287—95.) * Sc h o n f e l d .

António Pereira Forjaz, Uher die chemische Zusammensetzung des Wassers 
von Cambres. (Revista Cliim. pura applicada, Porto [3]. 4. 65—68. —  C. 1930. I. 
1115.) WlLLSTAEDT.

António Pereira Forjaz, Bestimmung der Radioaktivitat des Wassers von Monędo. 
(Revista Chim. jrnra applieada, Porto [3]. 4. 152—56. Lissabon, Faculdade do 
Sciencias.) WlLLSTAEDT.

D. Organisclie Chemie.
S. Chechik, Ablcommlinge des Tribromatlianols (Arertin). Yorl. Mitt. (Vgl. C. 1930.

II. 1686.) ChlorultribromathyUit, erhalten durch Erliitzen yon 1 g Avertin in Heptan mit
0,6 g Chloral; Krystalle, F. 69— 70°; zu 2,5— 3% I  in W.; bestandig in k. wss. Lsg., 
wird aber bei 55— 60° teilweise liydrolysiert. Statt Heptan kónnen auch absol. A., 
CCI.] usw. ais Rk.-Medium yerwendot werden. Jiromallribronialhylat, Bldg. analog, 
F . 61— 62°. — Durch Erliitzen von Ayertin mit wss. H2S 0 4 konnton gowisse Mengen 
Tribromdthyldther, (CBr3CH2)20 , erhalten werden. Besscro Ausbeuten erhalt man 
bei Erliitzen von 5 g Ayertin u. 2 g H2SO., in Iloptan unter Zusatz von etwas absol. A. 
auf 130— 140°; F. 60—62°; statt Heptan kann CC14 yerwendet werden. — Phenyl- 
urelhan, CBr3CH20-C 0-N H C 0H5; F. 66—67°. Einleiton von Athylenoxyd in eine 
Avcrtinlsg. in CC14 boi 0— 10° ergab das Addilionsprod., CBr3 ■ CII, ■ O ■ CH., • CH.,011, 
F. 70— 71° (aus Heptan). (Journ. Amor. pharmac. Assoc. 21. 20— 24. Jan. 1932. 
Wisconsin, Pharm. Exp. Stat.) S c h o n f e l d .

Lewis E. Gilson, Notiz iiber die Darslellung von absolutem Isopropylalkohol. 
Isopropylalkohol kann in zahlreichen Fallen ais Ersatz fiir A. dienen; das 91°/0ig. 
azeotrope Gemisch des Handels ist ein ebenso gutes oder besseres Lósungsm. wie A.; 
absol. A. laBt sich duroh absol. Isopropylalkohol ersetzen. Man schiittelt das 91 °/0ig. 
Handelsprod. mit 10°/o festem NaOH, trennt die entstandene wss. Schicht ab, schiittelt 
mehrmals mit otwas NaOH u. dest. Das so erhaltene Prod. mischt sich mit 8 Thi. CS2, 
Xylol oder PAo. ohno Triibung. Vord. Isopropylalkohol kami durch Aussalzen mit 
NaCl konz. werden; Dcst. der iiber der Salzlsg. stehenden Schicht liefert einon ca. 91%ig. 
Alkohol. (Journ. Amor. chem. Soc. 54. 1445. April 1932. Cincinnati, Ohio, Univ.) Og.

G. Kamaj, Spallung ungesdlligler asymmelrischer Alkohole, in die optischen Anli- 
poden. Verss. zur Spaltung von Athylvinylcarbinol u. Plienylmnylcarbinol in dio opt. 
Antipoden. Das l-Brucinsalz des sauren Phthalesters des Athylmnylcarbinols hat die 
[<x]d2° =  — 12,24° (1 =  2 dni); das Brucinsalz des sauren Phthalesters des [t-AlhylaHyl- 
alkohols die £gc]d2° =  7,6°. Bei Einw. von Phthalsaureanhydrid auf Phenylyinyl- 
carbinol bildet sich yorwiegend der Ather des Phenylvinylearbinols, (C6H 6)(CH2: CII)- 
CHOCH(CH: CH2)(C6H 5) u. etwa 6% des sauren Phthalesters des Zimtalkohols, ge- 
bildet durch Isomerisation des Phthalesters des Phenylvinylcarbinols.

Atliylvinylcarbinol, Kp. 112—114°. Saurer Phthalester, C13H140 4; K-Salz, feste 
hygroskop. M. Ca-Salz, Schuppen, F. 121— 124° unter teilweiser Zers. Benzylamin- 
salz, F. 102° (aus A.). —  Saurer Phthalester des p-Athylallylallcohols, C13H I40 4; Ol. —
l-Brucinsalz des sauren Phthalesters des Athylvinylcarbinols, C30H40OeN2; F. 143— 144°, 
[a] d 2° =  — 12,24°. —  Brucinsalz des sauren Phthalesters des p-Athylallylalkohols, F. 85 
bis 86° aus Aceton; [ cx] d 2“  =  — 7,6°. —  Saurer Phthalester des d-Athylmnylcarbinols, 
[a] ir° =  9°. Benzylaminsalz des sauren Phthalesters des d-Athylvinylcarbinols; F. 89 
bis 90° aus A.; [a]d11 =  +8,15°; [a]n21 =  + 7 ,1 ° . —  d-Athylyimjlcarbinol; Kp, 110 
bis 112°; [ajn25 =  +10,53°, [a]d23 =  +10,13°. Verss. zur Darst. von krystallisierten 
Alkaloidsalzon des linksdrehenden sauren Phthalesters des Athylmnylcarbinols waren 
erfolglos. Das l-Phenylathylaminsalz, F. 142— 142,5° hat [ oc] d 2° =  — 8,61°. —  l-Athyl- 
vinylcarbinol, Kp. 111— 112°; [a ]ir5 =  — 7,08°. —  Phenyhinylcarbinol. Kp.10 102 bis 
103,5°; bei Einw. von Phthalsaureanhydrid bildet sich der saure Phthalester des Zimt- 
alkohols. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal 
Ssor. A. Shurnal obschtschei Chirnii] 1 (63). 460— 66. 1931.) SCHONFELD.
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A. E. Kretów und A. J. Berlin, Arsinsulfide der alipJialischen und aromalischen 
Jlcilic. Dio Methode von B a y e r  (LlEBIGs Ann. 1 0 7  [1858]. 279) u. SCHULTK (Ber. 
Dtsoh. chem. Ges. 15  [1882]. 1955) zur Darst. von Arsinsulfiden nach den B k k .: 
B A s: Cl2 +  H„S — >- ItA s: S u. 2 B 2AsC1 +  H 2S =  (B 2As)2S +  2 HC1 ist fiir allo 
organ. Chlorarsine anwendbar. Bei Ersatz des H 2S durch alkoh. B SH  oder wss. bzw. 
wss.-alkoh. Na2S erJiiilt man cbcnfalls diese Verbb., anseheinend unter Bldg. von Salzcn 
von Thiosiiuren, 1. im iiberscliussigen Beagens. DicArsinsulfide B A s: S hatten anormalcs 
Mol.-Gew. (vgl. B l ic k e  u. Sm ith , C. 19 3 0 . II. 1531); mchrerc Verbb. dieser Beiho 
waren amorpli u. wl., was fiir polymere Verbb. charakterist. ist. Die Arsinsulfide 
rcagierten nieht mit 0 2, einige waren lichtempfindlieh. -—

V e r s u c h e .  /?-ChhrvinylarsinsuIfid, C1CH =  CHAsS, erlialten dureh Ein- 
Jeiten von troekonem H 2S in dio absol. alkoh. Lsg. von /?-Chlóryinyldichlorarsin; bern- 
steingelbe piast. M. von widrigem Gerueh. Bei Einw. von li. Lauge langsamo C2H2- 
Entw. — P-Oxyathylarsinsulfid, OH-C2H4AsS, analog aus /?-Oxyathyldichlorarsin u. 
H 2S in Ggw. von BaC03 zum Binden des HC1; Krystalle; F. 66— 70°. — (l-Accioxyalhyl- 
arsinsulfid, CH3CO • O • C2H4AsS, wurde darzustellen versueht durch Einw. von H 2S 
auf /?-Acctoxyathyldiehlorai'sin in absol. A. in Ggw. von BaC03; das Bk.-Prod. war 
aber das durch Verscifung entstandene [1-0xyathylarsinsu Ifid, F . 69° aus CH3OH. — 
Athylarsin-sulfid, C2H5AsS; widerlich riechendes Ol; D .17>5 1,8218; Mol.-Gew. 816 
(136 X 6). — Phcnylarsinsidfid, C„H6AsS; F. 152° aus Chlf.; Mol.-Gew. 559,1 (M X 3).
— p-Cyanplienylarsinsulfid, CN-C6H4AsS; gelbes amorphes Pulver; F. 152°. Das aus 
wss. N H 3-Lsg. m it HC1 umgefalltc Prod. liatte den F. 131— 132° (Mol.-Gew. 435,2). — 
p-Phenylendiarsindisulfid, G0H4(AsS)2, analog aus p-Phenylendiarsintctrachlorid; hcl 1- 
gelbcs Pulver. —  [i-Naphthylarsinsidfid, C](,H7AsS; F. 154° (aus Chlf.); Mol.-Gew. 455,7 
(ber. 234 bzw. 468). — p-CMorplienylarsinsulfid; ClC6H4AsS; weiCe piast. Krystalle 
aus Bzl.; F. 135°. Mol.-Gew. 640,3. —  p-Nitrophenylarsinsulfid, N 0 2-C6H4AsS; F . 210°; 
gelbes Pulver. Mol.-Gew. 460,9. —  m-NUrophcnylarsinsulfid; die aus m-Nitrophenyl- 
dichlorarsin in A. u. H 2S licrgestcllto Verb. ist ein gelbes Pulver. F. 98— 101°. — 
p-Alhox7yphenylarsinsułfi~d, C2Hri0C cH4AsS; wciBe Krystallo aus Aceton; F. 127— 129°.
— Tclraphenyldiarsinsulfid, (Ć0H5)2AsSAs(CcH5)2, aus Diphenylchlorarsin; F. 64°; 
hat n. Mol.-Gew.

Zur Darst. der Arsinsulfide mittels K S II  wird die Lsg. des Chlorarsins in A. mit 
alkoh. K SH  versctzt, der Nd. in uberschiissigcr KSH-Lsg. gol. u. mit verd. HC1 gefiillt. 
Auf diesem Wegc wurden dargestellt: p-Cyanplicnylnrsinsulfid, F. 152°; Plicnylcn- 
diarsindisulfid, F. 273° (Zers.); ji-Naplithylarsinsulfid, F. 153— 154°; p-Chlorphcnyl.- 
arsinsulfid, F. 135°; m-Nilrophenylarsinsulfid, F . 149— 152° (aus Chlf.); p-Alhoxy- 
plienylarsinsulfid; F. 128— 129° (aus Aceton); Mol.-Gew. 908,6 (ber. 228 X 3 =  912).

Żur Darst. der Arsinsulfide mittels N a2S  wird das Chlorarsin in A. m it Na2S in A. 
oder W. versctzt. Es wurden dargestellt: p-Cyanphenylarsinsulfid, Plienylendiarsin- 
disulfid, /?-Naphthylarsinsulfid, p-Chlor- u. p-Athoxypheny!arsinsulfid. — Die Arsin- 
sulfide der Formcl B -A s: S bestclien nach den Ergebnissen der Mol.-Gew.-Bcst. vor- 
wiegend in polymerer Form, wahrend die Arsinsulfide der Formcl (B2As)2S fiir gc- 
wohnlich Monomere darstellen. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: 
Chimitseheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 411— 18. 
1931.) ŚCHÓNFELD.

Hubert Thomas Stanley Britton und Fleetwood Harry Meek, Physikaliscli- 
chemische Untersuchungen der Bildung von Komplexen, die schwache Sauren entlialten. 
Tcil H . Die Konstitulion der Acetale in  Losung. (I. ygl. C. 19 3 1 . II. 3185.) Es werden 
Lsgg. der Acetate von Pb, Cu, Al, Be, Th untersucht, von denen die Pb- u. Cu-Salz- 
Isgg. direkt durch Losen der Acetate, die iibrigen Acetatlsgg. bei der Umsetzung der 
betreffenden Sulfatc mit Ba-Acetat erlialten werden. Die Ge.samtkonz. der Essigsaure 
wird konstant gehalten u. die Basenmcnge bis zu der zur vollstandigen Ncutralisation 
notwendigen Menge variiert. Aus den gemessenen pH-Werten bei fortschreitender 
Ncutralisation bercchncn Vff. das Vcrhiiltnis der Konz. Acetationen zu der der 
undissoziierten Essigsaure. Es werden ferner die spezif. Leitvermógen der be
treffenden Lsgg. festgcstellt u. das Aquivalcntleitvermógen von Na-Acetat neu bc- 
stimmt. Aus yl,,//!„ ermitteln Vff. den Dissoziationsgrad a u. berechnen dann ph auf 
Grund von K  =  K)-’’73 =  [H ']([H '] +  [OAc'])/([HOAc] — [H ']). Die so bereclincten 
PH-Werte stimmen bei den Pb- u. Cu-Salzlsgg. gut mit den gefundenen iiberein, fiir 
die Al- u. Be-Lsgg. aber nur, wenn viel frcie Saure yorhanden ist. Die meisten Lsgg. 
zeigen eine groBcrc Leitfahigkeit, ais man erwarten sollte. Daraus wird gesehlosscn,
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daB in den reincn Acctatlsgg. u. auch in den Lsgg., die auBcrdem ctwas frcic Essigsauro 
enthaltcn, durch Hydrolyse bas. Salzo u. freic lCssigsaurc cntstehcn nach:

Pb(OAc)a +  H„0 — ->- Pb(OH)x(OAc)2- x  +  x HOAc u.
Pb(OH)x(OAc)2—x ^  [Pb(OH)2(OAc)2—x—v]" +  y  OAc' 

u. die Leitfahigkeit solchcr Lsgg. aus der eines gut lcitcndon bas. Salzcs u. der schwach 
lcitenden Essigsiiure zusammengesetzt ist. — Żur Unters. bas. Pb-Acctatlsgg. werden 
die pH-Werte u. die spozif. Leitfahigkeiten yon Lsgg. bas. Pb-Acetate u. von n. Pb-Acetat 
u. die Pb-Ioncnkonz. aus der EK. eines Pb-n-Kalomelelementes festgestellt u. ver- 
glichcn. Die pH-Werte der Lsgg. von bas. Pb-Acetat wachsen mit abnelmiendem 
Acetatgeh., bis zu dem p« der Fallung des Hydroxyds, u. mit dcm Wachsen von pn 
ist Yermindcrung der Konz. von hydrolysicrter Essigsauro yerbunden. Dio spezif. 
Leitfahigkeit von bas. Acetat ist ziemlich hoch, obwohl nur etwa 1% des Gesamt- 
bleis ais Pb-Ioncn vorliegt. Das Lcitvermogen einer Lsg. von bas. Pb-Acetat ist niedriger 
ais das einer Lsg. von n. Pb-Aeetat mit gleichcm Pb-Gcli. (Journ. chem. Soc., London
1931. 2831— 40. Nov. 1931. Univ. Collcgo South W est, Exeter.) E l s t n e r .

R ichard K uhn und A lfred W interstein , Uber konjugicrlc Doppelbindwujen. 
X X III. Die Dihydrouerbindung der isomeren B izine und die Ehklroncnhonfiguralion der 
Polyene. (X X II. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1653.) H e r z ig  u. F a l t i s  (C. 1 9 2 3 .1. 1328) haben aus 
Orlean einmal an Stelle des B izin s  eincn isomeren Farbstoff crhalten, welchcn sic 
fl-B izin  genannt haben. Nach K a r r e r  u. Mitarbcitern (C. 1929. II. 1013) scheint sich 
dieselbe Substanz (hier Isobixin genannt) zu bilden, wenn man an Bixin J  anlagcrt u. 
wieder abspaltct. Auch f}-Bixinmełhylestcr. u. fi-Norbixin wurden so dargestellt. Vff. 
bchaltcn dio Bczcichnung [} bei, weil Isobixin nach VAN HASSELT (Rec. Trav. chim. 
Pays-Bas 30 [1910]. 1) ctwas anderes bedeutet. In CS2 sind dic beiden Bixine spektro
skop. ahnlich, dic Norbixine fast gleich, die Methylcstcr deutlich yerschiedcn; in Chlf. 
ist zwischen den Carbonsauren u. Estern fast keine, dagegen zwischen den Verbb. der 
a- u. /J-Reihe eino fast konstantę Differenz zu erkennen. —  Die bereits erorterte Moglich- 
keit, daB cs sich hicr um eis-trans-Isomerie handelt ( K a r r e r ,  1. c.; ferner X I. Mitt.,
C. 1929. II. 2782), wird durch vorliegcndo Unters. zur GewiBheit. Vff. haben gefunden, 
daB cc- u. /3-Bixin in ein u. dasselbe, schon ófters (z. B. K a r r e r ,  1. c.) bcscliriebcno 
Dihydrobizin  iibcrfuhrbar sind. Dasselbe gilt fur dio Methylester. Dic Idcntitiit der 
Dihydroderiw. ist kaum anders ais mit eis-trans-Isomerie zu erklaren. Es liiBt sich 
jedoch noch nicht sagon, ob im Bixin nur eino oder mehrere cis-Bindungcn yorliegen. 
Nach der Analyse der Absorptionsspcktrcn ist cs sehr wahrscheinlich, daB Dihydro- 
bixin durch Addition von 2 H an dic Enden des Systems konjugierter Doppclbindungcn 
entsteht, analog der Amalgamhydrierung der co,co'-Diphenylpolyene. Es ist yerstand- 
lich, wenn hierbei cis-trans-Unterschiede yerschwindcn. —  Die friiher (V. Mitt., C. 1928.
I. 2840) fiir Bixin yorgeschlagene Formel I  stiitzt sich auf die Angabe yon VAN H a s s e l t  
(1. o.), daB die Carboxylo ungleichwertig sind. Nach yorliegender Unters. ist cs sehr 
wohl moglich, daB dieso Ungleiehwertigkeit durch eine unsymm. gelagerte cis-Bindung 
bedingt ist, u. daB die 4 CH3 symm. liegen, entsprechend Formel II. Denn bisher sind 
nur dio der oberen Hiilfte von I entsprcchenden Spaltprodd. isolicrt worden (vgl. 
R in k e s ,  C. 1930. I. 533 u. friiher). Nach II wurde Bixin ais Mittelstuck des Lycopin- 
mol. (vgl. K a r r e r  u. Mitarbeiter, C. 1930. II. 3295) erscheinen. Ferner sollte der 
Austausch yon freiem u. Yercstertcm Carboxyl, der in der cis-Reihe vom Bixin zum 
Isobixin fiihrt (VAN HASSELT), das fi-Bixin in sich selbst yerwandcln. —  Theoret. 
Erorterungen iiber die Elcktroncnkonfiguration der Polyene ygl. Original.

COaCH3 • C H : CH • C(CH3) : CH • C H : CH - C(CHS) : CH • CII 

CO,II • C H : CH • C H : C(CH,) • C H : CH • C H : C(CH3) • CH
COsCH3 • CII: CII • C(CHS): CH • C H : CII- C(CH3) : CH • CH 

CO,II • CII: CII • C(CII3) : C H • C H : CH • C(CH3) : CH • CH 
V o r  s u c h e .  ()-Bixin. Durch 1-std. Kochen oder 5-tagiges Schutteln von 5 g  

Bixin u. 0,1 g J  in 75 ccm Essigester. F. 215— 220° (korr.), aus Eg. oder Pyridin um- 
krystallisierbar. Das Pyridinsalz, dunkelbrauno Blattchen, ist zwl. — f}-Bixinmelhyl- 
csłer. 5 g Bixinmethylester in w. Essigester losen, bei ca. 50° m it 0,3 g  J  yersetzen, bei 
0° stehen lassen. Aus Chlf. oder Essigester, F. 205— 206° (korr.). —  Dihydrobizin. 
Bixin oder /?-Bixin in Pyridin bei 50° lósen, mit Zn-Staub u. etwas Eg. ganz kurz 
schutteln, rasch absaugen, Lsg. mit CH3OH fallen, hellgelbes Zn-Salz absaugen u. in 
Bzl.-Eg. (1: 1) kurz erwarmen. Gelbe Blattchen, F. 207— 209° (korr.). Weitere Mengen
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aus der Pyridinmutterlauge mit 10%ig. Essigsaure. —  Dihydrobixinmclhyleslar. Ahnlich 
aus Bixin- u. /?-Bixinmcthylestcr, jedoch olinc CH3OH. Orangegelbo rhomb. Blattchcn, 
F. 180— 182° (korr.). (Bor. Dtsch. chem. Ges. 65. 646— 51. 6/4. 1932.) L in d en b au m .

Richard Kuhn und Max Hoffer, Vber konjugierlc Doppelbindungen. X X IV . S yn 
these von cis-trans-isomeren melhylierlen Polyencarbonsauren; Synłhese und Konfiguralion 
der DeJiydrogeraniumsaure. (X X III. vgl. vorst. Ref.) Wahrend Verbb. mit mohr ais 
2 konjugierten Doppolbindungon bisher synthet. immer nur in e i n o r der verschiedenen 
cis-trans-isomeren Formen crhaltcn worden sind, habon Vff. gefunden, da 13 dio Ein- 
fiihrung von seitenstandigen CH3-Gruppen dio Darst. von Polyencarbonsauren in geo- 
metr. isomeren Formen gestattet. Zuerst wurde dio Synthoso der kiirzlieh von CAHN, 
PENFOLD u . SlMONSEN (C. 1 9 3 2 . I. 1514) cntdccktcn Dehydrogcraniumsaura wie folgt 
versucht:
(CII3),C: CII • CHO +  CH3 • CO • CH3 —>- (CII3),C: CII• CH: CH • CO • CII3 

(CII,)jC: CH• CII: CII • C(CH„)(OH)• CH, • C02CII3 :m o h )8 , 
(CH,), C: CII • CH: CH • C(CH,): CII • COJI .

Es wurdo jedoch nicht die Siiuro von F. 186°, sondern eine isomere Sauro von 
F. 137° crhaltcn, u. cs lag nahe, dio beiden Sauren ais geometr. Isomere aufzufassen. —  
Dio tibertragung der REFORMATSKIschen Synthese auf Kctone vom Typus R  • [CII: 
CH]„- CO- CH3 m it n =  1 u. 2 liat ergebon, daB bei 11 =  CH. die Oxyester CH3-fCH: 
CH jn • C(CH3) (OH) - CH2- C 02CH3, dagegen bei R  =  C„H5 dirckt die ungcsiitt. Ester 
C0H5-[CH: CH]n-C(CH3): CH-CÓ2CH3 entstehen. -—- Dor Oxyostor aus Athyliden- 
aceton gibt nach W.-Abspaltung u. Vci-soifung in Ubercinstimmung m it BuRTON u. 
I n g o lu  (C. 19 2 9 . II. 2767) ein Gemisch von 2 isomeren Sauren, in welchem die f}-2lelhyl- 
sorbinsaurc von F. 120° iiberwiegt. Wird aber der Oxyester m it konz. Barj-tlsg. gokocht, 
so entstcht cino fl. Saurc, welche dureh w. NaOlI glatt in eine p-Melhylsorbinsdure von 
F. 9S—990 uingcwandelt wird. Dicsc habon genannte Autorcn nicht rein erhalten (F. 74 
bis 76°). Sehr wahrscheinlieh sind dio beiden Sauren geometr. isomer im Sinnc der 
Formeln I u. II (11 =  CH3, n =  1). —  Aus Crotylidenaceton erhielten Vff. analog ein 
Gemisch von 2 isomeren fi-Methyloctatriensauren, offenbar I u. II (R =  CH3, n =  2). 
Hier konntc jcdoch nur dio hohcrschm. Form rein isoliert werden. —  Der aus Benzal- 
aceton sofort erhaltcnc 2-fach ungcsiitt. Ester licfert fast nur die tiefschm. [1-Styryl- 
crotonsaure, welche sieh m it J  im Licht in das hochschm. Isomere uberfiihren laCt. Dio 
Sauren diirften folglich die Formeln I u . II (R  =  C6HS, n  =  1) besitzen. —  Desgleichcn 
wurden aus Cinnamylidenaceton 2 isomorc Sauren erhalten, offenbar I u. II (R =  C6H5, 
n =  2). —  Auf Grund dieser Erfahrungen haben Vff. die Synthese der Deliydrogeranium- 
sdure nochmals durchgefiihrt. Die direkto Verseifung des Oxyesters mit Baryt wurde 
vermicden u. dem Oxyestcr zunachst nur W. entzogen. Tatsachlich wurdo nun dio 
hohcrschm., mit dem Naturprod. genau iibereinstimmende Form erhalten. Damit ist 
die 1. c. bcvorzugte Konst.-Formcl ais richtig erwieson. —  Aus einer Tabelle, in welche 
auch dio niedoren Homologen, Angelica- u. Tiglinsaure u. die beiden /2-Methylzimt- 
siiurcn, aufgenommen sind, erkennt man die RegelmiiCigkeit der F.-Differonzcn. Allo 
tieferschm. Sauren sind auch leichtcr 1. In den Absorptionsspektren stimmen die Iso- 
meren bzgl. dor Lagę der Banden fast uberein; dagegen sind die Banden bei den tiefer
schm. Sauren niedriger. Da nun erfahrungsgemaB die cis-Formen niedrigero Baildon 
aufweiscn ais die trans-Formen, so durften dio tiefschm. Sauren ais cis-, die hochschm. 
ais trans-Vcrbb. zu formulieren sein, bezogen auf die dem C 02H benachbarte Doppel- 
bindung u. die relativo Stcllung von C 02H u. ungesatt. Rest. Der „naturlichcn" 
Dehydrogeraniumsauro waro also die Konfiguration III zu erteilen, welcho den fiir 
Citral a u. Gcraniol angenommenen Raumformeln entspricht. Die „kunstliche“ Siiure 
(IV) entspricht dcm Citral b u. dem Nerol.

•i R • [C1I: C H ]nvr  , p ^ I I  | |  R*[CI"I: CHJn^p . p ^ C O ,II
1 C H ^ ' 0 < -CO,II 11 C I I > 0 - b < -H

TIT (CH3),C :CI1 • C II:C H ^ p . p ^ I I  1V (CH3)2C:CH -CII:CH-. p .p ^ C 0 2H
111 CH* ' *^CO,H AV CH3> ° - ^ H

V e r b u c h e. Je 0,5 g-Mol. Keton u. Bromcssigsauremethylester u. 0,5 g-Atom  
Zn-Spiinc in 150 ccm trockenem Bzl. zum beginnenden Sicden erhitzen, dann evcnt. 
kiihlen, schlieBlich 15 Min. bei den aliphat., 2— 3 Stdn. bei den aromat. Ketonen koclien, 
m it Eis u. verd. 1LSO., zers. usw. —  3-0xy-3-me.ihylhexen-(4)-saurc-(l)-methylesler. Aus 
Athylidenaceton. Kp.12 82— 85°, Kp.n l 193— 195°. —  fi-Mcthylsorbinsauremethylcslcr, 
C8H1S0 2. A us vorigem mit P 20 5 in sd. Bzl. (1 Stde.). Kp.ls 80—84°, D .184 0,967,
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nj)18 =  1,5010, Md =  42,08 (bor. 39,80). — fł-Mełhylsorbinsaure oder 3-Melliylhexadien- 
(2,4)-saure-(l), C3H ,0O2 (I, It =  CH3, n =  1). Aus vorigem m it sd. 10%ig. alkoh. IvOH. 
Wiedcrholt aus verd. CH3OH odor PAe. Prismcn, F. 119— 120° (korr.). — Isomere Sćiure, 
C7H10O2 (naeh II). Obigen Oxyester mit konz. wss. Barytlsg. 2 Stdn. kochcn, verd., 
ansiiuern u. ausathern, 01 in 10%ig. NaOH 15 Min. kochcn, mit Sauro fallen. Aus vcrd. 
CH3OH oder PAe., P. 98-—99°. Ausbeute sehr gering, weil die Hauptmengo des Oxy- 
esters in Athylidenaceton u. Essigsauro gcspalton wird. —  3-Oxy-3-melhyloctadien-(4,G)- 
saure-(l)-melhylester. Aus Crotylidenaceton. Kp.3 90— 105°, autoxydabel. —  (i-JSIcihyl- 
octalriensauremełhylesłer. Aus vorigem mit P 20 5 wic obon. K p.n  117— 125°, bei 0° 
teilweise krystallisierend, F. 33°, sehr autoxydabel u. polymcrisiorbar. —  3-Methyl- 
oclalrien-(2,4,6)-sdure-(l), C0H 12O2 (I, R  =  CH3, n =  2). Mit alkoh. KOH. Aus Bzn., 
dann verd. CHaOH Prismen, F. 160— 161° (korr.). —  Isomere Sdure, C0H12O2 (naeh II). 
Bzn.-Mutterlaugo der yorigen cinengon, Nd. mit W. auskochen. Aus Bzn. Nadelchcn, 
ab 97° sinternd, F. 105— 110°. Verseifung des Oxycstors mit Baryt orgab cbcnfalls 
ein Gemisch. —  6-Methylhepladien-(3,5)-on-(2), C8H 120 . /f-Mcthylcrotonaldehyd 
(F is c h e r  u . Mitarbeiter, C. 19 3 1 . I. 1272) u. Aceton in stark verd. NaOH 12 Stdn. 
schiittcln, neutralisieren, 01 abtrennon, wss. Schicht ausathern, A.-Ruekstand mit 
l)ampf dest. Fraktion 80— 90° (11 mm) liefert das rcine Keton, K p.15 86— 87°, D .194
0,897, nj)19 =  1,5292, Md =  42,38 (bor. 38,22), luftompfindlich. Ozipi, C8H i3ON, naeh 
Vakuumdest. aus verd. A. scidige Nadoln, F. 108— 109° (korr.). —  3,7-Dimelliyloclalrien- 
(2,4,6)-saure-(l), C10H 14O2 (IV). Aus vorigem erhaltcnen Oxyestcr (Kp.3 100— 110°) mit 
wss. Barytlsg. 2 Stdn. kochen usw. Aus Bzn. Prismen, F. 137° (korr.). — Isomere 
Sdure (natiirliche Dehydrogerąniumsaure), C^H^O. (III). Oxyester wie oben mit P 20 5 
bchandeln, erhaltcnen Ester (K p.12 127— 135°) mit alkoh. KOH verseifen, Rohprod. mit 
w. Bzn. digericren. Aus vcrd. A. oder Essigester langc Prismen, F. 185— 186° (korr.). —  
P-Slyrylcrotonsduremelhylester, CI3HK0 2. Aus Benzalaceton. Kp.12 170— 172°, I) .17,,
1,065, u d 17 =  1,6258, Mp =  67,22 (ber. 59,35). —  (i-Styrylcrolonsdure oder 3-Methyl-
5-phenylpentadien-(2,4)-sdure-(l), C12H 120 2 (II, R =  CGH5, n =  1). Aus vorigcm m it 
alkoh.-wss. KOH. Aus Bzn. Prismen, F. 123,5— 124,5° (korr.). H 2S 0 4-Lsg. gelb. —  
Isomere Sdure, C12H 120 2 (naeh I). Vorigc in Bzl. m it etwas J  4 Stdn. im Sonnenlicht 
erwarmen, so daC alles gol. blcibt. Beim Erkalton Krystalle, aus Bzl. Prismen, F. 160° 
(korr.). —  [fi-8lyrylvinyY\-crolonsduremelhylesler. Aus Cinnamylidenaceton. Kp.0l3 160 
bis 180°. —■ [fl-'Ślyrylvinyl]-crotonsdure, C14H ,,0 2 (I, R  =  C6H5, n =  2). Vorigen mit 
alkoh. KOH verseifen, Sauregemisch (aus Bzl., F. 167— 172°) ofters aus A. umkrystalli- 
sioren. Hellgelbe Tafeln, F. 202— 203° (korr.). H 2SO,,-Lsg. orangerot. —  Isomere Sdure, 
CMH140 2 (naeh II). Ba-Salze der Rohsauren m it sd. W. fraktioniert digerieren. Dio 
Siiure aus dem leiehter 1. Salz bildet aus verd. A. hellgelbe Nadeln, F. 167— 169° (korr.). 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 651— 60. 6/4. 1932. Heidelberg, Kaiscr Wilhelm-Inst. f. 
medizin. Forsch.) L in d en b au m .

Emil Abderhalden und Friedrich Schweitzer, Untersuchungen iiber das kon- 
fi(juralive Verhalten von Isoleucin bei der Waldenschen Umkehrung. Vff. fuBen auf den 
bereits ersehienonen 5 Mitteilungen (V. Mitt. C. 1 9 3 2 . I. 1079), dio die Entscheidung 
der Zugehorigkeit opt.-akt. Halogenaeylaminosauren auf Grund der mit yerschiedener 
Gescliwindigkeit erfolgenden Abspaltung ihre Halogens unter dem EinfluB von Alkali u. 
auf Grund ihres fermentativen Verh. zum Gegenstand hatten. Hierbei war gezeigt 
worden, daB bei Zugehorigkeit des Halogenacylrestes u. der betreffenden Aminosaure 
zu verschiedenen opt. Reihen die Halogenabspaltung schnollcr yerlief ais bei den ent- 
spreehenden Verbb. mit gleichcr Konfiguration. Unter Zuhilfenahme der fermentativen 
Eigg. —  wobei die der 1-Reihe zugehorenden Verbb. weitergehend angegriffen werden 
muBten — konnte an einer Reihe von Beispielen gezeigt werden, daB im Gegensatz zu 
friiheren Annahmen bei der Uberfiihrung von Aminosauren mit uiwerzweigter C-Kette 
in die entspreehenden a-Bromfettsauren naeh WALDEN kein Konfigurationswcchsel 
eintritt, der vielmehr erst bei der Aminierung der letztgenannten Verbb. statthat. Von 
besondercm Interesso muBtc dieUnters. von Valin u. Isoleucin sein, die bckanntermaBen 
bei der WALDENsehen Rk. keino opt. Umkehr erlciden. Fiir das Valin war bereits in 
der V. Mitt. gezeigt worden, daB weder bei der Uberfiihrung in die cntsprechende 
a-Bromisovaleriansaure noeh bei seiner Aminierung ein Konfigurationswechsel auftritt. 
Der Entscheidung der Verhaltnisse beim Isoleucin galt die vorliegende Unters. Dieser 
stellten sich insofern Schwierigkciten entgegen, ais alle dargestellten a-Brom-jS-methyl-/?- 
athylpropionylaminosauren, namlich o:-Brom-fS-methyl-P-dthylpropionylglycin, -l-lyrosin 
u. -d,l-leucin, fermentativ nicht angegriffen wurden. Jedoch konnten Vff., gestiitzt
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auf dio bishcrigen Erfahrungcn, auf Grund der vcrscliicdcncn Halogenabspaltungs- 
geschwindigkeit aus den opt.-akt. a-Brom-^-mcthyl-/?-iithy]propionyllcucinen u. ihrem 
opt. Vcrh. schlieBcn, daB cbcnso wic beim Valin bei der Oberfiihrung von Isoleucin in 
dio zugchórigc a-Bromfcttsauro u. bei dereń Ruckverwandlung in Isoleucin durch 
Aminicrung beidcsmalig kein Konfigurationswechsel stattfindct.

V c r s u c h c .  Durch die iibliche Kuppclung des entsprcchcnden Saurechlorids 
m it der Aminosaure wurde crlialten: d,l-a-Brom-p-mtihyl-P-alliylpropionyl-d,l-leucin,
C,2H 220 3NBr. F. nach Sintcrn ab 114°: 120— 124°. In gleicher Weisc dargestellt: 
d,l-<x-Brom-p-7nethyl-P-athylpropicmylglycin, C8H H0 3NBr, F. 120— 122° u. d,l-a.-Brom-(l- 
mcthyl-P-athylpropionyl-l-tyrosin, C15H2[lO,1NBr. -—■ Zur Darst. der opt.-akt. Isoleucine 
wurde Formyl-d,l-lcucin durch Rrystallisation aus sciner ameisensauren Lsg. gewonnen, 
wobei es neben der literaturbekannten Form in Prismen mit F. 130— 138° erhalten 
werden konnte. —  d-a.-Brom-p-melhyl-p-dthylpropionyl-d-leucin, wio die nachfolgenden 
Verbb. m it der Formel C12H220 3NBr, mit F. 128° u. [a ]18 =  +62 ,0°. d-u-Brom-fl- 
mdhyl-p-dthylpropionyl-l-leucin: F. 157°, [a]18 =  +5 ,15°. l-o.-Brmn-[i-mdhyl-fi-iithyl- 
propionyl-l-leucin: F. 128°, [a]18 =  — 62,1°. l-a.-Brom-f}-mcthyl-fS-athylpropionyl-d-
leucin: F . 157°, [a]18 =  — 5,03°. (Ztschr. physiol. Chem. 2 0 6 . 116-—24. 1932. Hallo 
a. d. S., Univ., Physiol. Inst.) SCHWEITZER.

P. Fleury und J. Courtois, Der allgemeine Charakter der Fallungsreaklion von 
Zuckern und mehrwertir/en Alkolwlen durch Schwermetallhydroxyde in  alkalischem M ilieu. 
Dio Fśillbarkeit durch SchwermetaIlhydroxydc in alkal. Milieu ist eine allgemoino 
Eig. der Zuckor u. mehrwertigen Alkoholo. Gcpriift wurden die Hydroxydc von Zn, 
Hg, Bi, Co, Ni, Pb, Cr, Cu, Cd, Al, Fe. Dio Komploxverbb. m it Glucose besitzen durch- 
weg eine gcringerc Lóslichkcit ais die mit Mannit, jcdoch wcchseln dic Verhaltnisse 
stark jo nach der Natur des Metalls u. des Zuckcrs bzw. Alkohols. Von letzteren wurden 
untersueht auBor Glucose u. Mannit: Arabinosc, Fructose, Rohrzucker, Maltosc, 
Lactose, Raffinosc, Glykol, Erythrit, Dulcit, Inosit. Am stiirksten ausgcsprochcn 
ist das FallungsYermogen beim Fe. Ais Alkali wurden vcrwcndct: NaOH, Ba(OH)2, 
NH.,OH. Die maximalen Fallungcn wurden bei Anwendting von Ba(OH)2 erhalten. 
In iibcrschussigcr NaOH sind dic Komplcxvcrbb. moistens wieder 1. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 9 4 . 728—31. 22/2. 1932.) Oh l e .

Max Schenk, Uber den Einflufi von Salzsiiurc auf das oplische Drehvcnnogen der 
Glucose. Vf. bestimmt fiir Lsgg. von Glucose in HC1 stcigender Konz. (a] o17 u. [a]5100n . 
Dio sich fiir [a] o ergebenden Wcrtc stimmen mit den von W il l s t a t t e r  u . Z e c ii- 
j i e i s t e r  crhaltcncn gut iiberein. (Helv. chim. Acta 15 . 409— 11. 15/3. 1932. Basel, 
Univ.) O i i l e .

Darcy van der Want, Das System Cellulose-Nalriumhydroxyd-Wasser. Vf. gibt 
eine Kritik der Arbeiten anderer Autoren u. beschroibt ein Verf., das eine Best. des an 
Cellulose gebundenen NaOH u. W. gestattet. Dic Celluloscprobe wird mit NaOH 
getriinkt, der ein Hilfsstoff (NaCl, N aJ) beigefiigt ist, der von Cellulose nicht gebunden 
wird. Nach moglichst vollstandigcr Scheidung der fl. u. festen Phase durch Absaugen u. 
Abprcsscn wird im PrcBkuchcn.u. in der fl. Phase die Hilfsstoffmcnge bestimmt u. 
daraus die freie fl. Phase im PrcBkuchen. Aus dem NaOH-Geh. der F l. wird dio Mengo 
freicr NaOH u. durch Abzug dieser Menge vom Gesamt-NaOH-Gch. des PreBkuchens 
das gebundenc NaOH bereelmet. Durch Best. des Cellulosegeh. des PreBkuchens 
wird das gebundenc W. gefunden zu 100 — %  Cellulose — % freie fl. Phase — % 8e" 
bundenes NaOH. Soli nur das gebundene NaOH bestimmt werden, dann fallt der 
Hilfsstoffzusatz weg. —  Fiir das Gleichgewieht in Abhangigkeit von der NaOH-Konz. 
(11— 36%) ergibt sich prakt. Konstanz des Cellulosegeh. (ca. 64%) der festen Phase. 
Dic vcrmutetc Bindung von W. neben NaOH wird bestatigt, die gebundene NaOH- 
Mengo nimmt mit der NaOH-Konz. zu, die des gebundenen W. entsprechend ab. 
(Zahlenwerte: boi 11,06, 18,10 u. 36,35% NaOH in der fl. Phase entha.lt die fosto 
Phase 9,9, 14,7 u. 25,9% NaOH u. 26,2, 21,1 u. 10,4% W.) Dieser Befund deutet 
nicht auf dio Bldg. einer chem. Verb., sondern nur auf Adsorption hin. (Chem. Weekbl. 
2 8 . 507— 10. 1931. Delft.) R. K. Mu l l e r .

Wo. Ostwald und Horst Ortloff, Kinetische Unłersuchungen uber die Auflosung 
von Acelylcellulose. (Vgl. C. 19 3 2 . I. 2297.) Der kinet. Verlauf der Auflosung vcr- 
schiedener Mengen von Aeetylccllulose in verschicdenen Losungsmm. wird untersueht, 
u. die Kurven aufgcstellt, die dic Abhangigkeit der gel. Menge von der Zeit angeben. 
Bei Cyclohexanon, Athylacctat u. Methylphthalat werden Kurvcn erhalten, die zuerst 
steil ansteigen u. sich dann asymptot. einem Sattigungswert nahern. Dieser Yerlauf
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ist n. fiir einen Diffusionsvorgang. Bei Benzylalkohol u. Methylathylketon ergeben sieli 
aus zwei Stufen zusammengesetzte Kurven, dio durch Autopcptisation erklart werden. 
Bei Methylathylketon ergeben sich fur dio Bodenkórperabhiingigkeit der Lósliclikeit 
abnormo Kurven, wenn nicht der Endzustand der Auflósung abgewartet wird. (Kolloid- 
Ztschr. 58 . 295—97. Marz 1932.) E r  b e .

W ilhelm Traube, Bruno Blaser und Erich Lindemann, Ubcr Ccllulose-Schwefel- 
sdureester. II . Mitt. (I. vgl. C. 19 2 8 . I. 2595.) Vff. verglciclicn das von ihnen dar- 
gestellte K-Cellulosetrisulfat m it dem von Ge b a u e r -F u l l n kg g , S t e v e n s  u. D in g l e r  
(C. 1 9 2 9 . I- 48) u. dem von der I. G. FAR B ENINDUSTRIE A k t .-G e s . hergestellten. 
Wahrend Vff. einen S 0 3-haltigen Luftstrom auf Cellulose einwirken lassen u. dabei 
einen Ester m it genau 3 Schwefelsauregruppen pro CflH10O5 erhalten, fiihren GEBAUER, 
St e v e n s  u. D in g l e r , bzw. dic I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-G e s . mit Chlorsulfon- 
saure in Ggw. von Pyridin nur 2,7— 2,8 bzw. 2,5 Schwcfelsiiurereste pro C0H10O5-Gruppe 
ein. Zur Beurteilung der reaktionshemmenden Wrkg. des Pyridins stellen Vff. fest, 
daB selbst bei wochenlanger Einw. von H S 0 3C1 u. Pyridin nicht iiber 2,9 Schwefelsaure- 
reste, daB ferner bei 7-tagigem Erhitzen von Cellulose mit S 0 3 in Pyridin nur bis
2,6 Schwefelsaurereste pro C0-Gruppe hineingehen, wahrend im Gegensatz hierzu gas- 
fórmiges oder nach dem unten beschriebenen Verf. in Schwefelkohlenstoff gel. Ś 0 3 
selbst bei groBem t)berschuB an Cellulose in 20— 30 Min. nur zu vollig sulfonierten 
Praparaten fiihrt. (3 S 0 3 pro 1 C6). Vff. nchmen an, daB in Ggw. von Pyridin nicht 
dic H S 0 3C1 bzw. das freie S 0 3, sondern dio daraus entstehende N-Pyridiniumsulfon- 
siiure das bei der Sulfonierung wirksame Agens sei. —  Vff. wenden nicht mchr wie 
friiher dampffórmiges, m it Luft verd. S 0 3 an, sondern arbeiten schneller u. ohne dic 
Gcfahr des Verkohlens der Cellulose, wcmi sio das S 0 3 in CS2 gel. (etwa 5— 6% ig. Lsg.) 
zur Einw. bringen. Die gut getrocknete, in selir groBem UberschuB angewandte 
Cellulose wird unter Kuhlung kraftig mit dem Sulfonierungsgemisch durchschiittelt. 
Nach 20— 30 Min., wenn die Rk. fast beendet ist, wird das Rk.-Prod. in Kalilauge 
eingetragen u. das K-Cdlulosetrisulfal nach der alten Vorschrift aufgearbeitet. Es ist 
vollig ident. mit dem damals dargestellten. Das mit S 0 3 u. CS, dargestellte Cellulose- 
trisulfat unterscheidet sich stark (Kupferzahl nach S c h w a lb e - B e r t r a n d  4— 5, 
Viscositat der l% ig. wss. Lsg. annahernd diejenigo reinen W. Opt. Drehungsvermógen 
in W. aD18 =  — 5,0 bis —  7,5°) yon dem aus Pyridin mit H S 0 3C1 erhaltenen. (Kein 
wahrnehmbares Red.-Vermógen, Viscositat der l% ig. Lsg. etwa 12-mal so groB wio 
die von W., an18 in W. =  — 21,0°.) Vff. nehmen an, daB sie sich nicht vom gleichen 
Grundkorper ableiten, sondern daB dio Entstehung des ersteren mit einer Verkleinerung 
des Cellulosemol. bzw. mit der Zerstórung der Micellarstruktur der Cellulose im Sinnc 
der Anschauungen K. H. M e y e r s  u . M a r k s  einhergeht. Sie bezoichnen demnach 
nur das mit Pyridin hergestellte Trisulfat ais Oellulosesulfat u. nennen ihr durch direkte 
Einw. von S 0 3 auf Cellulose gewonnenes Trisulfat Hydrocellulosetrisulfat. Aber auch 
fur letzteres darf aus den kolloiden Eigg. seiner wss. Lsgg., z. B. fallungsverhindernde 
Wrkg. auf Salze, wie Bariumsulfat, Quecksilberchromat, Bleijodid, auf ein hohes 
Mól.-Ge w. geschlossen werden. Auch Cellulosesulfat aus Pyridin hat diese fiillungs- 
verhindernde Eig. Fiir ein hohes M ol.-Gew. sprieht ferner die fiir beide Salze crmittelte, 
sehr ldeine Kp.-Erhóhung. Sie betragt fiir K-Hydrocellulosetrisulfat in 2,9%ig. "’ss. 
Lsg. 0,02°, in 9,9°/0ig. Lsg. 0,07°; fiir das eigentlicho Cellulosetrisulfat in 0,83%ig- 
wss. Lsg. 0,00°, in 6,71%ig. Lsg. 0,04°. —  Die Regenerierung der Cellulose aus der 
H2S 0 4-Verb. golingt durch Erhitzen mit metliylalkoh. HC1. Da das K-Salz darin 
unl. ist, wird die bei der Einw'. von S 0 3 auf iibcrschussige Cellulose entstehende Hydro- 
celluloseschicefelsaure direkt in die methylalkoh. HC1 eingetragen. Dio entstehende 
Lsg. wird von der unangegriffenen Cellulose abgetrennt u. 1 Stde. unter RiiekfluB 
gekoclit. Das Verseifungsprod. ist in Natronlauge u. SCHWEITZER-Lsg. 1., Kupfer
zahl 3,5— 4,7. Die C-H-Werte stimmen auf C0H10O5. Infolge der hydrolysierenden 
Wrkg. der HC1 durfte es kaum mehr die eigentliche Stammsubstanz des verwcndeten 
Esters darstellen.

V e r s u c h e. Das beim Erwiirmen aus rauchender H 2S 0 4 abdest. S 0 3 wurde 
unter Kuhlung in CS2 geleitet u. 200 ccm einer solehen 12,5%ig. Lsg. zu 50 g zer- 
schnittenem Filtrierpapier, das mit 750 ccm CS2 uberschichtet war, gegeben. Nach 
45 Min. w'urden die schwach braun verfarbten Papierschnitzel mit CS2 gewaschen, 
in 450 ccm k. n. KOH unter Riihren eingetragen u. nach Erwiirmen auf 40— 50° 
abgesaugt. Die Lsg. schied nach liingerem Stehen b e f O0 23,5 g K-Hydrocellvlosc- 
trisulfał ab, das siud 65% der Theorie auf in Lsg. gegangeno Cellulose berechnet. —
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Das N H t-Ilydrocelhdoselrisulfat wurde aus dem unl. Pb-Salz durch Zerlegen mit H„S in 
ammoniakal. Lsg. gewonnon. Kupferzahl 4,6—5,2. —  Darst. von Cellulosetrisulfat 
aus H S 0 3C1 u. Pyridin (Verhaltnis 1 C0H 10O5: 4 H S 0 3C1: 24 C5H5N  u. lC 0H 10Os : 
8 H S 0 3C1: 48 C5H5N); Einzclheiten sowie Kurven u. Tabellen im Original. (Ber. 
Dtscli. chem. Ges. 65. 603— 12. 6/4. 1932. Berlin, Univ.) DziENGEI..

Max Phillips und M. J. Goss, D ie Chemie des Lignins. VI. Mitt. Destillałion 
von Alkalilignin mit Zinkstaub in  Wasserśloffalmosphare. (V. vgl. C. 1 9 3 1 . I. 2609.) 
Alkalilignin aus Maiskolben wurde m it Zn-Staub in H-Atmosphare bei einer maximalen 
Temp. von 400° destilliert. Das oligc Destillat wurde in eine phenol. u. eine neutrale 
Fraktion getrennt. In ersterer wrurden l-n-Propyl-3-methoxy-4-oxybenzol (I), Kp. 202 
bis 207°, (3,5-Dinitrobenzoylester, F. 114° [korr.] bzw. 116,8° [korr.]) sowie Ouajacol 
(3,5-Dinitrobenzoylester, F. 141° [korr.]) identifiziert. Aus der neutralen Fraktion 
wurde nach Oxydation m it KMnO., Anissdure (II), F. 184° (korr.), isoliert. D ie Isolierung 
von I u. II ais Abbauprodd. des Lignins deutet darauf hin, daB im Lignin u. a. wenigstens
2 aromat. Ringo oder solche, die leicht dazu umgewandelt werden kónnen, yorliegen. 
Ein Ring besitzt eine Seitenkette mit wenigstens 3 C-Atomen, dazu in m- u. p-Stellung 
eine OCH3- u. OH-Gruppc. Der andere Ring besitzt eine Seitenkette u. in p-Stellung 
dazu eine OCH3-Gruppe. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 1518— 21. April 1932. 
Washington, U. S. Department of Agriculture.) HELLRIEGEL.

E. Boedtker, Darstellung von Cyclopentanon und Glutarsdure. Gyclopcntanon wurde 
dargestellt durch Erliitzen von 200 g Adipinsaure u. 10 g BaC03 auf 290—300° im 
Fraktionierkolben. Ausbeute 94%, D .18 0,9488, np17 =  1,4386. — Glutarsaure erlialt 
mail durch Eintragen von Cyclopentanon in Portionen von je 20 g in H N 0 3 (1,084) 
unter jowciliger Abkiihlung der Rk.-Gemische u. nachtriiglichem Erwarmen auf dem 
W.-Bade. F. 90—95°; weitere Reinigung uber das Ba-Salz. (Journ. Pliarmac. Chim. 
[8] 15 . 225—28. 1/3. 1932. Oslo.) S c h o n f e l d .

Howard Irving Cole, Blei-, Barium- und Magnesiumsalze der Hydnocarp- und 
Chaulmoograsaure. Diese Salze wurden wie folgt dargestellt: 2 g  Saure in 25 ccm A. gel., 
mit 0,2-n. NaOH u. Phthalcin neutralisiert, meisten A. yerdampft, mit W. auf 150 ccm 
verd., event. Triibung durch A. beseitigt, wss. Lsg. von Pb- oder Ba-Acetat oder MgCl2 
zugefiigt, Nd. nach 1 Stde. abfiltriert, griindlich mit W. gewaschen, bei 45° getrocknet, 
zcrrieben, mit A. gewaschen u. wieder bei 45° getrocknet. Die Salze bilden weiBe, 
amorphe Pulver. Pb-Hydnocarpat, F. 77—78°. Pb-Chaulmoograt, F. 83°. Ba-Hydno- 
carpat, F. 120°. Ba-Chaulmoograt, F. 123°. Mg-Hydnocarpat, bei 80° erweichend. Mg- 
Chaulmoograt, bei 100° erweichend. —  Die Lóslichkeiten dieser Salze in A., A. u. Bzl. 
bei 15, 30° u. dem Kp., ferner in PAe. bei 30° wurden bestimmt (Tabellen im Original). 
Dieselben liegen im allgemeinen zwischen denen der entsprechenden Salze der gewolin- 
lichen gesatt. (festen) u. ungesatt. (fl.) Fettsauren. Die Pb-Salze diirften bei dem Pb- 
Salz-A.-Verf. sowohl in den „festen" ais auch in den „fl.“ Fraktionen erscheinen. Sie 
konnten vielleicht auf Grund ihrer relativ hohen Loslichkeit in h. A. von den Pb-Salzen 
der gesatt. Fettsiiurcn getrennt werden. Die Salze der fl. Fettsauren konnten mittels 
PAe. entfernt werden, in welchem die Salze der Hydnocarp- u. Chaulmoograsaure nur 
swl. sind. Eine yollige Trcnnung dieser beiden Siiuren voneinander durch fraktionierte 
Krystallisation obiger Salze erscheint unmoglich, weił die Lóslichkeiten zu ahnlich sind. 
(Philippine Journ. Science 47. 351— 55. Marz 1932. Philippine Health Service.) Lii.

E. Macciotta, Wirkung wdsseriger Verdiinnung bei den Prozessen organischer 
Nitrierung. Direkte Nitrierung des Anilins. Der EinfluB des W. ais Verdumiungsmittcl 
bei der direkten Nitrierung des A nilins wirkt sich in doppelter Weise aus: Chem. durch 
Teilnahme an der Phenolbldg., mechan. durch Verteilung der Rk.-Warme u. Ver- 
liinderung einer tlbererwarmung. Angewandt werden H N 03-Konzz. von 99,98; 75; 
50; 25 u. 15%. Ais Rk.-Prod. wrurde stets eine schaumige M. von starkem Phenolgeruch 
erhalten, aus der durch W.-Dampfdest. o-Nitrophenol, F. 45°, 2,4- u. 2,6-Dinitrophenol 
(FF. 113— 114° bzw\ 60°) abgetrennt wurden; ais Ruekstand blieb eino kolilige M. 
p-Nitroplienol bildet sich nie. (Annali Chim. appl. 22. 142— 48. Marz 1932. Cagliari, 
Univ.) H e l l r ie g e l .

Ralph C. Huston und James A. Hutchinson, Mono- und Dibroniderivate des 
m-Kresols. Direkte Bromierung von m-Kresol in der Kalte gab m it 1 Aquivalent Br 
ein Gemisch von 6-Brom-3-methylphenol (I) u. 4-Brom-3-methylphenol (II). 1 wurde auch 
durch Diazotieren u. Verkoclien von 6-Brom-m-toluidin (F. 32— 33°, Kp.16 115— 118°) 
erhalten, Kp.;31 206—208°; Bromierung gab 4,6-Dibrom-3-methylphenol (s. u.). Analog 
entstand II auch aus 4-Brom-m-toluidin (F. 79— 80°) u. zeigte F. 56— 57°. Ester von
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II: Benzoesdureester, F. 82,5—83°; Benzolsulfonsdureesler, F. 79—80°; j)-Toluolsvlfon- 
sdureester, F. 84— 85°. — Mit 2 Mol-Aquivalentcn bildete sieli ein Gemisch von 
2,4-Dibrom-3-methylphenol, F. 04— 65° (B e n z o y ld e r i iF. 80—31°) u. 4,6-Dibrom- 
3-melhylphenol, F. 65—66° (B e n z o y ld e r iv F. 84— 85°). Das 4,6-Deriv. wurde auch 
aus 4,6-Dibrom-m-toluidin (F. 75—76°) durch Diazotierung u. Yerkochen hergestellt. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 1504—00. April 1932. EastLansing, Michigan.) HULLR.

Ralph C. Huston und Alva L. Houk, Einmrkung aromatisclier Alkohole au f  
nromulische Verbindungen in  Oęgenwart von Aluminiumchlorid. VIII. Mitt. Benzylierung 
ron m-Kresol. (VII. vgl. C. 19 3 1 . II. 2009.) Benzylierung von m-Kresol nach der A1CI3- 
Methode gab ein Gcmisch bonzylierter Prodd., das durch fraktionierte Dest. getrennt 
wurde. 3-Melliyl-G-benzylphenol, CuH 140 , F. 46—47°, Kp.4 153— 155°. Entsteht auch 
nach der ClaiseN'-Methode. — 3-Methyl-4-benzylphenol, F. 93—94°, Kp.5 168— 170°. —  
3-Melhyl-4,6-dibenzylphenol, C21H20O, F. 106— 107°, I(p .; 230—232°. —  Die C la is e n -  
M ethode(BehandlungmitNau. BenzylchloridinToluol)gab: IngeringerM enge3-Metliyl- 
phenylbenzylalher, F. 45—46°, Kp.5 142— 145°. —  2-Benzyl-3-me.lhylphe.nol, F. 71— 72°, 
Kp.j 157— 159°. —  3-Mełhyl-2,6-dibenzylphenol, Kp.5 216— 218°; wurde auch aus
2-Benzyl-3-methylphenol nach Cla tsen  erhalten, wobei ais Nebenprod. 2-Benzyl-
3-methylphenylbenzylalher, F. 71— 73°, entstand. — Von allen benzylierten Krcsolen 
wurden Bcnzoylderiw. dargestellt, ebenso Br-D criw . mit Ausnahme des 3-Methyl-
2.6-dibenzylphcnols, das ein nicht zu reinigendes Br-Deriv. lieferte. Dio Struktur der 
benzylierten Kresolo wurde durch Benzylierung von 2,4-Dibrom-m-kresol (F. 64—65°) 
nach CLAISEN, das 2,4-Dibrom-3-vietliyl-6-benzylphenol, F. 102— 103°, gab, ident. mit 
dom durch Bromicrung von 3-Methyl-6-benzylphenol erhaltenen Prod., festgelcgt, 
ferner durch Benzylierung von 4,6-Dibrom-m-krcsol (F. 65— 66°), welches 4,6-Dibrom-
3-methyl-2-benzylphenol, F. 106— 107°, gab, ident. mit der durch Bromicrung von
3-Methyl-2-benzylphenol erhaltenen Verb. Weiterc B r-D eriw .: 2,6-Dibrom-3-methyl-
4-benzylphenol, F. 86— 87°; 2-Brom-3-methyl-4,6-dibenzylphenol, F. 65—67°. —  Benzoyl
deriw.-. des 3-Methyl-4-benzylphenols, F. 70— 71°; des 3-Melhyl-6-benzylphenols, F. 58 
bis 59°, Kp.5 215— 220°; des 3-Methyl-2-benzylphenols, F. 71— 73°; des 3-Melfiyl-
4.6-dibenzylphenols, F. 88—89°; des 3-Methyl-2,6-dibenzylplienols, Ol, Kp.5 235— 240°. —
Durch dio A1C13-Benzylierung wird dio 2-Stellung des m-Kresols nicht benzyliert, u. 
von don beiden in o-Stellung zum OH monobenzylierten Phenolen besitzt das stabilero 
u. mehr symmetr. den hoheren F . (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 1506— 10. April 1932. 
East Lansing, Michigan.) HELLRIEGEL.

Wolfgang Leithe, Die Konfiguralion der Ephalrinbasen. Dio Hauptalkaloide der 
verschiedenen Ephedraarton, (— )-Ephcdrin u. ( +  )-Pseudoephednn sind Stereoisomero 
der Konst. I; vom Ephedrin leiten sich (— )-N-Methylephedrin u. (— )-Norephedrin, 
vom Pseudoephedrin das ( +  )-Norpseudocphedrin ab. Dio Fcststellung der Konst. ist 
nicht nur wegen ihrer Bedeutung ais Heilmittel, sondern auch wegen ihrer Verbreitung 
in verschiedenen Pflanzcnfamilien von Bedeutung. Die Stcrcoisomcrio zwischen 
Ephedrin u. Pseudoephedrin wird durch verschiedenartigo Asymmetrie am C-Atom 
a) hervorgerufen, das Asymmetriezentrum b) ist bei beiden Basen gleich, denn beide 
Verbb. liefern bei der Red. dasselbe (-f)-Desoxyepliedrin (E. Schm idt, Arch. Pharmaz. 
u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 2 5 2  [1914]. 120. 253  [1915], 52). D ie von Em de (C. 19 2 9 .
II. 728) abgeleiteten Konfigurationen erscheinen nicht ausreicliend bcwiesen. Vf. 
bringt nun das Asymmetriezentrum a) mit der Mandclsaure, b) mit dem Phenylalanin 
in Beziehung. Dio Beziehung zur Mandelsaure ergibt sich durch Synthese des ( +  )-Nor- 
ephedrins aus l-( +  )-Mandelsśiureamid; das Oxim des hieraus nach G r ig n a r d  erhaltenen 
Acctylphenylearbinols gibt bei der Red. neben rac. Norophcdrin etwas ( +  )-Norephedrin; 
auf analogem Wcgo haben F r e u d e n b e r g , S c h o p fe l  u . B ra u n  (C. 1 9 3 2 . I. 1658)
(— )-Mandelsaure in (— )-Ephedrin iibcrgefuhrt. Dio Konfiguration des Zentrums b) 
ergibt sich aus den Beziehungen zum ( +  )-a-Benzylathylamin, dessen N-Methylderiv. 
im Desoxyephedrin yorliogt. Durch Vergleich der Drehung des ( +  )-a-Bcnzylathyl- 
amins u." seines HCl-Salzes u. Benzoylderiv. mit den entsprechenden Werten des 
( +  )-a-Phenathylamins (C. 1 9 2 9 . I. 2953) ergibt sich kcino sichere Einordnung, weil 
der EinfluB der C0II5-Reste storend wirkt. Durch katalyt. Hydrierung erhielt Vf. 
aus l-(— )-Phenathylamin (II) u. aus ( +  )-Benzylathylamin Cyelohexanbasen, die ais 
Base u. Benzoylderiy. rechta, ais HCl-Salz links drehen u. bcide in dieselbe Reihe ein- 
zuordnen sind; das ( +  )-Benzylathylamin (III) entspricht also dem 1(— )-a-Phenathyl- 
amin (II), dessen Konfiguration dem 1-Alanin entspricht (C. 19 3 2 . I. 682). Dieselbo 
Konfiguration orgibt sich fiir das N-Methyldcriv., das ( +  )-Desoxyephedrin; (— )-Ephe-
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drin ist demnach IV. Diesos Resultat ist iiberraschend; die Ephedraalkaloide lei ten 
sich niimlich nicht vom natiirliehen 1-Phenylalanin (V) mit der Linkskonfiguration 
der natiirliehen Aininosiiurcn, sondern vom d-Plienylalanin ab; eine ster. Beziehung 
zwischen Alkaloidcn u. EiwciBbausteinen ist nicht ersichtlich.

a) b) C0HS C0II6 CaH6
I C0II5■ CH(OH)• CHCNIIo)• C il3 ^ I .2 I J 0 . 6 h  ó f f s

„  IIjN • CH ClIa-NH.(JH V IIĆ .N II,
* i ĆH, CH3 00,11

CH3 I I I  8 IV
V e r s u c h e .  (-\-)-Norephedrin, neben d,l-Norephedrin aus l-(+)-Mandelsaure- 

amid u. CHj-MgJ (vgl. H e y , C. 1930. II. 908). IlCl-Salz, F. 165— 170°, [a ]D15 =  + 30°. 
Ozalat, F. 245° (Zers.). —  d,l-a.-Benzyląthylamin, aus Phenylacetonoxim mit N a u. 
A., Kp. 204°. Daraus mit d-Weinsaure (-\-)-a.-Benzylalhylamin. D .154 0,940; [ a ] D 15 =  
+ 35,6° (unverd.), + 29 ,9° (in A.), + 37 ,6° (in Bzl.), + 54 ,3° (in CCI.,), + 36 ,2° (in Chlf.),
4-34,5° (in A.), + 29 ,4° (in Methanol). IIGl-Salz, F. 156° (aus A.-A.); [cc]d15 =  +24 ,8°  
in W. Bilarlrat, F. 182°, [<x] d 1s =  + 20 ,8° in verd. HC1. Benzoylrerb. C10H„ON, 
Krystalle aus A., F. 159— 1G0°, [a]D15 =  — 17° in Bzl., — 14,8° in Chlf., + 6 7 °  in A., 
-(-72° in Methanol. —  ( -\-)-a-Cyclohexylalhylamin, aus (— )-Phenathylamin u. H 2 +  PtO, 
in Essigsiiure. D .15 0,875, [a ]D15 =  + 3 ,2°. C8H I7N  +  HC1, F. 242°, [a]D15 =  — 5,0“ 
(in W.). Oxalat, F. 132° (aus W.). Bitartrat, F. 172°. Benzoylverb., C]5H21ON, F. 1G2°. 
[a] Di6 =  4-16,8° in Chlf., + 21 ,4° in A., + 19 ,2° in Methanol. —  (+ ) -a -Hemhydro- 
benzylalhylamin, aus (-f)-Benzylathylaminhydrochlorid u. H , +  P t0 2 in verd. A. 
[a ]Di5 =  + 8 ,4°. C„HmN  +  HC1, F. 186°, [a]D15 =  — 1,8° in W. Oxalal, F. 180° 
(Zers.). Benzoylverb., Cł6H 23ON, F. 108°. [a]D15 =  +20,3° in Bzl., +31,8° in Chlf., 
+  39,6° in Methanol, +40 ,7° in A. — (-\-)-Desoxyephedrin, aus (+)-Benzyliithylamin  
m it CH3J  u . KOH in A. F. 171— 172°, [a ]D15 =  + 15 ,7° in W. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
65. 660— 66. 6/4. 1932. Wien, Univ.) O stertaG .

W alter H. Hartung, James C. Munch und Ernest B. Kester, Aminoalkóhole. 
VIII. . Benzoesaureester von Arylalkanolaminen. (VII. vgl. C. 1932. I. 219.) t)ber 
Verbb., dio gleichzeitig anasthesicrend u. blutdruclćerhohend (gefaBverengernd) wirken, 
ist bisher wenig bekannt. Eine Verb., dio beido Eigg. yercinigt, liegt im salzsauren 
Benzoesiiureester des ^-Amino-a-phenylpropylalkohols vor. Die Bcnzoylierung ruft 
dio aniithet. Wrkg. hervor, setzt aber dio Blutdruckwrkg. des Aminophenylpropyl- 
alkohols auf 1/ 10 oder weniger herab. —  l-Chlor-l-phenyl-2-benzoylaminopropan, CcH5- 
ęHCl-CHęCHjJ-NH-COCjHs, aus 2-Amino-l-chlor-l-phcnylproiian u. C?H5-COCl in 
A. bei Ggw. von NaOH. Krystalle aus Bzl.-Lg., F. 125° (korr.). Gibt beim teilweisen 
Eindampfen einer Lsg. in sek.-Butylalkohol u. otwas W. den Benzoesiiureester des 
Phenylpropanolaminhydrochlorids, CcH5 • CH(0,C ■ C,,H5) • CH(CH3) ■ NH» +  HC1 (I), Kry
stalle aus A. +  A., F. 208° (korr.). Ist nur ais Salz bestiindig; gibt beim Bchandeln 
mit N H 3 N-Benzoylphenylpropanolamin ( =  Benzoyl-d,l-norephcdrin), F. 142— 143°. 
K a n a o  (C. 1929. I. 747) gibt fiir einen aus Benzoylnorephedrin erhaltenen Ester I
F. 220° u. Umwandlung in Bcnzoyl-d,l-pscudonorephedrin an; wahrscheinlich erfolgt 
bei der Umwandlung dor N -Benzoylderiw . in O-Deriw. zugleich Konfigurations- 
wechsel; die Verb. I  dor Vff. gehort wohl zur Ephedrinreihe, die von K a n a o  zur Pseudo- 
ephedrinreihe. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1526—30. April 1932. Philadelphia, 
Lab. von Sh a r i> & D o iim e .) O s t e r t a g .

W. M. Cmnming, J. G. Duncan, H. G. A. Anderson und R. Ashcroft, Die 
lieduktion von o- und p-Nilrobenzaldehyd und einigen ilirer Derivate in  neutraler Losung. 
(Vgl. C. 1931. II. 42. 187.) o-Nitrobenzaldehyd, -benzoesdure u. -benzylalkohol u. die 
entsprechenden p-Verbb. wurden mit Zn u. NH,,C1 in verd. A. reduziert. In fast allen 
Fallen entstanden Azoxyverbb., aus o-Nitrobenzaldehyd wurde ein Prod. erhalten, 
das weder die Eigg. einer Azoxyverb., noch die oines Aldehyds zeigte. Diesos ab- 
weichende Verh. ist yielleicht durch die Leichtigkeit zu erkliiren, mit der o-Nitrobenz
aldehyd u. seine D eriw . in Nitrosoyerbb. ubergeben. Bei einigen Redd. wurden bas. 
Zn-Salze isoliert. Organ. Zn-Verbb. von der Art der C. 1931. II. 42 beschricbenen 
wurden nicht beobachtet. —  Verb. CltH90 3N 3, bei der Red. von o-Nitrobenzaldehyd 
mit Zn u. NH,C1 in yerd. A. Goldgelbo Tafeln aus absol. A., F. 207— 208°. Reagiert 
nicht mit Hydroxylamin, Phenylhydrazin oder Anilin. — Beim Vers. zur Darst. von
o-Nitrobenzalanilin aus o-Nitrobenzaldehyd u. Anilin bei 130— 135° entstand 2-Nitro-
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4',4"-diaminotriphenylnUthan, C10H17O2N3, goldgelbo Tafeln, F. 60— 61°. —  p-A zoxy- 
benzaldehyd, dureh Red. von p-Nitrobenzaldehyd, gelbe Tafeln aus Bzl., F. 192— 193°. —
o-Azoxybenzoesaure, aus o-Nitrobenzoesiiure, Nadeln aus verd. A., F. 248°. ZnC14H80 5N 2, 
gelber Nd. —- p-Azoxybenzoesdure, C14H10O6N 2, aus p-Nitrobenzoesaure. Amorphes 
Pulver aus Pyridin, zers. sieh langsam obcrhalb 300°. L. in konz. H2SO,, gelb, beim 
Erwarmen dunkelrot. •— o-Azoxybenzylalkohol, C14H140 3N2, aus o-Nitrobcnzylalkohol, 
goldgelbe Nadeln aus W., F. 121— 122°. — p-Nitrobenzylalkohol, dureh Koehen von 
p-Nitrobenzylbromid mit K-Acetat in A. u. Vorseifen des entstandenen p-Nitrobenzyl- 
acelats (Tafeln, F. 79°) mit Sodalsg. u. A. Krystalle aus A., F. 93°. Daraus bei der 
Rod. nebeu in A. unl. Prodd. p-Azoxybenzylalkohol, C14H 140 3N 2, orange Blattchcn 
aus A., F. 222—223°. —- Bei einzelnen Verss. wurden die bas. ~Zinksalze, NH4C1 +
3 Zn(OH)2 +  3 H20 , NH4C1 +  3 Zn(OH)2 u. 2 N H 4C1 +  5 Zn(OH)a (weiBe Krystalle) 
isoliert. (Journ. Roy. Teehn. College 2. 596—600. Jan. 1932. Glasgow.) Ost e r t a g .

Ludwik Szperl und Władysław W iorogórski, Einwirkung von Selenwasserstoff 
auf Sdurechloride. I. Selenwasserstoff und Benzoylchlorid. (Vgl. C. 1932. I. 1365.) 
Bei Einw. von H ,Se auf C0H5COC1 in sd. Xylol (Rk.-Dauer 31 Stdn.) bildete sieh 
Benzylselenobenzoat, C0H5COSeCH2C0H 5; Krystallo (in der Kiilte), farblose FI. bei 
Zimmertemp. Bei Ausfiihrung der gleiehen Rk. bei Zimmertemp. in Ggw. von A1C13 
wurden erhalten: Dibenzoylselenid, (C0H,;CO)2Se, F. 61— 62°, Dibenzoyldiselenid,
C0H5COSeSeCOC0H5, gelbe Krystalle, F. 129— 130°, u. Benzylidendiselenobenzoat, 
C6H5CH(SeCOC0II5)2, F. 149— 150°; farbt sieh beim Sehmelzen mit einer Spur Soda 
griin bei 158°, gelb bei 178°; ist gegen Sauren u. Alkali bestandiger ais das Dibenzoyl- 
mono- u. -diselenid. (Roczniki Chemji 12. 71— 78. 1932. Warschau, Teehn. Hoch- 
SChule.) SCHONFELD.

J. van A lphen, Dimorphismus von Telranitrodiphenylderimtan. II. (I. ygl.
C. 19 3 2 . I .  1525.) Das 1. c. ais dimorph erkannte 3,5,3',5'-Tetranitro-2,2'-dimethoxy- 
diphcnyl besteht aus 2 in o- zum OCH3 verkniipften 2,4-Dinitroanisolmolekulen. Vf. 
konnte nun zeigen, daB das durcli Verkniipfung in m-Stellung entstehende 4,6,4/,6'-Tetra- 
nitro-3,3'-dimethoxydiphenyl keine Dimorphie aufweist, wohl aber die entspreehendc 
Athoxyverb., das ais Zwischenprod. auftretende Dichlorderiv. u. einige aus diesem 
mit Hilfc von Aminen erhaltene Verbb. Unterschiede im Verh. des Bzl.- u. des ent- 
sprechenden Diphcnylderiv. zeigten sieh auch im Verh. von 2,4-Dinitromethylanilin, 
das sieh leiclit zu Trmitromethylanilin nitrieren liiBt, wahrend 4,6,4',6'-Tetranitro-
3,3'-bismethylaminodiphenyl nur am N  nitriert werden kann. 4,6,4/,6'-Tetranitro-
3,3'-dimethoxydiphenyl wird dureh H N 0 3 nicht veriłndert. — 3,3'-Dicldordiphenyl, 
aus m-Chlorjodbcnzol mit Cu-Pulver bei 250°. Daraus mit H N 0 3 in H2S 0 4 4,6,4',6'- 
Telranitro-3,3'-dicldordiphenyl (I), Krystalle aus Aceton +  A., F. 184°, oder Krystalle 
aus Eg. +  W., oder Aceton +  W. F . 191°; aus unverd. Eg. bei 184° teilweise schm. 
Gemisch der beiden Formen. Die niedrigerschm. geht bei langerem Erhitzen auf 170° 
in die hóhersehm. iiber. — 4,6,4',6'-Tetraniłro-3,3'-dimelhoxydiphenyl, C14H10O10N4, 
dureh Koehen yon I mit NaOCH3-Lsg.; in geringer Menge aus l-Chlor-4,6-dinitro-
3-methoxybenzol u. Cu-Pulver bei 235°. Gelbe Krystalle aus Aceton +  A., F. 244°.(Ist 
nicht dimorph.) — 4,6,4',6/-Tetranilro-3,3'-didthoxydiphenyl, C10H14O10N4, aus I  u. 
NaOC2H5. Gelbe Krystalle aus A. +  Aceton. Schm. auf dem Błock bei 194°, im H2S 04- 
Bad teilweise bei 198°, erstarrt wieder u. zeigt dann F. 208°. — 4,6,4'fi'-Tatranitro-
3,3'-dianiinodiphenyl, aus I  u. alkoh. NH3 bei 100°. Rótlichbraune Nadeln, F. 297°, 
zeigt keine Dimorphie. — 4,6,4',6'-Tetranitro-3,3'-bismełhylami7iodiphenyl, C14H i2OaN0, 
aus I u. CH3-NH2 in A. Braune Blattchen aus sd. Phenol, F. > 360° unter Explosion. 
Gibt mit absol. H N 0 3 bei — 10° 4,6,4',6'-Tełranitro-3,3'-bistneihyhiitraminodiphenyl, 
Ci4H 10O12N8 (gelb, zers. sieh bei 210°, explodiert bei 225°), aus dem es dureh Koehen 
mit Phenol zuriickerhalten wird. Das Nitramin gibt mit Zn u. Naphthylamin in Eg. 
eine rotliehvioletto Farbung. —  4,6,4',6'-Teiranitro-3,3'-bisdthylaminodiphenyl, 
Ci6H 1()0 8N6, aus I  u. C2H5-NH2, gelbes Pulver, wird bei 270—-280° rot u. schm. bei 315 
bis 320° (Zers.). —  4,6,4',6'-Telranitro-3,3'-bisdimelhylaminodiphenyl, C16H180 8N6, aus 
I u. Dimethylamin, Krystalle aus verd. Aceton, zers. sieh bei 270°, explodiert bei etwas 
hoherer Temp. —  4,6,4',6'-Tetranitro-3,3'-bisdidthylaminodiphenyl, C20H24O8N8, gelbe 
Blattchen aus verd. Aceton. Geht auf dem yorgeheizten Błock bei 185° in ein rotea 
Pulver iiber, schm. bei 200° voriibergehend; endgiiltiger F. 210°. — 4,6,4',6'-Tetranilro-
3,3'-bisphenylaminodiphenyl, C24H i60 8N 6, aus I u. Anilin bei 100°. Gelbe Nadeln aus 
Aceton +  A., F. 278°; ist nicht dimorph. Verb. mit Anilin, rote Krystalle, F. 215°. 
(Ree. Trav. chim. Pays-Bas 51. 361—68. 15/3. 1932. Leiden, Univ.) Os t e r t a g .

XIV. 1. 201
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Arnold WeiBberger und Herbert Bach5 Der stcrcochemische Yerlauf der Ring- 
sprengung bei den a,fl-Diphenylałhyleniminen. (Zur Stereocliemie der Athanderimłe.
з . Mitteilung.) (2. vgl. C. 1932 . I. 1094.) Dio Sprengung des Iminrings im eis-a,/?-Di- 
phenylathylenimin u. im d-, 1- u. d,l-trans-a,/3-Diphcnylathylenimin durch HC1 u. H 20  
kann auf verschiedene Weise yerlaufen. Nimmt das an das eine der beiden C-Atome 
tretende Cl oder OH dio Stelle ein, die das NH vorher besetzt hatte (cis-Addition), 
so bleibt dio Konfiguration an dem betroffcnden C-Atom erhalten; nimmt Cl oder OH 
die gegeniiberliegende Stelle ein (trans-Addition), so erfolgt WALDENsche Umkelirung. 
Bei der C. 19 3 1 . I. 3679 untersuchten Anlagerung yon HC1 erhillt man quantitativ 
aus dcm cis-Imin (F. 83°) d,l-Iso-a-amino-/)-chlordibenzyl, aus dem d,l-trans-Imin 
(F. 47°) das inakt., aus dem d-trans-Imin (F. 62—63°) das d-, aus dem 1-trans-Imin 
das l-a-Amino-/?-chlordibcnzyl; die Ringsprengungen fiihren also zu d e n  Aminochlor- 
dibenzylen, aus denen die Imine gewonnen wurden. Die Rk.-Prodd. haben zwei ver- 
schiedcne asymm. C-Atome; wahrend bei Verbb. m it zwei gleichen asymm. C-Atomen, 
wio den von KUHN u. E b e l  (C. 19 2 5 . II. 183) untersuchten Dioxybernsteinsauren 
aus Athylenoxyddicarbonsiiuren, dic stercocliem. Zuordnung durch Spaltbarkeit oder 
Nichtspaltbarkeit gegeben ist, kann man nieht sagen, welches der beiden Formelpaare
I u. II dem Aminochlordibenzyl oder dcm Isoaminochlordibenzyl zukommt; es ist 
deshalb auch nieht bekannt, ob die Bldg. u. Aufspaltung der Diphenylathylcnimino 
ais cis- oder trans-RingschluB oder -Ringspaltung anzusehen sind. Bei der Aufspaltung 
der Diphenylathylenimine durch W. (mittels 2-n. H 2S 0 4) entstehen Aminooxydibenzyle
и. Isoaminooxydibenzyle, dereń Trennung auf ziemlicho Schwierigkeiten stieB. Das 
cis-Imin liefert iiberwiegend Isoaminooxydibenzyl u. wenig Aminooxydibenzyl, dic 
trans-Imine geben iiberwiegend Aminooxydibenzyle u. geringe Mengen der Isoamino- 
oxydibenzyle, samtlich von gleiehem Drehungssinn. Raccmisiorung, d. li. Bldg. der 
Antipoden, war niclit nachzuweisen. Ftihrt man die Rk. boi 100° aus, so entstehen 
aufierdem ca. 5% eines oligen Nebenprod. Die Rkk. yerlaufen also gemischt ais cis- 
u. trans-Additionen, u. zwar liiBt sich leicht zeigen, daB die Konfiguration jcweils an 
dem a-C-Atom, das Trager des NIT„ wird, erhalten bleibt, wahrend am anderen teils 
die Konfiguration erhalten bleibt (eis-Addition), teils umgekehrt wird (trans-Addition). 
Der Drehungssinn der akt. a-Amino-/?-oxydibenzyle wird nur durch die Anordnung am 
a-C-Atom beeinfluBt; der EinfluB der Anordnung am /5-C-Atom (mit OH) tritt zuriick.

V c r s u c h e .  Aufspaltung der Diphenylathylenimine durch HC1 vgl. C. 1931.
I. 3679. — Diacetyliso-u.-amino-fl-oxydibcnzyl, Cł8H 190 3N, aus Iso-a-amino-/?-oxy- 
dibenzyl u. CH3-COCl in Bzl. Krystalle aus Bzl., F. 145— 146° (korr.). Daneben Mono- 
acelyliso-a.-amino-fi-oxydibenzyl, C16H 170 2N, Krystalle ans Bzl., F. 154— 155° (korr.). —  
Diacelyl-a.-amino-(i-oxydibenzyl, C18Hj90 3N, Krystalle aus A., F. 216— 217° (korr.). 
Mcmoacelyl-a-amino-f)-oxydibenzyl, C16H170 2N, Krystalle aus verd. A., F. 198,5— 199,5° 
(korr.). Entgegen SODERBAUM (Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 9  [1896]. 1214) 1. in W. —  
Trennung der bei den Spaltungen mit verd. H2S 0 4 erhaltenen Aminooxj'- u. Isoamino- 
oxydibenzyle erfolgt bei den akt. Basen durch Krystallisation aus Bzl., bei den inakt. 
durch Krystallisation der Benzalvcrbb. aus A. Iso-oc-amino-f)-oxydibenzyl, F. 127— 128°.
o.-Amino-f}-oxydibenzyl, F. 161— 163°. d-lso-x-amino-f}-oxydibenzyl, F . 114— 115°. 
+  125,5° (in A.). d-tx.-Amino-f}-oxydibenzyl, F. 142— 143°; IlCl-Salz, [a]D =  +69,4°  
(in W.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 631— 36. 6/4. 1932. Leipzig, Univ.) Ost e r t a g .

G. Kornfeld und A. Stern, Die thermische Zersetzung des Benzoplienondiazids. 
Dio Umwandlung des Benzoplienondiazids (CGH 5)2C(N3)2 (I) (G o tz k y , C. 1931 . II. 
1280) in Diphenyltetrazol u. Ń2, dereń Ablauf unter dem EinfluB yon Róntgenstrahlen 
von C r o n h e im , G o t z k y  u. G u n t h e r  (C. 19 3 1 . II. 1983) untersucht worden ist, zeigt 
monomolekularen Charakter u. sollte deshalb auf ihren tlierm. Verlauf untersucht 
werden. Falls die Rk. im Dampfraum yor sich ging, konnto man erwarten, ein neues 
Beispiel einer monomolekularen Gasrk. zu gewinnen u. gegebenenfalls die fiir die 
Theorie dieser Rkk. wichtige Druckgrenzo festzustollen, unterhalb derer dio Rk. niclit 
mehr monomolekular ist. —  Der Dampfdruck vonIbetragt bei 80° 0,04, bei 98° 0,10 mm;

CaH 5 C6H 6

H t c i  C1CH

H Ó -N H , H jN -C H

ĆaH B Ó6II6

h 2n -c h  h 6 - n h ,

4 h 6 c 6h 8

C8II5 c 6h 5 

h ć c i  c i c h

1 II
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die Verdampfungswarmc ist demnacłi ca. 14700 cal. Dic tlierm. Zers. yorliiuft ganz 
verschieden, je nachdem, ob I in fl. Zustand anwesend ist odcr nicht; dio Rk. ist in 
beiden Fallen heterogen; sio verlauft bei Ggw. von fl. I  um GróBenordnungen raschor 
ais ohne Fl.; die Geschwindigkeit wird wcsentlich durch die Fl.-Oberfliicho bedingt, 
die Aktivierungswarme ist sehr klein. Bei Abwesenheit von F l. (d. h. an der Glaswand) 
ist dio Geschwindigkeit sehr gering u. stark temperaturabhangig; die Aktivierungs- 
warmo ist ca. 14000 cal. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 159. 40—46. Marz 1932. 
Berlin, Univ.) Ost e r t a g .

Richard W eiss und Carlo Alberti, Uber die Einmrkung des Benzylmagnesium- 
chlorids auf das Benzalphthalid. II. Die Darslellung des o-Phenylenbis-[phenylglyoxals\. 
(I. vgl. C. 1926. I. 2345.) Vff. haben die Rk. zwischen Benzalphthalid u. CcH r,- 
CH2MgCl wciter yerfolgt u. die Bedingungen ermittelt, unter denen auBer der Veri>. 
C2aH 210  (Dibenzylbenzalphthalan) entweder nur die eine oder nur die andere der beiden 
isomeren Verbb. C22HlcO (FF. 135 u. 159°) entsteht. Bei vorsichtiger Arbeitsweise 
(Kiihlcn, kurze Rk.-Dauer) bildet sich nur Verb. 159°; kiihlt man nicht oder laBt den 
Ansatz iiber Naclit stehen, so crhiilt man nur Verb. 135°. Die Isomerisicrung letzterer 
zu einer Verb. 165° ist schon 1. e. mitgctoilt worden. Die fiir die 3 Isomeren 1. c. vor- 
gesohlagenen Formeln haben sich ais richtig erwiesen. —  Die Yerbb. 135 u. 165° reagieren 
mit C6H5 • CH2MgCl, letztere allerdings unter Bidę. eines amorphen, undefinierten Prod., 
erstere unter Bldg. einer krystallisierten Verb. 6'20/ / 2tO, in der sich ein OH nachweisen 
laBt. Die Verbb. 135 u. 165° sind danach sicher Indonderiw., u. der neuen Verb. 
Co9H 210  kommt Formel I oder II zu. —  Verb. 135° liefert mit Ozon eino Verb. 0 21H la0 it 
welehe durch NaOH unter Bldg. von Desoxybenzoin-o-carbonsaure zers. wird u. folglich 
nur dio Konst. III besitzen kann. —  Verb. 135° ist also zweifellos 2-Phenyl-3-benzyl- 
indon-(l). —  Verb. 165° lieferte mit Ozon ein amorphes Prod., dem sich mit Alkali 
Benzoesaure entziehen lieB. Beriicksichtigt man ferner, daB sio dasselbe Br-Dcriv. 
liefert wie Verb. 135° (1. c.), so ist ihre Konst. ais 2-Plienyl-3-benzalhydrindon-{l) sehr 
wahrscheinlich. —  Verb. 159° ist gegen CcH5 • CH.MgCl indifferent u. lieferte mit Ozon 
Phthalsaureanhydrid, ist also zweifellos ein Dibenzalphthalan. —  Nach diesen Befunden 
reagiert C6H5-CH2MgCl mit Benzalphthalid zunachst in n. Weise unter Anlagerung an 
die CO-Gruppe. Dicses Additionsprod. wird durch Siiuren zu Dibenzalphthalan zers., 
erleidet aber boi langerem Stehen oder hoherer Temp. eine solche Veriinderung, daB beim 
Ansauern 2-Phenyl-3-benzylindon-(l) resultiert. —  Dibenzalphthalan reagiert m it Br 
unter Bldg. von IY, in welchem das Br sehr locker haftet u. leicht durch O ersetzt werden 
kann; so entsteht V.

gekuhlte u. geruhrte Lsg. von 12,5 g Benzalphthalid in Toluol getropft, nach 2—3 Stdn. 
mit Eis u. HC1 zers., Prod. m it Dampf dest. Aus Eg. gelbo Nadeln, F. 159°. — 1,3-Di- 
benzyl-2-plienyl-l-oxyinden, C,9H240  (I), aus Eg. u. A. Krystalle, F. 143— 148°. Acetyl- 
deriv„ C31H 20O2, aus A., F. 129— 130°. — Verb. C'2:/ / I0O4 (III). In Chlf. unter Eis- 
kiihlung ozonisiert, Chlf. im Vakuum abdest., Riickstand 20 Min. m it wss. NaOH ge- 
kocht. Ungel. Teil lieferte aus A. Nadeln, F. 176— 177°. Aus der alkal. Lsg. m it HC1 
Desoxybenzoiii-o-carbonsaure, aus W., F. 74—75°, im H2S 0 4-Vakuum fl. — o-Di- 
[dibromphenacelyl]-benzol, C^H^OoBr,, (IV). In Chlf. unter Eiskiihlung u. Feuchtig- 
keitsabschluB bromiert, nach 2 Stdn. mit W. zers., mit S 0 2 geschiittelt usw. Aus viel 
A.-wenig Bzl., Zers. 104— 105°. —  o-Phenylenbis-[phenylglyoxal], C22H i ,04 (V). IV mit 
A. im Rohr 4 Stdn. im sd. W.-Bad erhitzt, A. verdampft, in A. gel., mit NaOH ge- 
waschen, nicht krystallisierenden A.-Riickstand in A. mit NjHj-Hydrat versetzt, ab- 
geschiedeno tafelformigo Krystalle (F. 210°) in A. gekocht. Gelbo Nadeln, F. 137— 139°. 
Liefert mit N 2H4-Hydrat die Krystalle 210° zuriick. (Monatsh. Chem. 59. 220— 27. 
Febr. 1932. Wien, Univ.) L in d e n b a u m .

J. S. Salkind und M. W . B elikow a, Uber das bei Bromierung von Naphłhalin 
gebildete Tribromnaphthalin. (Vgl. C. 1931. II. 1142.) 1,4,6-Tribromnaphthalin wurdo 
dargestellt durch Einw. von Br (30°/o tJberschuB) auf das Gemisch von 1,4- u. 1,5-Di-

I

Y e r s u c h e .  Dibenzalphthalan. Ath. Lsg. aus 10 g C„H5'CH2C1 u. 2 g Mg in eis-
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bromnaphthalin (vgl. C. 1930. II. 3282), welohes bei Bromieren von cc-Bromnaphthalin 
in Ggw. von Fe bei 75— 80° erhalten wird, kurz es Behandeln des aus A. umkrystallisierten 
Prod. mit KM n04 in Aceton, Dest. usw. Nadeln; F. 86— 87°. Oxydation m it KMnO,, 
in Aceton ergibt 3,6-Dibromphthalsaure. 1,5-Dibromnaphthalin liefert bei der Bromierung 
ein Tetrabromnaphthalin, F. 235° aus Bzl., wahrend das Tribromnaphthalin vom F. 86 
bis 87° nur aus dem 1,4-DibromnaphthaIin entsteht. — 1,4,5-DibromnitronaplUhalin 
wurde dargestellt durch Einw. von HNOa (1,4) auf 1,4-Dibromnaphthalin bei 60°. 
Dio Red. der Nitroverb. m it Sn u. HC1 ergibt nur geringe Mengen a-Naphthylamin, 
Behandeln der Nitroverb. mit PBr5 ergibt 1,4,5-Tribromnaphthalin, F. 77— 80°, nicht 
ident. mit dem Tribromid vom F. 86—87°. — 1,4,6-TribromnaplUJialin, dargestellt 
aus /J-Naphthalinsulfonsaure; F. 86— 87°. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. 
[russ.: Chimitsclieskii Sliurnal Sscr. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 430—36.
1931.) ' Sch o nfeld .

V. Vesely und F. Stursa, U ber die Verwendung des Lithiums fiir  die Synthese der 
Homologen des NaplUhalins. Yff. haben gezeigt (C. 1931 . II. 3473. 19 3 2 . I. 2463), daB 
sich am Naphthalinkcrn a-standiges Br iiber MgBr durch Umsetzen m it (CH3)2S 0 4 
gegen CH3 austauschen liiBt, nicht dagegen oder nur spurenweise /S-standiges Br, weil 
in diesem Falle dio Dinaphthylbldg. iiberwiegt. Vff. haben nun das Mg durch Li ersetzt 
(vgl. dazu Z ie g l e r  u. Co l o n iu s , C. 1 9 3 0 .1. 3044). Folgende Rkk. waren zu erwarten: 

C10H,Br +  2 Li =  LiBr +  C10H7Li, I 
CJ0H7Li +  (CH3)2S 0 4 =  C10H,- CH3 +  CH3- S 0 4Li. II

Dieselben lassen sich tatsachlich verwirklichen, u. das Li besitzt den Vortcil, daB 
es sich in der ath. Lsg. des C10H ,H al (selbst Ci0H7C1) leichter lost ais Mg. Aber auch hier 
ist Rk. I  von folgender Rk. begleitet:

C10H,Li +  C10H7Br =  LiBr +  CI0H7-C10H7. III
Vorgleichende Verss. haben gezeigt: Bei a-standigem Halogen wirkt Li im Sinne der 

Rkk. I u. II, wahrend bei /J-standigem Halogen Rk. III vorherrscht. 1-Chlornaphthalin 
gibt besserc Ausbeute an 1-Meihylnaphthalin ais 1-Brom- u. dieses besserc ais 1-Jod- 
naphthalin. 2-Meihylnaphthalin konnte nur vom 2-Chlornaphthalin aus erhalten werden, 
wahrend 2-Brom- u. 2-Jodnaphthalin nur 2,2'-Dinaphtliyl lieferten (gute Darst. fiir 
dieses). — Dio Darst. von 1,4-Dimethylnaphthalin aus l-Methyl-4-bromnaphthalin 
(dieses vgl. M a y e r  u . S i e g l i t z ,  C. 19 2 2 . III. 612) verlauft mit Mg u. Li quantitativ 
gleich, aber das Li-Verf. ist schneller u. daher yorzuziehen. — 2-Methyl-4-chlornaphthalin 
reagiert nicht m it Mg, dagegen leicht mit Li u. laBt sich so in 2 ,4 (=  1,3)-I)imelhyl- 
napliłhalin uberfiihren.

V e r s u c l i e .  1-Methylnaphlhalin. 1 ,3 g Li m it A. bedeckt, im N-Strom allmah- 
lich iith. Lsg. von 20 g 1-Chlornaphthalin eingetragen, schlieBlich gekocht, in die ab- 
gekiihlte Lsg. Gemisch von 20 g (CH3)2S 0 4 u. etwas A. getropft, 1 Stde. gekocht, verd. 
H 2S 0 4 zugegeben, A. abdest., m it w. 15°/0ig. KOH behandelt, Prod; dest. Kp.10 80 bis 
140°. Daraus Abscheidung von 2,1 g C10HS. Rest lieferte ein Pikrat von F. 141— 143° 
(aus A.). Daraus 13,5 g rohes 1-Methylnaphthalin. —  Aus 15 g 2-Chlornaphthalin:
5,6 g 2-Melhylnaphthalin. — Aus 15 g l-Methyl-4-bromnaphthalin (Blattchen, F. 3— 4°): 
9,8 g 1,4-Dimethylnaphtkalin, F. 15— 17°. —  2-Methyl-4-ehlornaphthalin, Cn H8Cl. Aus
l-Amino-2-methyl-4-chlornaphthalin (dieses vgl. L e s s e r , L ie b ig s  Ann. 4 0 2  [1913]. 34) 
auf dom Diazowege. Naeh Dampfdest. Kp.16 180— 190°. Pikrat, orangene Blattchen, 
F. 79— 80°. —  2,4(— 1,3)-Dimethylnaphihalin. Aus vorigem mit Li u. (CH3)2S 0 4 wic 
oben. Fraktion 120— 140° (10 mm) lieferte m it Pikrinsaure wenig 2-Methylnaphthalin- 
pikrat (F. 115— 116°) u. viel 1,3-Dimethyhiaphthalinpikrat, C18HJ50 7N3, F. 88— 89° 
(aus A.). Der KW-stoff bildet ein charaktcrist. riechendes Ol, Kp.7M 262— 264°. 
(Collect. Trav. chim. Tchecoslovaquie 4 . 139— 44. Marz 1932. Briinn, Techn. Hoch- 
schulo.) LlNDENBAUM.

Profulla Chandra Mitter und Harogopal Biswas, Ober die Synthese des Mun- 
jistins. (Vgl. C. 1 9 3 1 . I. 1612 u. friiher.) Zuerst wurde 2-Oxy-3-melhyl-4-chloranthra- 
chinon dargestellt u. naeh U l l m a n n  u. S c h m id t  (C. 1 9 2 0 .1. 528) oxydicrt. Es wurden 
sehr geringe Mengen eines bei 231° schm. Prod. erhalten, welches zwar m it natiirlichem 
M unjislin  keine F.-Depression gab, aber nicht Cl-frei war. —  Sodann wurde l,2-D ioxy-
3-methyl-4-cliloranthrachiium dargestellt u. wie oben oxydiert. Unter gewissen Be- 
dingungen entstand eine Sauro, welche den F. des Pseudopurpurins (l,2,4-Trioxy- 
anthrachinon-3-carbonsiiure) aufwies, aber nicht Cl-frei war. Dieselbe lieferte, naeh
D . R. P. 212 697 reduziert, ein Cl-freies Prod., welches naeh F. u. Misch-F. mit Munjistin 
anseheinend ident. war, dessen Menge jedoch zur Analyse nicht ausreichte.
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V o r a u o h c. 2-[2'-Chlor-3'-metliyl-4’-melhoxybenzoyl]-benzoesdure, C16H 130 4C1.
Aus Phthalsaureanhydrid, 2-Chlor-6-methoxytoluol u. A1C13 in sd. CS, (10 Stdn.). Aus 
Eg. Platten, F. 202°. — 2-Meihoxy-3-melhyl-4-chloranthrachinon, C16H 1X0 3C1. Vorigo 
m it 20%ig. OJeum u. et was konz. H 2S 0 4 3 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, auf Eis gegosson, 
Prod. m it Soda extrahiert. Aus Eg. Nadeln, F. 197°. —  2-Oxy-3-melhyl-4-cliloranthra- 
chinon, C16H 90 3C1. Voriges mit A1C13 langsam auf 200° u. hierbei 1/ 2 Stde. erhitzt, 
in Eiswasser gegossen, m it etwas HC1 gekoclit, Prod. mit verd. NaOH extrahiert, Filtrat 
m it Siiure gefallt. Aus Pyridin gelbc Nadobi, F. 324— 325°. —  Oxydation: Mit B 20 3 
gemischt, in w. konz. H2SO,, gel., bei 15° N aN 02 eingetragen, unter Riihrcn auf 150° u. 
hierbei 2 Stdn. erhitzt, in Eiswasser gegossen u. gekoeht. Aus Pyridin, dann Eg., 
F. 231°, Cl-haltig. —  l,2-Dioxy-3-meihyl-4-chloranthrachinon, CJ6H 90 4C1. Nach M it t e r  
u. P a l  (C. 1930. II. 1224). dargestelltes 3-Methylalizarin in Nitrobenzol mit S 0 2C12 
u. etwas J  5 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, Nitrobenzol mit W.-Dampf entfernt. Aus verd. 
Eg. gelbbraune Nadeln, F. 178— 180°. —  M unjistin  ( ?). Voriges wie oben bei 145— 150° 
oxydiert (bei 160— 165° entstand nur Purpurin), erhaltenc Siiure (aus verd. Eg., F. 220 
bis 222°, Cl-haltig) in vcrd. NH.,OH mit Na-Hydrosulfit bei 15° reduziert, mit verd. HC1 
gefallt, Nd. m it Barytlsg. gekoeht, unl. Ba-Salz zerlegt, noch 3-mal iibor das Ba-Salz 
gereinigt. Aus verd. Eg., F. 229—230°. Misch-F. m it naturlichem Munjistin 227— 228°. 
(Ber. Dtscli. chem. Ges. 65. 622— 25. 6/4. 1932. Calcutta, Univ.) L in d e n b a u m .

Henry Gilman und Robert E. Brown, Die Einfiihrung von Furylolkylgmppen mit 
Hilfe von Sulfonsaurcestem. Vff. ubertragen dio von G il m a n  u .  H e c k  (C. 1928. II. 
1561) aufgefundene Rk. zwischen Sulfonsaureestern u. R-MgX-Verbb. auf R-MgX- 
Verbb. der Furanrcihc u. stellen durch Umsetzung von Tetrahydrofurfuryl-p-toluol- 
sulfonat CjH-O ■ CH, ■ O ■ S 0 2 • Cr>H4 • CH, (I) mit C6H5 • CH2 • MgCl 2-/?-Phenathyltetra- 
hydrofuran her. —- Tetrahydrofurfiinjl-p-toluolsulfonat, C12H10O,lS (I), aus p-Toluol- 
sulfochlorid, Tetrahydrofurfurylalkohol (Tetrahydrofurylearbinol) u. KOH in A. untor- 
lialb 5°. LaBt sich auch bei 1 mm Druck nicht destillieren, wird durch Erhitzcn auf 
140—150° unter 1 mm Druck yon fluchtigen Verunrcinigungen befreit. Gelblieho Fl. 
Durch Umsetzung mit C0H-•CH2-MgCl TclrahydrofurfurylphenylmclJutn (2-fi-Phen- 
dthyUetrahydrofuran), C12H10O, gelbliche Fl., Kp.,., 133°. — Tetrahydrofurfurylclilorid, 
C4H70-C H 2C1, aus Tetrahydrofurylearbinol u. S0C12 in Pyridin. Tctrahydrofurfuryl- 
bromid, aus Tetrahydrofurylearbinol u. HBr in Bzl. Kp. 160— 161°. Tetrahydro- 
furfuryljodid, C6H3OJ, aus Tetrahydrofurfurylbromid u. N aJ in Aceton, Kp.3 69— 70°. 
Wird an dor Luft langsam dunkel. (Iowa State College Journ. Scienco 6. 11— 15. 1931. 
Amcs [Iowa].) O s t e r t a g .

E. VotoSek und S. Malachta, Uber die Konslitution der von der 5-Kctorhamnon- 
saure abgeleitełen Mctlioxysylvancarbonsaurc. Vff. haben C. 1929. II. 2888 fiir dio 
Methoxymcthylfurancarbonsaure, dereń Mcthylester aus 5-Ketorhamnolacton durch 
Einw. von methylalkoh. HC1 entstcht, dio Konst. I  aufgcstellt. Indcssen ist in dieser 
Formel dic Stellung des OCH3 unsicher. Vff. haben nun versucht, dio Konst. durch 
Abbaurkk. zu bcweiscn. Methylalkoh. HC1 bewirkt keine Spaltung des Furankerns. 
Es wurde aber gefunden, dafi man bcim Kochcn mit 1/ i -n. HC1 ciii óliges Prod. erhalt, 
das Cu-Lsg. reduziert u. mit FeCI3 eine kirschrote Fiirbung gibt. Das Ol ist ais Oxy- 
methylfurancarbonsaure anzusehen; cs gibt beim Koclien mit Baryt Ba-Oxalat u.

IIC-----C-OCH3 CH30 - C -----Cli IIO-C-----CH IIO-C— -CII
CIL-C-O-C-CO JI CIL-C-O-C-CO,!! CHa-Ć-O-C-CO.H CHa-fi-O-ClI 

I  I I  III  IV
ein Prod., das mit Phenylhydrazin Diacetylosazon licfert; bei der Dcst. erhalt man ein 
Oxymethylfuran, das sich wiederum durch Ba(OH)2 in ein in Diacetylosazon iiber- 
fiihrbares Prod. umwandeln laBt. Das Diacotylosazon entstcht in beiden Fallen aus 
Acetoin; das Auftreten dieses Oxyketons ist nur yerstiindlich, wenn man der Methoxy- 
methylfurancarbonsaure nieht die Konst. I, sondern II zuschrcibt. Die Oxymethyl- 
furancarbonsaure ist dann ais III, das Oxymethylfuran ais IV anzusehen. — Bei der 
Darst. der Jfethoxysylvancarbonsdure (H; friiher I) aus Ketorhamnonsaurelacton ist es 
nicht notwendig, den Methylester zu isolieren. Ausbcute 87%, F. 158°. Phenylhydrazid, 
C13H 140 3N2, Krystalle aus 60%ig. A., F. 130— 131°. — Oxysylvancarbonsdurc (III), 
beim Kochcn von II mit 7 s-n. HC1. Ol, geht nach 1 Tag in eine glasige M. uber. Redu
ziert FEHŁINGsche Lsg., gibt mit FeCl3 eine kirschrote, mit KOH eino rote Fiirbung. 
Gibt'mit K J u. NaOH Jodoform. — Diacetylphenylosazon, bcim Kochen von IH mit 
Ba(OH)2 u. Behandcln des Filtrats yom Ba-Oxalat m it Phenylhydrazin. Krystalle
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aus Bzl., F. 247° (Bad 220°). — Oxysylvan, C5H60 2 (IV), bei der Dcst. von III unter 
gewohnlichem oder vermindertem Druck. Kp. 154°, K p.12 63— 64°. Entwiokelt mit 
CH3MgJ nur ca. 1/3 Mol CH.,. Bei einem Vers., bei dem III unter 2 mm Druck destilliert 
wurde, entstand anscheinend ein Polymores, Kp.j2 156— 158°. Beim Kochen mit Baryt 
u. Behandeln mit Phenylhydrazin entsteht Diacelylosazon. — Methoxysylvancarbon- 
siiuro (II) zers. sieb beim Aufbewahren im Tagesliclit u. wird dabei f l .; dio Lsg. dieser 
FI. in yerd. A. scheidet auf Zusatz von Phenylhydrazin eino geringe Menge einer Verb. 
vom F. 164— 165° aus; erwarmt man das Filtrat auf dem Wasserbad, so erhalt man 
Diacetylosazon. (Collcct. Trav. chim. Tehecoslovaquie 4. 87—96. Febr. 1932. Prag, 
Tschech. techn. Hoehschule.) O s t e r t a g .

R. Lukeś, Vber die Bestdndigkeit von Pyrrolonen gegen Wasser. Vf. hat friiher 
(C. 19 2 9 . II. 745. 997) mitgeteilt, daB Pyrrolone (I) W. addieren unter Bldg. von Oxy- 
pyrrolidonen (II), die bei der Dest. die Pyrrolone zuruckliefern. Diese Rk. ist analog 
der Hydratation u. Dehydratation der Pyrrolyne; wahrend aber dio aus den Pyrrolinen 
entstehenden a-Oxypyrrolidine mit y-Aminoketonen tautomer sind, haben die Verbb.
II mit den Amiden der y-Ketonsauren nichts zu tun. Im Lauf weiterer Unterss. hat 
sich nun gezeigt, daB cs auch Pyrrolone gibt, die W. nieht addieren, so z. B. 1-Methyl-
5-benzylpyrrolon-(2) u. l-Methylpyrrolon-(2)-essigsaure-(5)-athylester (I, R  =  CH,- 
C 02C2H5). Das Methylbenzylpyrrolon entsteht aus C6H5 • CH„• MgCl u. N-Methyl-

H o -------------CHa “ “ HaC------------ CH2 " HC--------C(CflH6)2
R .fc-N (C H 3)-ĆO HO> C -N (C H 3)-CO C6H6-Ó-NH-CO

succinimid; das intermediiir auftretende Hydroxyldcriv. ist nieht zu fassen. Beim 
Kochen mit Mineralsauren entsteht (5-Phenyllavulinsaure, dio auf diesem Wege leicht 
zuganglich wird. Der Methylpyrrolonessigester, den man aus Methylsuccinimid u. 
Bromcssigester mit Zn erhalt, gibt bei der Hydrolyse mit Baryt nieht die erwartete 
/3-Ketoadipinsaure, sondern dereń Spaltprodd. Essigsaure, Bernsteinsaure, Larulin- 
saurc u. C 02- Aus der Analogie des Methylpyrrolonessigesters mit /?-Amino- 
crotonester, in wclchem die N H 2-Gruppe durch das Carbathoxyl stabilisiert wird, 
schlieBt Vf., daB Pyrrolone mit C6H5-Gruppen in Stellung 4 ebenfalls kein W. addieren 
diirften; das Triphenylpyrrolon III, bei dem die Addition móglieh ware, ist unl. in W. 
u. reagiert wohl aus diesem Grunde nieht damit. -— l-Methyl-5-bcnzylpyrrolon-(2), 
C12H i3ON (I, R  =  C0H5-CH2), aus N-Jlethylsuccinimid u. C„H5-CH2-MgCl. Krystalle 
a,us A., F. 100°. Gibt beim Kochen mit 10%ig. H2S 0 4 d-Phenyllamdinsaure, F. 56°. —
l-Methylpyrrolon-(2)-essigsaure-(5)-alhylesler, C9H 130 3N (I, R  =  C2H50 2C • CH2), aus 
Methylsuccinimid u. Bromcssigester mit Zn-Spanen. Nadcln aus Bzl. oder W., F. 123°. 
Hydrolyse s. o. (Collcct. Trav. chim. Tchecoslovaquio 4. 81—86. Febr. 1932. Prag, 
Tschech. techn. Hochschule.) OSTERTAG.

Robert Fergus Hunter, Einige neue Ausblicke auf die Chemie der Thiazolgruppc. 
Zusammenfassende Wiedergabe der Chemio der Thiazol- u. Benzothiazolgruppo nach 
histor., wissenschaftlichen u. techn. Gesiehtspunkton. (Proceed. Muslim Assoc. Ad- 
yanccmont Science 1. 1— 47. Dez. 1931. Aligarh [Indien], Muslim-Univ.) L in d en b a u ji.

Duhkhaharan Chakravarti, Synthese von Cliromoncn. I. Kondensation von 
halogenierlcn Phenolen und Kresolen mit Alkylacetessigestern. (Vgl. C. 1931 . II. 3211 u. 
friiher.) Dic Tcndenz zur Bldg. von Cumarinen aus mehrwertigen Phenolen u. Acct- 
cssigestern ist so groB, daB die Rk. auch m it Rcsorcindimcthylathcr diesen Verlauf 
nimmt, donn es bildet sich unter Eliminierung der OCH3-Gruppe 1 -Melhoxy-4-viclhyl- 
cumarin. —  Nach einer yorlaufigcn Mitt. (C. 1 9 3 2 .1 .1532) kondensioren sich die Halogcn- 
plienolo u. Kresole m it Acetcssigestcrn in Ggw. von H„SO., entweder niclit oder sehr 
scliwor zu Cumarinen, liefern aber unter der Wrkg. von P20 5 Chromone. Eino ein- 
geliende Unters. hat folgendes ergeben: o- u. p-Halogenphenole goben relativ guto Aus- 
beuten an Chromonen. Dio Wrkg. von a-Substituontcn im Acetessigester ist gering; 
alle Ester geben Chromone, ausgenommen das lsobutylderiv. (Verharzung). o-Kresol 
reagiert mit allen Estera ziemlieh glatt unter Bldg. von Chromonen, p-Kresol nur mit 
dem a-Methylester. m-Kresol liefert mit Acetessigester selbst in Ggw. von H 2S 0 4 oder 
P 2Oj ein Cumarin, mit dem a-Mothylester in Ggw. von H 2S 0 4 sehr wenig Cumarin, in 
Ggw. von P 20 5 ein Chromon. — Diese Chromone, welcho in Stellung 2 ein reaktions- 
fahiges CH3 enthalten, werden am besten durch Kondensation m it aromat. Aldehyden 
zu Styrolderiw. charaktcrisiert. Dio Rk.-Fahigkeit des CH3 wird durch im Bcnzolkern 
befindliches Halogen oder CH3 nieht beeinfluBt.

Y e r s.u c h e. Darst. der Halogcnełiromone: Gemiseh von 20 g Halogonphenol u.
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19 g Alkylacetessigestęr unter Kuhlung zu 45 g P20 6 geben, nach 15 Min. ca. 3 Stdn. 
erwiirmen, mit Eis u. A. behandeln, atli. Lsg. mit 5%ig. KOH u. W. waschen, Rohprod. 
abpressen. — Darst. der Styrolderiw . aus je 1 Mol. Chromon u. Aldehyd in wenig 
absol. A. mit C2H6ONa-Lsg. — 8-GIdor-2-slyryl-3-athylchromon, C19H150 2C1. Aus 
8-Chlor-2-methyl-3-athylchromon (dieses aus o-Chlorphenol u. Athylacetessigester) u. 
Benzaldehyd. Aus A. seidige gelbe Nadeln, F . 137°. —  8-Chlor-2-methyl-3-propyl- 
chromon, Ci3H130 2C1. Mit Propylacetessigester. Aus A. Nadeln, F. 100°. —  8-Ohlor-2- 
slyryl-3-propyichromon, C20H l7O2Cl, aus A. Nądcln, F. 109°. —  8-Chlor-2-metliyl-3- 
isopropylchromon, C13H13d 2Cl, aus absol. A. Nadeln, F. 160°. -— 8-Clilor-2-styryl-3- 
isopropylchromon, C20H n O2Cl, aus A. seidige Nadeln, F. 151°. — G-Chlor-2-styryl-3- 
■methylchromon, C18I i130 2Cl. Aus p-Chlorphcnol u. Methylacetessigester usw. Aus A., 
F. 143°. —  6-Chlor-2-methyl-3-propylchro7non, C13H130 2C1, aus A., F. 108°. —  G-Gldor-2- 
slyryl-3-propylchromon, C20H 17O2Cl, aus A. Nadeln, F. 126°. — 6-Chlor-2-methyl-3- 
isopropylchromon, C13H 130 2C1, aus A., F . 127°. —  G-Chlor-2-styryl-3-isopropylchronw)i, 
C20H17O2Cl, aus A. Nadeln, F. 159°. — 6,8-Dichlor-2-styryl-3-dłhylchro>non, C19H140 2C12. 
Aus 2,4-Dichlorphenol u. Athylacetessigester usw. Aus Eg., F. 155—157°. —  8-Brom-2- 
styryl-3-methylchronwn, C18H 130 2Br, aus absol. A. seidige gclbeNadeln, F. 200°. —  8-Brom- 
2-imtliyl-3-propylchromon, CI3H130 2Br, aus A., F. 82°. — 6-Brom-2-slyryl-3-mclhylchroinon, 
ClgH130 2Br, aus absol. A. gelbe Nadeln, F. 152°. —  6-Brom-2-methyl-3-propylchromon, 
C13H 130 2Br, aus verd. A., F. 112°. — 6-Brom-2-slyryl-3-propylchromon, C20H 17O2Br, 
aus A., F. 129°. — 2-Styryl-3,6-dimełhylchromon, C19H160 2. Aus 2,3,6-Trimethylchromon 
(dieses aus p-Kresol u. Methylacetessigester). Aus A. Krystalle, F. 120°. —  3,4,6-Tri- 
methi/lcumarin, C12H120 2. Aus p-Kresol, Methylacetessigester u. H 2S 0 4. Aus verd. A. 
Prismen, F. 165°. —■ 2-Slyryl-3,S-dimdhylchromon, C19H1(10 2. Aus o-Kresol u. Methyl
acetessigester usw. Aus A. Nadeln, F . 133°. — 2-[m-Nitrostyryl\-3,8-dimethylchromon, 
C10H 15O4N. Mit m-Nitrobcnzaldehyd. Aus Eg. seidige Nadeln, F. 225°. —  2,S-Di- 
methyl-3-athylchromon, C13H 140 2. Aus o-Kresol u. Athylacetessigester. Aus verd. A., 
F. 71— 72°. —  2-Styryl-8-methyl-3-athylchromon, C20H18O2, aus A., F. 142°. — 7-Melh- 
oxy~i-methylcumarin. 1. Aus Resorcinmonomethylather u. Acetessigester mit H2S 0 4 
oder P 20 5. 2. Aus Resorcindimethylather u. Acetessigester durch Eintropfen von 
H2S 0 4 bei 0° u. Stehen iiber Naelit. Aus verd. A. Platten, F. 156— 157°. (Journ. 
Indian chem. Soc. 9. 25—30. Jan. 1932.) Ltndenbau.m.

Duhkhaharan Chakravarti, Syntlicse von Cliromoiicn. II . Kondcnsation von 
Nilrophenolen mit Alkyłacelessigestern. (I. ygl. vorst. Ref.) (Vgl. C. 1932 . I. 1532.) 
Die Nitrophcnole, welche der V. PECHMANNschen Cumarinsyntlicsc ganz unzuganglich 
sind, liefern nach dcm  SiMONlSschen Verf. Chromonc, obwolil mit sehr geringen 
Ausbeuten. m-Nitrophenol reagiert am besten. Die mit demsclben erhaltenen Chromone 
kónnen 5- oder 7-Nitroderivv. sein; Vf. nimmt vorliiufig letzteres an. Mit o-Nitrophcnol 
konnte bis jctzt kcin Chromon crhalten werden. Das 2-stiindigo CH3 dieser Nitro- 
chromone reagiert wieder mit aromat. Aldchydcn; seine Rk.-Fahigkeit wird durch 
das NO» nicht bccintrachtigt.

V e r s u c h e. Gemisch von 20 g Nitrophenol u. 10 g Alkylacetcssigester unter 
Kuhlung mit 25 g  P20 5 versetzen, sehr langsam auf 60—70°, dann l l/ 2 Stde. auf sd. 
W.-Bad erhitzen, nach Zugabo von wciteren 15—20 g P20 6 noch 1 Śtdc. erhitzen, 
mit Eiswasscr u. A. behandeln, atli. Lsg. mit 5°/0ig. KOH waschen usw. —  G-Nitro-2,3- 
dimdhylehromon, C n IL ^ N . Aus p-Nitrophenol u. Methylacetessigester. Aus absol. A. 
Prismen, F. 163°. —  G-Nilro-2-styryl-3-mcthylchromon, ClsH 130 4N. Aus vorigem u. 
Benzaldehyd. Aus Eg. gelbe Nadeln, F. 205°. — G-Nitro-2-mcthyl-3-athylchromou, 
Ct2H ,10 4N. Mit Athylacetessigester. Aus absol. A. Nadeln, F. 184°. —  G-Nitro-2- 
slyryl-3-athylchromon, C19H 150 4N, aus Eg. gelbe Nadeln, F . 239°. —  G-JSTilro-2-nuUhyl-3- 
propylchromon, C13H 130.,N, aus A. Na,deln, F . 125°. — G-Nitro-2-methyl-3-isobutyl- 
chromon, C14II150 4N, aus A. Nadeln, F . 96°. — 7-Ntiro-2,3-dimethylchromon, Cu H0O4N. 
Mit m-Nitrophenol. Aus absol. A. Nadeln, F. 136°. —  7-Niiro-2-styryl-3-methykhromon, 
C1sH 130 4N, aus Eg. gclbo Nadeln, F. 258°. — 7-NUro-2-mełhyl-3-dthylchromon, C,2H U 
0 4N, aus absol. A. Nadeln, F. 167°. — 7-Nilro-2-mcthyl-3-propylchromon, C13I i130 4N, 
aus A., F. 136°. —  7-Nitro-2-[m-nitroslyryl]-3-propylchmmon, C20IIlaOeN 2, aus Eg., 
F. 256°. —  7-Nilro-2-methyl-3-isopropylchromon, CI3H 130 4N, aus A. Nadeln, F. 133°. —  
7-Nitro-2-[m-?iilroslyryl]-3-isopropylchromon, C2oHłoO,jN2, aus Eg. hellgelbe Nadeln, 
F. >  270°. —  7-Niłro-2-methyl-3-isobulylchromon, C14H150 4N, aus A.,_ F. 158°. —  
7-Nilro-2-[m-nilroslyryl]-3-isobulylchromon, C2lH lsOr,N2, aus Eg., F. 252°. (Journ. 
Indian chem. Soc. 9. 31—35. Jan. 1932. Calcutta, Presid. Coli.) L indenbaum .
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Upendranath Brahmachari und Jnanendra Mohan Das-Gupta, Untersuchungen 
ubcr Chinolinverbindungen. VI. (V. ygl. C. 1932- I. 1533.) Zuerst haben Vff. einigc 
wcitere D eriw . des in der V. Mitt. beschriebenen 8-|j?-Aminoisopropylamino]-chinolins 
dargestellt, welcho dem Plasmochin nahe yerwandt sind. Lctzteres besitzt wahr- 
scheinlich die Formel (6)CH30 -C 9H5N-NH-CH(CH3)-[CH2]3-N(C2H6)2 (8). — Sodann 
wurden einige Verbb. mit ungesatt. Gruppen am 8-standigen NH2 dargestellt. —  
Alle Verbb. wurden ais Hydrochloride isoliert, welche, entgegen den Basen, gut kry- 
stallisieren u. in W. 11. sind.

V e r s u c h e .  Darst. der folgenden Verbb. aus den entsprcelienden 8-Amino- 
chinolindcriw. u. /?-Brompropylphthalimid genau wie in der V. Mitt. besehrieben; 
Erbitzungsdauer jedoch nur 6 Stdn. — 6-Mctlioxy-8-[f}-aminoisopropylamino\-chinolin- 
dihydrochlorid, Ci3Hi„ON3C12. Das 6-Methoxy-8-aminoehinolin vgl. E. P. 267169 
(C. 1929- I. 1965). Aus A. gelb, krystallin, F. 218— 220°. —  2-Methyl-6-vieilioxy-S- 
[f)-aminoisopropylamino]-chinoUndihydrochlorid, C14H21ON3Cl2, gelb, krystallin, F. 260°.
— 2-Methyl-6-at]ioxy-8-[(l-aminmsorpropylamino~\-chinolindihydrochlori/l, C15H230 N 3C12, 
F. 270°. —  6-Chlor-S-[[S-aminoisopropylammo]-chinolindihydrochlorid, C12H16N 3ć l3, gelb, 
krystallin, F. 212°. —  2-il[clhyl-6-chlor-8-[fl-ami?ioisopropylami?io]-chhiolindihydrochlorid, 
C13H18N3Cl3, F. 255°. — 2-Melliyl-S-[P-aminoisopropylamino']-chinolindihydrocMorid, 
CjjHioNjCIj, F. 275— 280°. —  8-[AUylłhioureido]-chinolinhydroclilorid, C„H6N -N H -C S- 
NH -C H 2-CH: CH2,HC1. Gleiche Mengen 8-Aminochinolin u. Allylsenfol in CH3OH 
erwarmen, in W. gieBen, Nd. in HC1 losen, mit A. waschcn, alkalisieren, Nd. in Chlf. 
aufnehmcnu. HCl-Gas einleiten. A u sA .,F . 150°. Cliromat gelb, krystallin, F. >  300°.—
6-Athoxyderiv., Ci5H18ON3C1S. Analog. F. 160°. Cliromat gelb, F . >  300°. —
S-[AUylamino]-chinolinhydrochlorid, C12H 13N 2C1. 8-Aminoehinolin, Allylbromid u. Soda 
in W. 3 Stdn. kochen, ausilthern, in die ath. Lsg. HC1 leitcn. Aus A., F . 175°. Cliromat, 
F . >  300°. —  6-Alhoxyderiv., Ch H 17ON2C1. Analog. F. 182°. Chromał, F. >  300°. —
2-\Chinolyl-(S')-amino\5-mcthylthiazolmhydrochlorid, C0HcN • N i l • C : N • CH2• CH• CH3,

i------S------ 1
HC1. Obiges 8-[Allylthioureido]-chinolin mit konz. HBr 1 Stde. auf W.-Bad erhitzen, 
nach Zusatz yon W. mit NaOH fallen, in A. aufnelimen u. HC1 einleiten. Hellgelb,
F . 215—220° (Zcrs.), wl. in W. (Journ. Indian chem. Soc. 9. 37— 42. Jan. 1932.
Calcutta, B r a h m a c h a r i Res. Inst.) L in d e n b a u m .

C. H. Browning, J. B. Cohen, K. E. Cooper und R. Gulbransen, Therapeu- 
lische Interjerenz, verursaclit durch Isomerie von irypanocidcn Slyrylchinolinderivalcn. 
(Vgl. C. 1931. I. 311. II. 3509.) Quntcrnarc Salzo von Styrylchinolinen, liergestcOt 
durch Kondensation des ąuaternaren Salzes des Chinaldinderiy. mit dem Aldehyd 
in Ggw. von Piperidin (I) u. durch Zusatz von Methylsulfat oder Alkylhalogenid zu der 
durch Kondefisation m it dcm Aldehyd unter Anwcndung von ZnCI2 ais Konden- 
sationsmittel hergestelltcn Base (II) sind nicht gleichwcrtig; dio nach II dargestcllton 
Praparate waren manehmal von unzulanglicher trypanoeider Wrkg. u. unterschieden 
sich auch in ihren chem. u. physikal. Eigg. von den nach I gowonnenen Verbb. — 
Nach I dargestelltes 2-(p-Amhwslyryl)-6-acelylaminochiw>linmdhosulfat hatte starko 
Heilwrkg. auf mit T. brucei infizierte Mause; das nach II hcrgestellto Praparat liatto 
keine nennenswerte Wrkg. u. erzcugte thcrapcut. Interferenz, d. h., es yermindert die 
Heilwrkg. des akt. Praparals boi gemeinsamer Verabreichung. ■—■ Ebenso war das 
nach I  hergcstcllte 2-(p-Acclylarninoslyryl)-6-aminoc,hinolinmctliorJdorid cbenfalls er- 
heblich aktiver, ais bei Anwcndung der Methode II; jedoch konnto aus letzterem durch 
Kryatallisation aus wss. A. eine akt. Fraktion gcwonncn werden; dio Methodo II ergab 
also ein Gemiscli beider, ,Isomerer“ . Dio nach I  u. II hergestellten 2-(p-Aceiylamino- 
styryl)-6-acetylaminochinolininethosvłfate waren in Toxizitat u. iibrigen Eigg. ident. — 
Eigg. von 2-(p-Aminostyryl)-6-acctylaminoehino]inmethosulfat: nach I hclhoto groBc 
Krystallo, F. 270° (Zers.); wird durch sd. NH3 nicht verandert; Hydrolyse mit konz. 
HC1 u. Neutralisation m it NH3 ergab 2-(p-Aminostyryl)-6-aminochinolinmetliochlorid. 
Nach II tiefroto mkr. Krystallo; F. 280° (Zers.); Kochen mit N H 3 fiihrt zur Fallung 
der Base; Hydrolyse mit HC1 u. Neutralisation mit N II3 ergibt 2-(p-Aminost.yryl)-6- 
aminochinolin. — Aus dem nach II dargestellten 2-(p-Acetylstyrylatnino)-6-amino- 
chinolinmethosulfat wm-den aus A. 10% einer metali, griin schimmernden Verb., fa.ll- 
bar durch NH3 isoliert; der Rest ist gegen N H 3 stabil u. bildet roto Krystallo. t)ber das 
Mothochlorid wurde die gleiche Verb. wie nach I erhalten. D ie Methosulfate bilden 
also in gewissen Fallen, wenn nach II dargestellt, keino wahren ąuaterniiren Salzo, 
sondern losc Molckulkomplose, dio durch NH3 oder HC1 lcieht gespalton werden. —
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2-(p-Nilroslyryl)-6-acciyJaminochinoUn, dargestellt durch Erhitzen von p-Nitrobenz-
aldehyd u. 6-Acetylaminoehinaldin mit ZnCl2 auf 140— 150°; gelbo Krystalle aus Pyridin; 
F. 274— 278°. —  2-(p-Aminoslyryl)-6-acełylaminocki7iolin, C19H17ON3, aus der Nitro- 
verb. m it Eisenfcile u. 90%ig. Essigsaure; F. 224— 226°. — 2-(p-Acetylaminoslyryl)-
6-acetylaminochinolin; F. 312—314°. —  2-(p-Acetylaminostyryl)-6-aminoćhinolin,
CMH17ON3, durch Erhitzen yon Acetaminobenzaldehyd u. 6-Aminochinaldin; Nadeln 
aus A.; F. 216—218°. — 2-(p-Aminostyryl)-6-aminochinólin. Gelbe Nadeln aus wss. A.; 
F. 241— 242°. — 2-(p-Aminostyryl)-6-aminochinolinmeilio.sulfat, C10H 17ON3, (CH3)2S 0 4, 
hergestellt nach II  aus der Base u. (CH3)2SO.,; F. 280°. — 2-(p-Acelylaminostyryl)- 
G-acelylaviinochinolimnethosulfat, aus der Base u. (CH3)2S 0 4 in Nitrobcnzol; gelbo 
Nadeln; F . 288—290° (Zers.); wird durch NH3 nicht verandert (ebensowenig wic das 
nach I hergestellto Prod.); HC1 liefert das Methochlorid. —  2-{p-Acetylaminostyryl)-
6-aminochinolinviełhochlorid, dargestellt nach II; besteht aus der gegen NH3 stabilen 
u. unstabilen Modifikation. (Procced. Boy. Soc., London. Serie B. 109 . 51— 57. 1/9.
1931.) SCHONFELD.

Hanns John, Chinolinderivate. X X X V III. Synłhese 2-phcnylierlcr 3-Oxychinolin- 
d-carbonsauren. (X X X V II. vgl. C. 19 3 2 . I. 2851.) Vf. fand, daB die von BERLINGOZZI 
u. Ma r z e l l a  (C. 19 2 4 . II. 2368) dargestcllte 2-Phmyl-3-oxycliinolin-4-carbonsaura u. 
ihre Substitutionsprodd. einfacher u. schneller erhalten werden kónnen durch Konden- 
sation von Isatin bzw. dessen Homologen mit co-halogeniertcn, fettaromat. Ketonen. 
Von den hior angewandten co-halogenierten Acotophenonen ergaben dio cu-Bromaceto- 
phenono dio besten Ausbeuten, die co-Chlorverbb. vorhielten sich ungunstiger, mit den 
a>-Jodvorbb. konnten nur Spuren der angestrebten Prodd. erhalten werden.

V o r s u c h c .  (Durchgefiihrt von Robert Frankel.) 2-Phenyl-3-oxychinolin-
4-carbonsaure, Ci0H n O3N. Aus Isatin u. ro-Bromacetophcnon in iiberschussigcr 33%ig. 
KOH durch 15-std. Erhitzen am RiiekfluB. Nach mehrmaligem Umfallen, aus A. gelbo, 
prismat. Krystalle vom F. 207°. Ausbeute 38,5% der Theorie, bezogen auf Isatin. —  
Mit Hilfo der entsprechcnd substituierten Isatine wurden folgendo Substitutionsprodd. 
obiger Saure in analogor Weiso dargestellt: 6-Chlorderiv., C16H10O3NCl. Aus A. gelbe, 
prismat. Krystalle, F. 211°. — 6-Bromderiv., C,0H 100 3NBr. Aus Methylalkohol gelbe, 
prismat. Krystalle, F. 185°. — 6-Jodderiv., C16H10O3N J. Aus A. orango gefarbto 
Prismon, F. 195°. —  6-Methylderiv., C17H130 3N. Aus Methylalkohol gelbe, nadel- 
fórmigo Krystalle, F. 193°. —  6,8-Dibromderiv., C10H0O3NBr2. Aus Methylalkohol 
Krystalle, F . 187°. — 6,8-Dimełhylderiv., C18H 150 3N. Aus 70%ig. Methylalkohol Kry- 
stalle, F. 155°. —  Die Anwendung der entsprechcnd substituierten co-Bromacetophenono 
ergab: 4'-Chlorderiv. Aus A. hellgelbo Prismon, F. 169°. Die gelbo Lsg. der Verb. in 
70%ig. A. wird durch 1 Tropfen FeCl3 rot gcfiirbt. — 4'-Bromdeńv. Aus A. Krystalle, 
F. 152°. — 4'-Jodderiv. Aus A., dann aus A. orango gefarbto, nadclfórmige Krystalle,
F. 161°. (Das zur Darst. bcnótigte w-Broin-4-jodacetophenon wurde aus 4-Jodaceto- 
phenon u. Br in Eg. durch Bestrahlung mit Osram-Vitaluxstrahler bis zuin Umschlagcn 
der Farbc von Dunkclrot in Golb erhalten; aus A. farbloso, nadelformige Krystalle vom
F. 101°.) —  4'-Melhylderiv. Aus A. gelbo prismat. Nadeln, F. 180°. — 2-D iphm yl-
3-oxrychinolin-4-carbonsaure, C22H 150 3N. Aus A. Nadeln, F. 161°. (Das verwendete 
o>-Brom-4-phcnylacctophenon wurdo in Analogio zur entsprcchcndcn 4-Jodverb. aus
4-Phenylacetophenon wio oben bcsclirieben, dargestellt; aus A. u. A. Krystalle vom
F. 95°.) —  2',4',6'-Trimelhylderiv. der eingangs genannten Saure, C10H I7O3N. Aus A. 
gelbbraune, nadelformige Krystalle, F. 174°. (Wie obige Ketone wurdo das hierzu be- 
nótigto w-Bromacclomcsitylen aus 2,4,6-Trimethylacetophenon dargestellt.) — Durch 
Anwendung sowohl homologer Isatine, ais auch substituicrtor to-Bromacctophenono 
wurden noch folgendo Verbb. der Ausgangssaure dargestellt: 4',6-Dichlordcriv., 
CioH„03NC12. A us A. gelbe, nadelformige Krystalle, F. 191°. —  4',(>-l)ibromdcriv. Aus 
A. Nadeln, F. 220°. — 4',6-Dijodderiv., Ci0H0O3N J2. Aus A. Krystalle, F. 182° (Zers.).
-  4'-CMor-G-jodderiv., C](iH !)0 :lN C lJ. Aus A. gelbo, prismat. Nadeln, F. 228°. — 
4'-Brom-6-jodderiv., C10H 0O:,NBrJ. Aus A. breitc, prismat. Krystalle, F. 240° (Zers.).
— 4\6-Dimelhylderiv. Aus A. groBc Prismen, F. 212°. — 2-Diphenyl-3-oxy-6-brom-
chiiiolin-4-carbonsaure, C22H 140 3NBr. Aus A. nadelformige, meist zu kugeligen Druscn 
angeordnete Krystalle, F. 274°. —  4',G,8-Tribromderiv., CJ6H80 3NBr3. Aus A. groBc, 
prismat. Krystalle, F. 208°. — 2',4',6',6,8-Pentamethylderiv., C21H 210 3N. Aus A. dunkel- 
gelbe, nadelformige Krystalle, F . 202°. —  Von allen Sauren wurde eine groBe Anzahl 
von Metallsalzen dargestellt u. untersueht. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 33 . 259— 72. 
April 1932. Prag, Dtsch. Hygien. Inst.) P a n g r it z .
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Wanda Bryd, tJber einige Dcrirate des Chinolins. Cinchoninsaurehydrazid, 
C0H0N -C O 'N H -N H 2, aus Cinchoninsaureiithylester u. Hydrazinhydrat in der Warme;
F. 154— 155°. — Cinchoninsaureazid, C9H6N-CO-N3, aus dcm Hydrazid in %-n. HC1 u. 
IsaNO, bei — 2°; Krystalle aus PAe.; F. 69—70°; wird dureh W. zers. —  4-Ohinolyl- 
ureihan, C9H0N-NHCOOC2H5, dureh Koehen des Azids in absol. A.; F. 206— 207°. —
4-Aminochinolin, C9HSN 2, dureh Koehen des Urethans mit konz. HC1 usw.; F. 152— 153°.
—  Benzylidenhydrazid der Cinchoninsaurc, C17H J3ON3, dureh Verkochen des Hydrazids 
in  absol. A. m it C6H5CHO; F. 220— 221°. Jodmethylat des 4-Jodchinolins, dureh 
Erhitzen von 4-Chlorchinolin-u. CH3J  im Einschmelzrohr auf 80—90°; gelbe Nadeln 
aus A.; F. 234— 237° (Zers.). Erhitzen mit NaOH ergibt N -Methyl-4-chinolon. —  
Jodmethylat des 4-Phenylaminochinolins, C0H6N(CH3J)-N H -C 0H5, aus 4-Jodchinolin- 
jodmethylat u. Anilin; gelbe Nadeln aus W., F. 220— 222°. —  Jodmethylat des 4-Phenyl- 
hydrazinochinolins, C16H 10N3J, Bldg. analog mit Phenylhydrazin; F. 204— 205° (Zers.).—  
Jodmethylat des 4-Aminochinolins, C9H0N(CH3J)N H 2, dureh kurzes Erwarmen des
4-Jodchinolinjodmethylats m it alkoh. NH3; F. 224°. —  4-Hydrazinochinolin, C()Ho • 
NNHNHo, dureh Erhitzen von 4-Chlorchinolin mit Hydrazinhydrat; Nadeln aus Bzl.;
F. 140— 142°. Nach Erhitzen von 4-Chlorchinolin m it 25%ig. N H 3 auf 200— 210° im 
Einschmelzrohr bikletc sieh Kynuren. 5-Nitro-G-aminochinolin, C9H 70 2N3, duich 
Erhitzen von 5-Nitro-6-bromcliinolin m it konz. NH3 auf 150— 160° im Einschmelzrohr; 
gelbo Nadeln aus A.; F. 173— 174°. (Roczniki Chemji 12. 89— 99. 1932. Warschau, 
Teehn. Hochsch.) S c h o n f e l d .

K. Hess und O. Littmann, Methylisopelletierin und i-[a-N-M ethylpiperidyl\- 
propan-2-on. Fiir dio Konst. des Methylisopelletierins kommt nach Me is e n h e im e r  u. 
Ma h l e r  (C. 1928. II. 149) nur noch die Formel des l-[<x.-N-Methylpiperidyiypro]xm-2-on 
in Bctracht. Im Gegensatz zu der fruheren Annahme von H e s s  (vgl. C. 1926. I. 2997; 
1925. I. 1319), daC das tertiare Stiekstoffatom ais Asymmetriezentrum AnlaB zur 
Bldg. von Isomeren gibt, bestatigen Vff. diesen Befund u. zeigen, daB dic Ursachc 
fiir den fruheren MiBerfolg der Identifizicrung dieser beiden Praparate bzw. des Iso- 
pelletierins mit dem l-[:x-Piperidyi\-propan-2-on  im Versagen der DlELSschen Ent- 
methylierungsmethode mittcls Azodicarbonsaureester auf Pelletierinbasen liegt. Das 
nach der Entmethylierung von Methylisopelletierin yorliegendo Basengemisch enthii.lt 
nur etwa 40— 70% sekundare Base, dereń Isolierung dureh fraktionierte Krystallisation  
iiber das Chlorhydrat jctzt gclungen ist. Die naturliche Iminobase ist ident. mit dem 
synthet. hergestellten l-[a.-Pijjeridyl\-propan-2-on. — Auch dio Identifizicrung der 
naturlichen tertiaren Base m it dem synthet. l-[a.-N-Methylpiperidyl]-propan-2-on ist 
jctzt gclungen, nachdem in Anlehnung an die Angaben Me is e n h e im e r s  bei der 
Oxydation des entsprechenden H3'dramins der OberschuB an Cr03 von 12% auf 50% u. 
dic Temp. von 70 auf 100° gesteigert wird.

V e r s u e h o. Bei der Mikromcthylimidbcst. von Pelletierinbasen nach Edlp.ACHKR 
muB dio in der Vorlage kondensierto H J  zuriickgesaugt u. erneut dest. werden, bis 
kein CII3J  mchr cntstcht. Wie die Pelletierinbasen laBt sieh auch Atropin  im Gegensatz 
zu der Angabc von D ie l s  nicht entmothylicrcn. —  Methylisopelletierin, D.-°, =  0,9478, 
na =  1,46434, n„ =  1,46707, n;, =  1,47369, ny =  1,47909. Pikrat, F. 154/155°. Brom- 
hydrat, F. 151/152°. Chlorhydrat, F. 157/158°. l-[a.-N-Methylpiperidyl\-propan-2-on,
D .2°, 0,9471, na =  1,46464, n„ =  1,46737, n  ̂ =  1,47399. Pikrat, F. 155/156°. Brom- 
hydrat, F. 151/152°. Chlorhydrat, F. 158°. Semicarbazonchlorhydrat, F. 208/209°. 
Scmiearbazon, F. 167/168°. Isopelletierin, Chlorhydrat, F. 143°. l-[a-Piperid;/l]- 
propan-2-on, D .2°4 0,9624, n* =  1,46395, n D =  1,46687, ii;, =  1,47340. Pikrat, F. 147 
bis 149°. Bromhydrat, F. 135°. Chlorhydrat, F. 143°. (L ieb ig s  Ann. 494. 7— 17. 
4/4. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Willi.-inst. f. Chemie.) DziENGEL.

Kakuji Goto, Kenjiro Takubo und Shingo M itsui, Unłersuchungcn iiber Sino- 
menin. X X X . Vber Sinomeninsaure. (X X IX . vgl. C. 1931. II. 3000.) Wcnn man 
dic a-Diketone der Sinomcninreihe, namlich Sinomeninoti, 1-Broiminomminon (vgl. 
XIV. Mitt., C. 1930. I. 2743), Sinomcninonmeihylather (vgl. XVII. Mitt., C. 1930.
II. 1993) u. das Diketon aus 1 -Bromsinomcncin (letzteres vgl. X X IX . Jlitt.), mit 
Perhydrol oxydiert, so wird Ring 3 aufgespaltcn unter Bldg. der Dicarbonsauren, 
also Sinomeninsaure u. ihr l-Bromderiv. ais Lactone (I), Methylathersinomcninsdure (H) 
u . 1 -Bromsinome neinsd urc (U l). Die Sauren titricrcn sieh cinbas., weil das zwcite 
CO»H dureh den bas. N  neutralisiert wird. Die ammoniakal. Lsg. von I  hintcrlaBt 
nach Eindampfen die Siiure, nicht das Salz; I bildet mit BaC03 kein Salz, wohl aber 
U  u. IH. Alle Sauren drehen, wie die Diketone, reehts, obwohl schwacher, woraus zu
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sehlieBen ist, daB dio Offnung des Ringes 3 don Gesamtdrehungssinn von C13 u. C14 
nicht verandert. —  Sinomoninon absorbicrt fast wio Sinomenin; das CO iibt also den- 
selben EinfluB aus wie die Doppelbindung. Dic Kurvcn von I, II  u. H I sind selir ahnlich.

CHaO.

| |N • CHn

C flj-C O JI C0 hh c h ,.C O jH W s l i CHa-COaH
V o r s u c h e .  Sinomeninsaurelacton, ClsH 210 5N  (I). 20 g Sinomeninon in Eg. 

mit 7 ccm 30%ig. Porhydrol 6 Stdn. auf 100° erhitzt, im Yakuum verdampft, mit 
CH30 H  digeriert. Aus ammoniakal. CH3OH +  Essigsaure Prismen, E. 291° (Zers.), 
swl. in A., zl. in W., [oc]d18 =  + 88 ,9° in W., [oc]d2° =  + 39 ,7° in verd. NaOH. Diazork. 
noeh bei 2-106-facher Vordunnung. Jodmethylat, C19H240 6N J, aus CH3OH Prismen, 
bei 1G0° erweiehend, E. 239°, [a]n18 =  +61,80° in W., [a]»2° =  +18,11° in verd. 
NaOH. Hydrochlorid, C18H220 5NC1, aus 10°/„ig. HC1 Tafeln, E. 278— 280° (Zers.), 
[a]»18 =  + 81 ,0° in W. —  1-Bromsinomeninsdurelaclon, C18H20OsNBr. Aus 1-Brom- 
sinomoninon wie vorst. oder aus I  u. Br in sd. Eg. iiber das Hydrobromid, welches in 
vord. N H 4OH gel. u. mit Essigsaure gefallt wird. Prismen, E. 251°, [a]u18 =  +70,25°  
in W., [a]n20 =  +35,43° in verd. NaOH. Jodmethylat, C19H230 5NBrJ, Prismen, E. 276° 
(Zers.), [a]D20 =  + 49 ,7° in W., +  35,4° in verd. NaOH. Hydrobromid, C18H210 6NBr2, 
aus wss. HBr Tafeln, E. 306° (Zers.), [a]n18 =  +54,82° in W. Hydrochlorid, C18H 21Or, 
NCIBr, aus 10%ig. HC1 Tafeln, F. 292° (Zers.). —  Methyldlhersinomeninsaure, C19H ,5Ó6Ń  
(H), Prismen, F. 295° (Zers.), meist swl., U. in h. Eg., [< x ]d 18 =  +12,38° in W. Ba- 
Salz, C10H23O,jNBa, Siiulen, Zers. >  300°. — 1-Bromsinomeneinsdure, C18H20O„NBr (III), 
aus yerd. N H 4OH +  Essigsaure Prismen, F. 261— 262° (Zers.), meist swl., zwl. in W. u. 
Eg., [oc]d18 =  +34,6° in W. Jodmethylat, C19H23OeNBrJ, aus W. Saulen, Zers. 249°, 
[ccJb18 =  +45,77° in W. Ba-Salz, C18H 180 6NBrBa, Prismen oder Tafeln, Zers. >  300°. 
— Sinomenin liefert, in A. mit der gleichen Mcnge Br bromiert, ein gelbes, amorphes 
Perbromid, wie in Eg. (X X IX . Mitt.). Gibt man N a2S 0 3 zu u. liiBt bei 0° stehen, so 
crhalt man 70% 1-Bromsinomeninhydrobromid. (L ie b ig s  Ann. 494. 1—6. 4/4. 1932. 
Tokio, KiTASATO-Inst.) L in d e n b a u m .

Riko Majima, Harusada Suginome und Heibei Shimanuki, Uber die Molchular- 
fonnel des Oxonitins und iiber Oxonin. IX . Mitt. uber Aconiiumalkaloide. (VIII. vgl. 
C. 1930. I. 388.) Dio friiher (IV. Mitt., C. 1926. I. 407) fiir Ozonitin, ein Oxydations- 
prod. des Aconitins, angegebeno Bruttoformel C25H33OlnN  ist naeh SPATH u . G a li -  
NOVSKY (C. 1931. I. 627. II. 2884) zu klein u. durch C32H430 i2N  zu ersetzen. Dagegen 
halten H e n r y  u . S iia r p  (C. 1931. II. 61) dic um CH2 kleinere Formel C3iH410 12N  fiir 
richtiger, weil sic, in tjbereinstimmung mit Vff. (IV. Mitt.), kein NCH3 auffinden 
konnten. Vff. haben dio Analysen u. Benzoylbestst. des Oxonitins sowie des Pyrozo- 
nilins u. Pyroxonins (diese vgl. IV. Mitt.) wiederholt u. Werto erhalten, welcho denen 
von S p a th  u. HENRY, besonders letzteren, nahe kommon. Vff. haben auch 0CH3- u. 
NCH3-Bcstst. mit don 3 Vcrbb. ausgefiihrt. Fiir 0CH3 haben sie nicht so guto Wcrle 
wie S p a th  crziclt u. fiir NCH3 trotz Erhitzens auf 360° beim Oxonitin nicht iiber 1,18%, 
bei den anderen Vcrbb. zwischen 0,22 u. 0,88% gefunden. Die Existenz eines NCH3 
crschcint daher selir fraglicli. — Vff. haben dic durch Verseifung des Oxonitins (Ab- 
spaltung des Aeetyls u. Benzoyls) entstehende Vcrb. krystallisiert erhalten u. nennen 
sie Oxonin. Auch dereń Analysen stimmen ctwas besser mit der HENRYschcn Formel 
iiberein. Die NCH3-Bcst. ergab wieder einen ganz niedrigen Wert.

V c r s u c h e .  Oxonilin, Pyroxonitin  u. Pyroxonin. Naeh S p a t h : C32H430 i 3N , 
C3„H3oO10N u . C23H330 8N  Naeh H e n r y :  C3lH4lO12N,C29H37O10N u . C22H3i0 8N. 
Oxonin, Ć22H35Oj0Ń +  4H20  (naeh der HENRYschcn Formel). Oxonitin mit alkoh.-wss. 
KOH 2 Stdn/erhitzt, A. abdest., mit W. verd., mit H3P 0 4 angesiiuert u. ausgeathert 
(Entfernung der Benzoesauro; Benzoylbcst.). Wss. Lsg. neutralisiert, cingeengt, mit 
CH3OH versetzt, Filtrat verdampft, dies mehrmals wiederholt bis zur klaren Lsg. in 
CH3OH. A u s  CH3OH +  Aceton Prismen, naeh Erhitzen bis auf 140— 150° wasserfrei, 
gegen 160° erweiehend, F. 175°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 595— 98. 6/4. 1932.) Lb.

RikO Majima und Shin-ichi Morio, Ein neues Aconilumalkaloid. X . Mitt. iiber 
Aconiiumalkaloide. (IX . vgl. vorst. Ref.) Kurzcs Ref. naeh Proceed. Imp. Aead.,



8 0 6 8 D . Organiscitf, C h e m ie . 1 9 3 2 . I .

Tokyo vgl. C. 1932. I. 1539. Naehzutr&gen ist: Lucidusculin, C24H3,0 4N. Knollc dor 
Pflanze mit k. A. extrahiert, Extrakt wic boi den anderen Aconitumknollen aufgearbcitct. 
Rohalkaloid in Clilf. gel., Filtrat im Vakuum ycrdampft. Auf Zusatz von Aceton reich- 
licho Krystallabscheidung. Rcinigung iiber das Hydrobromid, dieses mit NH.,011 
zers. Aus wenig CH3OH Blattchen, F. 170— 171°, [oc]d =  — 95,5° in Chlf., etwas bitter 
schmeckend. Tódliehe Dosis bei rotem Frosch 5 mg pro 10 g Kórpergewicht, gegen
0,0001 mg Aconitin. —  Hydrobrcnnid, C24H380 4NBr +  l l/a HzO, aus W. Krystalle, 
wasserfrei Zers. 248— 250°, lufttrocken [< x ]d 26 =  — 62,7° in W. —  Hydrochlorid, 
C2,,Ha80,N C l +  3V,' H aO, wasserfrei Zers. 245— 265°. — Perchlorat, C24H380 8NC1, aus 
A., Żers. 260— 265°, [<x]n15 =  — 70,3° in A. —  Pikrat, aus wss. A., F. 173— 176°. —  
Chloroplalinat, aus W. Nadeln, Zers. 225°. — Jodmełhylał, C25H40O4N J +  1/2 H 20 , aus 
A. rhomb. Blattchen, gegen 187° ansehwellend, F . 197°, [a]n15 =  — 65,0° in A. —  
Luciculin, C22H350 3N  +  H20 . Lucidusculin mit alkoh. KOH 4 Stdn. gekoeht, A. ab- 
dest., mit H3P 0 4 angesauert, mit Dampf dest. (1 Mol. Essigsiiure), Riickstand alkalisicrt, 
mit Chlf. ausgeschiittelt. Aus Aceton, F. 115— 117°, [a]n1I,s =  — 11,4° in A., erst im 
Vakuum uber P 20 5 bei ca. 100° wasserfrei. Hydrochlorid, C22H360 3NC1 +  1V2 H20 , 
aus W., wasserfrei Żers. 198— 203°, lufttrocken [a]n =  — 9,4° in W. •— Aceiyllucidusculin 
oder Diacelylluciculin. Aus Lucidusculin oder Luciculin mit CH3-C0C1 (Rohr, Raum- 
temp., 2 Woelien) ais Hydrochlorid, C20H4„O6NCl +  3 H20 , aus W., F. 113— 117°, 
wasserfrei Zers. 139— 144°, [a]n15 =  — 50,4° in W. Die frcie Base bildet aus A. rhomb. 
Blattchen, F. 153— 157°, [<x]D13 =  — 76,0° in Chlf. (Ber.Dtsch. chem. Ges. 65. 599— 602. 
6/4. 1932. Scndai, Univ.) L in d e n b a u m .

Emile Cherbuliez und Karl Bernhard, Unlersuchungcn iiber Crolonsamem. I. Uber 
das Crotonosid (2-Oxy-6-aminopurin-d-ribosid). Das neue Glucosid wird durch Extraktion 
der Samenkórner von Croton tiglium m it sd. Methanol (3 Tage) u. Rcinigung des rohen 
Glucosidgemisches durch Fallung der h. wss. Lsg. m it Cu-Acetat oder bas. Pb-Acetat 
erhalten. Ausbeute: 1—3,8°/on der gcschaltcn Samenkórner. In den Schalon ist kein 
Crotonosid enthalten. Das Grolonosid, C10H13O6N 5-2 H 20 , krystallisiert aus 35 Tin. 
sd. W. in mkr. seidigen Nadelchen vom F. 248° (Zers.) (boi schnellem Erhitzen), schoidet 
sich aber zuwcilen ais Gallerte ab; swl. in CH30H , 1. in verd. Sauren u. Alkalien. 
[a]u23 =  — 60,38° (0,1-n. NaOH; c =  2,0285). Pikrat, aus W. gelbe Nadelchen, dio 
sich von 210° ab zers., ohno zu schm. Die Eigg. des Crotonosids liegen sehr naho bei 
doncn des Guanosins. Vff. vormuten daher, daB cs friiher schon isoliert, aber fiir 
Guanosin gehalton worden ist. Das Crotonosid liefert bei der Hydrolyso Ribose, idonti- 
fiziert ais Phenylosazon u. p-Bromphcnylhydrazon, u. 2-Oxy-6-aminopurin — Iso- 
guanin, abgeschieden ais swl. Sulfat, u. identifiziert ais Pikrat, Hydrochlorid, Hydro
bromid u. Nitrat. (Hclv. chim. Acta 15. 464— 71. 15/3. 1932. Genf, Univ.) Oh l e .

A. Butenandt und w . Mc Cartney, Unlersuchungen iiber pflanzlichc Fisch- und 
Inseklengifte. III. 3. Mitt. iiber Rotenon, den physiologisch wirksamen Beslandlcil der 
D en is ellijilica: Dic Konslilution des Rolenons. (II. u. 2. vgl. C. 1930. I. 1478.) Auf 
Crund der in den letzten Jahren durchgefuhrten Untorss. von T a k e i u. Mitarbeitern 
(C. 1931. II. 66 u. friiher) u. besonders von La F o r g e  u . Mitarbeitern (C. 1 9 3 2 .1. 1380 
u. friiher) wird der Vers. gemacht, die wichtigsten D eriw . des Roteiwns aus seinem 
Formelbild herzulciten. —  Dio Konst. des Rotenons, C23H22Oc, wird durch Formel I 
wiedergegeben. Dio 3 nicht dirckt nachwcisbaren O-Atomo sind zweifellos athorartig ge- 
bunden; der bisher yermutete Lactonring entstcht erst in sekundaror Rk. —- 1 enthiilt 
nur e i n o  reaktionsfiihige Doppelbindung. Durch enorg. Hydrierung wird auch das 
CO reduziert unter Bldg. yon Dihydrodcsoxyrolenon, C23H ,60 6 (H). Dessen Alkali- 
stabilitiit boweist, daB dio 21 C-Atome von I in direkter Bindung miteinander stehen. — 
Dic durch katalyt. Hydrierung von I, besonders in schwach alkal. Lsg., neben Dihydro- 
rotenon u. II entstehende schwach saure Rotenonsaure, C23H240 6, verdankt ihro Bldg. 
der rcduktiven Spaltung des hydrierten Furanringes u. besitzt Formel HI, ist also 
ein Phenol. Dio erwiesene Tatsache, daB ein Asymmetriezentrum daboi verschwindet, 
ist mit den Formeln im Einklang. Durch weitere Hydrierung der Doppelbindung in
III cntsteht Dihydroroteiwnsaure. Durch 1I2S 0 4 wird III zum fl-Dihydrorotenon iso- 
merisiert, wobei Doppelbindung u. phenol. OH yerschwinden; dem entspricht Formel IV.
—  Dio Isomerisierung von I u. dessen im Hydrofuranteil noch ebenso gebauten D eriw . 
zum Isorotenon u. dessen D eriw . beruht auf dor Verlagerung der Doppelbindung gemaB 
Formel V. Dabei verschwindet ein Asymmetriezentrum, welclies durch energ. Hy- 
driorung zuriickgobildct wird. tlberfiihrung von V in IH  ist schwierig. — Alkali greift 
I am mittlercn Dihydro-y-pyronrmg an im Sinne der Formeln VI u. YII (alle Formel-
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reste wie in I). Teilweise erfolgt Spaltung zur Tubasaure (VIII), welclic durch H 2S 0 4 
unter Verlagcrung der Doppelbindung zur Rotensaure, dem Alkalispaltprod. von V, 
isomerisiert u. durch energ. Hydrierung in Telraliydrotiibasiiure (IX) ubergefuhrt wird. 
Analog Dihydrotubasaure aus Dihydrorotenon u. fi-Dihydrotubasaure aus IV. — Die aus I  
mit CO-Reagenzicn in alkal. Lsg. gebildeten isomeren CO-Deriw., welehe sich von den 
in saurer Lsg. dargestellten durch ihrcn phenol. Charakter unterscheiden, leiten sich 
yielleicht von der Rk.-Stufe VII ab. — Mit Zn-Staub u. Alkali liefert I das um 2 H  
reichere Rotenol, welches ein schwach saures Plienol ist u. die CO-Gruppc noeh enthalt; 
diese ist allerdings reaktionstriige. Formel X  ist wahrscheinlich. Die Verb. ist alkali- 
bestandig, schwer acylierbar (ÓH di-o-substituiert) u. liefert in der Alkalisclimelze 
viel mclir Rotensiiure ais die anderen Rotenonderiw. Sie laCt sich zum Isorotenol 
isomerisieren (Verlagerung der Doppelbindung), welches opt.-inakt. ist, weil das neben 
dem CO befindliche Asymmetriezentrum bei der Alkalibehandlung racemisiert worden 
ist. X  ist ferner in Dihydrorotenolsaure (XI) iiberfiihrbar u. wird durch H 20 2 zur Netor- 
saure, C12HI40 5, sehr wahrscheinlich XII, oxydiert.

Dem durch Einw. von Zn u. alkoh. KOH auf I  neben X erlialtenen Derriłol, C21H 22O0, 
erteilen Vff. Formel XHI. Wahrscheinlich wird zuerst der Dihydropyronring ent- 
sprechend VI u. VII aufgespalten, sodann der a-Pyranring reduktiy geoffnet u. schlieB- 
lich Acetaldehyd hydrolyt. abgespalten. Das linkę OH in XIII ist, wie in X, reaktions- 
trage, das andere dagegen leicht yeratherbar u. auch einem RingschluB zuganglich, 
denn XIII spaltet bei der Hochyakuumdest. H 20  ab u. geht in Anhydroderriłol (XIV) 
iiber. Durch Verlagerung der Doppelbindung in XIII entsteht Isoderrilol, welches auch 
aus V mittels der „Derritolspaltung" erhaltlich ist; desgleichen Dihydroderritól aus 
Dihydrorotenon. Dihydroderritolsaure besitzt Formel XV. Die Bldg. von 2,4,5-Tri- 
•mellwxyplienylessigsaure durch Oxydation von methyliertem XIII ist yerstandlich. —  
Dem durch milde Oxydation von I entstehenden Dehydrorotenon, C23H20O6, kommt 
zweifellos Formel XVI zu, da bei seiner Bldg. alle Asymmetriezentren bis auf das im 
Dihydrofuranring gelegene yerschwińden. Die neue Doppelbindung ist, wie zu er- 
warten, schwer hydrierbar ; hierbei entstehen stereoisomere Hydroderiw. XVI ist 
auch durch Dehydratisierung des Rolenolons (XVII) zuganglich. — XVI wird durch 
Alkali nieht gespalten, wie I, sondern zur Derrissaure, C23H210 8 (XIX), liydratisiert. 
Ais Zwischenprod. ist wohl das Lacton XVIII anzunehmen. XIX steht in naher Be- 
ziehung zu XILI, u. tatsaelilich haben L a F o r g e  u. Mitarbeiter (C. 1932. I. 1380) 
XIX aus X III u. Bromessigsaure dargestellt. Durch oxydative Spaltung von XIX ent
stehen VIII u. Derrsaure (Formel vgl. La F o r g e , C. 1931. II. 3490). Auch X  u. Iso- 
rotenol lassen sich noch dehydrieren, z. B. X  zu Dehydrorotenol (XX); diese Dehydro- 
yerbb. sind farblos u. lassen sich leicht wieder rehydrieren. —  Dem aus I oder XVI 
mit Cr03 oder H N 0 2 erlialtenen tiefgelben Rołenonon, C23H180 7, erteilen Vff. Formel 
XXI. Dasselbe enthalt einen Lactonring, den man irrtumlich I selbst zugeschrieben 
hat. Durch Alkali wird dieser Ring geoffnet zur Rotenononsaure, einem o-Oxyzimt- 
sfuirederiy. Durch langeres Kochen von XXI mit 20%ig- methylalkoh. KOH erhielten

O O
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Vff. auBerdem XIII; daneben durfte sieli Oxalsaure bilden. Dureli iibliche Verlagerung 
der iiuBeren Doppelbindung in XXI entsteht Isorotenonon. Perhydrorotenonon, C23H26O0, 
besitzt wahrscheinlieh Formel XXII. — SchlieBlieh begriinden Vff., weshalb die neuere 
Rotenonformel von T a k e i  u . Mitarbeitern (C. 19 3 2 . I. 1669) den Tatsaehen nicht 
gereeht wird.

V e r s u c h e .  Derrsaure, C12H l40 7. XIX in verd. KOH bei 60° mit Perhydrol 
versetzt, kurz auf 100° erhitzt, mit HC1 a,ngesauert u. ausgeiithert. Aus Essigester, 
F. 165°. Dimethylester, CX4H180 7, aus Lg. ,F. 66°. Diathylester, CleH220 7, F. 62°. —  
Rissaure. Aus yoriger mit alkal. KM n04. F. 257°, Kp.0l4 265—270°. Dimethylester, 
C13H 160 7, F . 84°. —  Decarboxyrissaure. Durch kurzes Erhitzen der yorigen unter 
at-Druek u. Hoehyakuumdest. Aus Bzl., F. 115°. Mełhylester, CnH 140 5, F. 45°. — 
Dihydrorotencmisoxim, C23H25OsN. Dihydrorotenon mit N H 2OH, HC1 in methyl-
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alkoh. KOH bei deutlich alkal. Rk. 1 Stde. gekoeht u. angesiiuert. Nadeln, F. 201°, 
[a]n =  — 55,6° in Chlf. Mit FeCl3 Farbrk. — Nełorsdure, CJ2H I40 5 (XII). Aus X in 
5% ig. alkoh. KOH mit Perhydrol wie oben; soda}. Anteil des A.-Extraktes mit W. aus- 
gekocht. Aus W. oder Lg. 2 Formen, F. 87 bzw. 131°. — Siiure C JI3OsN 3 (?).  Aus I 
mit sd. yerd. H N 0 3 (6 Stdn.); A.-Extrakt mit Soda ausgezogen. Aus wss. Lsg. durch 
Sauren fiillbar. Aus Essigester-PAe. gelb, F. 212— 213°, OCH3-frei. (L ie b ig s  Ann. 494. 
17— 41. 4/4. 1932. Gottingen, Univ.) L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina und Fukuziro Fuzikawa, Untersucliungen iiber Flechlenstoffe. 
X I. Uber die Konstitution der Obtusatsaure. (X. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 2189.) N a k a o  (C. 1925. 
II. 1768) hat festgestellt, dafi die von Zo p f  (L ie b ig s  Ann. 352. 23) entdeckte Oblusal- 
sdure, C18H 180 7, ein Depsid aus der Rkizoninsiiure (iiber diese u. die yorliiufige Nicht- 
existenz der Isorhizoninsiiure vgl. P f a u , C. 1928. II. 2473) u. der Orsellinsiiure ist, 
hat aber die Lage der Dcpsidbindung nicht ermittelt. Vff. haben aus der japan. Flechte 
Ramalina, ealicaris Rohl. d-Usninsdure, Obtusatsaure u. Evemsaure isoliert. Die Methy- 
lierung der Obtusatsaure ergab ein Trimełhylderiv. u. dessen hydrolyt. Spaltung Methyl- 
dtherrhizoninsdure (I) u. Isoeveminsdure (II). Obtusatsaure besitzt also die Konst. III 
u. bildet ein Zwischenglied zwischen Evornsiiure (bzw. Lecanorsiiure) u. Barbatinsaure 
(diese vgl. P f a u , 1. c.).

CHS 
i

v C 0 2H -00,11
CHjO.Lj^J.OCIL, HO>k^>OCHs CHaO -l^ > O H  0 -

ÓH3 ÓH3
V e r s u c h e .  Flechte mit k. Aceton extraliiert, Lsg. stark eingeengt: Krystalle (A ) 

u. Sirup. Diesen verdampft, Riickstand mit Clilf. extrahiert. Aus der Chlf.-Lsg.: 
d-Usninsdure, aus Bzl. gelbe Prismen, F. 200°, [a]n18 =  + 499° in Chlf. In Chlf. unl. 
Teil: Eremsaure, C17H l60 7, aus Aceton Nadeln, F . 169°; mit alkoh. FeCl3 violettrot; 
lieferte mit CH2N 2 in Aceton Trimelhyldtherlecanorsauremethylester ( =  Dimethylather- 
erernsduremethylesłer), Nadeln, F. 147°. — Obtusatsaure, CX8H 180 7 (HI). 'K rystalle A  
aus Aceton umgel. Nadeln, F. 203° (Zers.), ident. mit dem Originalpraparat von N a k a o . 
Mit NaHC03 u. Na2C 03 zwl. Na-Salz. Lsg. in NaOH wird boim Erwiirmen u. Zusetzen 
eines Tropfens Chlf. rot u. fluoresciert griin. Mit alkoh. FeCl3 purpurrot, mit Chlorkalk 
hellgelb. —  Dimethyldthermethylesler, C21H 2.,07. Mit CH2N 2 bis zum Versehwinden der 
FeCl3-Rk. Aus CH3OH Nadeln, F. 126— 127°. —  Spaltung desselben mit 10%ig. alkoh. 
KOH (W.-Bad). Ath. Lsg. der Spaltprodd. mit K H C03-Lsg. (B), dann verd. KOH (G) 
geschiittelt. Aus B: Methylalherrhizoninsaure (I), aus Lg. Prismen, F. 105°, u. sehr 
wenig II. Aus G : Isocvcrninsauremcthylesler, Ci0H12O4, aus Lg. Nadeln, F. 114°. Daraus 
mit 20%ig. KOH (W .-Bad, 2 Stdn.) Isoeveminsdure 3-Methylatherorsellinsdure), 
C9H10O4 (II), aus h. Essigester +  Lg. Nadeln, F. 175°; mit alkoh. FeCl3 gelblich. (Ber. 
Dtscli. chem. Ges. 65. 580— 83. 6/4. 1932.) L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina und Fukuziro Fuzikawa, Untersucliungen iiber Flechten- 
stoffe. X II. Synthese der Diffractasaure. (X I. vgl. vorst. Ref.) Uber Diffraclasaure vgl. 
IX . Mitt. (C. 1932. I. 1671). —  Diffractasduremethylesler, C21H240 7. Aus der Siiure in 
A. mit CH2N 2; Uberschufi des letzteren durch Eg. zers., ath. Lsg. mit K H C 03-Lsg. 
gewaschen usw. Aus A. Nadeln, F. 127— 128°. Mit FeCl3 in A. rotviolett. — Die Syn
these dieses Esters gelang wio folgt: /?-Orcincarbonsauremethylester (aus Atranorin; 
vgl. P f a u , C. 1926. II. 1019) in 1 Mol. n. NaOH gel., mit dem gleichen Yol. Aceton 
versetzt, bei — 5° Lsg. von Dimethylather-^-orcincarbonsaureehlorid (Methylather- 
rhizoninsaurcchlorid; mit SOCl2 dargestellt) in Aceton unter Riihren eingetropft, nach 
1 Stde. mit W. verd., klebriges Prod. durch Zusatz von A. gel., wonach bald Krystalle 
ausfielen. Aus A. Nadeln, F. 127— 128°, ident. mit obigom Ester aus naturlicher 
Diffractasaure. —  Synthet. Diffractasaure, C20H22O7. Aus yorigom mit 3%ig. KOH  
(W.-Bad). Aus Bzl. Nadeln, F. 189— 190°, ident. mit dem Naturprod. Damit ist die 
1. c. aufgestellte Konst.-Formel bewiesen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 583— 84. 6/4. 
1932.) L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina und Juntaro Asano, Untersuchungen iiber Flechtenstoffe. 
X III. Uber Olivetorsaure (II.). (X II. vgl. vorst. Ref. — I. vgl. C. 1932. I. 2189.) Bei 
kurzer Einw. von CH-2N 2 liefert Olivetorsdure einen Dimethylathermethylester, welcher 
in A. durch FeCl3 purpurviolett gefarbt wird, woraus folgt, daB das noch freie OH
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einem CO benachbart ist. Der 
Ester wird durch sd. H- C 02H in

• CO CII. Monojhelhylatherolivetonid (1) u.
ein óligcs Erod., anscheinend 

■ OCII:, 01ivetolmonomethylather, da-
gegen durch verd. alkoh. Lauge 
in I u. o-Mononiethylatherólivelol- 

carbonsiiuremetliylester (II) gespalten. II wird durch FeCl3 nieht gefarbt (folglich OCH;, 
in o zum C 02H) u. erst durch starkę Lauge yerseift. Die 1. c. fiir 01ivetorsaure auf- 
gestellte Formel darf somit ais bewiesen angeschen werden.

Y e r s u c h e .  DhnethylatJierolwetorsaureniethylester, C28H3S0 S. Mit CH2N2 in A. 
(3 Stdn.); ObersehuC durch Eg. zers. u. verdampft. Aus A. Nadeln, F. 123°. — Ester 
mit 95°/„ig. H -C 02H 6 Stdn. gekocht, in sehr viel W. gegossen. Ausfallcndc Krystalle 
waren Monomethylatherolwetonid, C15H180 4 (I), aus A. Nadeln, F. 57°, 1. in Lauge, 
durch C 02 wieder gefallt. Mit FeCl3 in A. purpuryiolett. Wird auch aus Olivetonid u. 
CH2N 2 erhalten. Die saurc Mutterlauge von I lieferte durch Neutralisieren mit Di- 
earbonat u. Ausathern ein phenol. riechendes, mit W.-Dampf fliichtiges, in Lauge 1.
Ol, welches durch FeCl3 nieht gefarbt wurde. —  Obigen Ester m it 2%ig. alkoh. KOH 
30 Min. erhitzt, in sehr viel W. gegossen u. stehen gelassen, wobei I ausfiel. Filtrat 
lieferte mit NaC ul. A. ein in Soda unl., in Lauge 11. Ol. Daraus durch 2-std. Erhitzen 
mit 20%ig. KOH, Sattigen mit C 02 u. Ausathern o-Monomelhyldlheroliveiolcarbonsaure, 
Ci3H180 4 (nach II), aus Bzl. Nadeln, F. 105°. Spaltet beim Erhitzen fiir sich oder mit 
HCl-haltigem W. C 02 ab. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 584— 86. 6/4. 1932. Tokyo, 
Univ.) L in d e n b a u m .

Masuo Murakami, Ober die chemische Konslilution des Mangostins. II. (I. vgl. 
C. 1 9 3 1 . II. 2622.) Zwischen der Formel des Mangostins u. des 1. c. erwalmtcn Xanthon- 
deriv. C19H180 6 ist ein Unterschied von C4H„. Dieser Rest seheint an das a-standigc 
C-Atom der Seitenkette C5H 9 gebunden zu sein, weil Mangostin, mit alkoh. KOH 
erhitzt, Methylheptenol abspaltet. Man konnte also fiir Mangostin Formel I vermuten. 
Nach dieser -sollte aber Tetraliydroinangoslin bei der KM n04-Oxydation eino Saure 
C9H19-C 02H liefern, wahrend tatsachlich Isocapronsaure erhalten wurde. Folglich muC 
am *C eino kompliziertere Bindung vorliegen. —  Wie schon 1. c. angedeutet, liefert 
Dimelhylmangostin mit konz. HC1 in Eg. ein Hydrochlorid, C25H 290 6C1, 2 H20 , Zers. 159°, 
unl. in A., 1. in W. mit sehr bitterem Geschmaek. Liefert aus konz. HC1 Krystalle der 
Zus. C25H290 6C1, y 2 HC1, l x/2 H 20 . Aus der wss. Lsg. fallt KOH einen erst roten, dann 
gelben, amorphen N d., welclier aus A. ais Athylat krystallisiert. Letzteres gibt mit h.

m r  ^ C I I a.C(CH,):CHs
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konz. HC1 obigcs Hydrochlorid zuriick, in welchem offenbar ein Oxoniumsalz vorliegt. 
Das Hydrochlorid u. Athylat sind katalyt. nicht hydrierbar u. enthalten, wic Dimethyl- 
mangostin selbst, nur 1 OH. Das neu gebildete ÓH diirfte also an einer Athylenliicke 
stehen u. sieh in die stabile Ketoform umlagern. Beriicksichtigt man ferner, daB Mango- 
stin dureh liŁngeres Koclien mit 30%ig. KOH nicht verandcrt wird, was eine Ather- 
bindung vermuten liiBt, so ergeben sieh fur Dimethylmangostin, dessen Hydrochlorid 
u. Athylat die Formeln H, H I u. IV. —  Formel IV wird dureh die Rk. des Atliylats 
mit CH3MgJ gestiitzt. Es entsteht eine Verb. C'20/ / 32Oc, weifie Krystalle, F. 141°, 
welche mit konz. HC1 nicht mehr III zuriick]iefert. Offenbar wird nicht nur das CO 
angegriffen, sondern auch das OC2H5 abgcspalten, so daB sieh V bildet, aus welchem 
dureh Hydrolyse VI hervorgelit. — t)ber das Verschwinden der 2. Doppelbindung von 
n  laBt sieh noeh nichts sagen. — Mangostin ist tiefer gelb ais z. B. (Juercetin oder 
Euxanthon. Seine Lsg. wird bei der Hydrierung fast farblos, aber an der Luft bald 
wieder orangegelb. Es diirfte sieh teilweise in die ehinoide Form VH oder VIH um
lagern. —  Der am C0 befindliche H ist sehr reaktionsfahig. Dio mit SOCl2 gebildete 
Verb. (1. e.) diirfte die Gruppierung IX  u. der Boressigester die Gruppierung X  enthalten. 
(Proceed. Imp. Aead., Tokyo 7- 311— 14. 1931. Sendai, Univ.) LlNDENBAUM.

Richard Kuhn und Edgar Lederer, Isocarotin ( (Jber das Yilamin des Wachstums.
III. Mitt.) (II. vgl. C. 1931. II. 1445.) Isocarotin (K u h n  u . L e d e r e r , C. 1 9 3 1 .1. 3470) 
ist kein Bestandteil des naturlichen Karottenfarbstoffes, sondern ein Umwandlungsprod. 
desselben. Es ist, im Gegensatz zu a- u. /3-Carotin, an A-yitaminfrei ernahrten Ratten, 
auch in yerhaltnismaBig groBen Mengen, ohne EinfluB auf das Waclistum. — Darst. 
aus dcm Tetrajodid des opt. inakt. /S-Carotins dureh Zerlegung mit Thiosulfat oder 
Quecksilbcr in Aceton-, Bzl.-, CS2- oder Acetophenonlsg. Fiir die priiparative Darst. 
wird Aceton u. Thiosulfatlsg. vervvandt. In genannten Losungsmm., nicht in Methyl- 
oder Athylalkohol, erleidet das Tetrajodid beim Stehen eine Umwandlung, die sieh 
spektr. verfolgen liiBt. Setzt man Carotinjodid sofort nach dem Lósen in Aceton mit 
Thiosulfat um, so wird nur /?-Carotin zuriickerhalten. Wartet man 10— 20 Min., so 
crhalt man die Hauptmenge des Farbstoffes ais Isocarotin. Das Tetrajodid des opt.-akt. 
a-Carotins zeigt dic gcschilderte Umlagerung nicht. Isocarotin krystallisiert aus Bzl.- 
Methanol in violetten, metallglanzenden, abgesehriigten Prismen. F. 180— 181°. 
Opt.-inakt. D ie Elementaranalyse stimmt auf C40H56, schlicBt aber C40H54 nicht aus. 
Steht spektr. dem Lycopin sehr nahe:

Schwefelkohlenstoff Bzn. (Kp. 70—80°)
Isocarotin 543 504 472 504 475 447
Lycopin 548 507,5 477 506 475,5 447

Die blaue Lsg. in Chlf., die man auf Zusatz von SbCl3 erhalt, ist sehr bestandig. Loslich- 
keit in Hexan bei 0°: a-Carotin 1:300, /?-Carotin 1: 1000, Isocarotin 1:3300, Lyco
pin 1: 14000. — Bei der katalyt. Hydrierung werden, ebenso wie beim Lycopin, 13 Mole 
H2 aufgenommen. Beim Ozonabbau gibt Lycopin 2 Mole Aceton (K a r r e r , H e l f e n - 
STEIN, PlEPER u. WETTSTEIN, C. 1931. I. 3015), Isocarotin dagegen keine Spur von 
Aceton. Es wird dic Moglichkeit erortert, daB sieh bei der Bldg. des Isocarotins eine 
Offnung der Kohlenstoffringe im [S-Carotin vollzieht. (Ber. Dtsch. chcm. Ges. 65. 
637—40. 6/4. 1932. Heidelberg, Kaiser-Wilh.-Inst. f. med. Forsch., Inst. f. Che
mie.) W a g n e r -J a u r e g g .

Louise Knight Rotha und Felix Saunders, Protcinsludien. III. Die einheitłiche 
Loslichkeit der Proteinfraktion aus Orangensamenmehl in Lósungen verschiedener Nalrium- 
salze. (II. vgl. S a u n d e r s , C. 1931. I. 3690.) Normale Lsgg. von NaCl, NaBr, NaJ, 
NaHCO,, NaOOCCH3, NaOOC-C0H5, NaOOC-C6H4-OH, Na2C 03, Na2S 0 4, N a2B10 7, 
NaOOC-(CHOH)2COONa, NaH2S 0 4, Na2H P 04, Na3P 0 4, Na-Citrat extrahieren die 
gleiche N-Menge aus Orangensamenmehl, was entsprechend S a u n d e r s  (1. c.) keine 

X IV. 1. 202
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Anhaltspunkte fur das Vork. einor lyotropcn Serio in diesem System ergibt. Pomelin I. 
sich cbonso gut in n-Lsgg. von Salzen aus starken Basen u. schwachen Sauren wie in 
Lsgg. yon Neutralsalzen. Bei Anwesenheit yon Sauren bei der Extraktion u. bei Ver- 
wendung yon sauren Salzen yermindert sich die Menge des extrahierbaren N . (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54 . 342—45. Jan. 1932.) Gu g g e n h e im .

Fritz Wrede, KonstiMionsermittlung von aus Eiweip dargestellten Basen. III. 
C10f f l4iV2O2. Im AnschluB an die II. Mitt. (C. 1932. I. 1791) untersueht Yf. die Verb. 
CioH14N A ,  die ais Chloroaurat bei der Acetolyse vou Proteinen isoliert worden war. 
Diese spaltet beim Erwarmen mit verd. HC1 1 Mol. Essigsaure ab. Dio entstehende 
Verb. C8H 14N 20 2 ist opt. inakt. u. sehr sehwach bas. Aus ihr entsteht beim lśingeren 
Erhitzen mit 10%ig. HC1 unter noehmaliger Abspaltung von Essigsaure d,l-Lysin. 
Die Vermutung lag nahe, daB sich bei der Behandlimg mit Acetylchlorid u. Essig- 

^ C H 2— C— N ^ C H „ — CH—HN
i.  ? H’ ć - o > G“ CH* II. ? H> ' <ło 0 > C- CH3

C1L, i CIL i
\ C H 2—N -(C H aCO) --I.C H ,—n h

siiureanhydrid ein „Acetyllysin“ gebildet liatto. Es zeigte sich, daB die fragliche Base 
bereits bei Erhitzen yon d-Lysin mit Eg. u. Acetylchlorid entsteht. Bildungsweise u. 
Eigg. weisen darauf hin, daB der untersuchten Base die Formel I. (Kombination von 
Oxazol- u. Homopiperidonring) zukommt (Basizitat, Spaltbąrkeit, Inaktivitat). Diese 
Verb. geht unter Verlust yon 1 Mol. Essigsaure in ein d,l-/?-Acetylamino-a-homo- 
piperidon (Formel II.) iiber. —  Ausgehend von d-Ornithin konnten die homologen 
Verbb. C0H ,2N 2O2 u. C7H 12N 20 2 erhalten werden.

V e r s u c h e. Das yon T r o n s e g a a r d ,  W r e d e  u . M y g in d  (C. 19 3 1 . I. 
949) erhaltene Chloroaurat in 10%ig. HC1 suspendiert, mit H2S zerlegt u. nach 
kurzem Aufkochen das Filtrat im Yakuum yerdampft, laBt dio Base CaH14N 20 2 
(Formel II.) entstehen; F. 163°. Sie ist opt. inakt. MlLLON-Rk. negatiy; mit 
Pikrinsaure, Au- u. Pt-Chlorid keine Fallungen. Durch 4-std. Erhitzen wird die 
Vcrb. II. in d,l-Lysin  gespalten, das ais Dichlorhydrat isoliert, ais Phenylisocyanat u. 
CuCl2-Doppelsalz idontifiziert wurde. Auf syntket. Wege wurdo die Base C10H14N 20 2 
aus d-Lysin am einfachsten auf dic oben beschriebene Weise erhalten. — d-Ornithin- 
dichlorhydrat wurde mit Essigsaure u. Acetylchlorid 10 Stdn. im Bombenrohr auf 100° 
erhitzt. Es entsteht die mit Formel I. homologe Verb., die ais Chloroaurat C9H i2N20 2- 
HAuC14 isoliert wurde. F. 184° nach Dunkelfarbung boi 175°. Die freie Base bildet 
ein Ol, das unter 5 mm bei etwa 130° Badtemp. sd. Das Chloroaurat liefert unter den 
oben geschilderten analogen Bedingungen d,l-fS-Acctylamino-a-piperidon, C7H i2N20 2 
(analog II.); diese Verb. ist ident. mit der von B e r g m a n n  u . K o s t e r  (C. 19 2 6 . II. 2693) 
auf anderem Wege erhaltenen Verb. Bei lśingerem Koehen mit 10%ig. HC1 entsteht 
d,l-Omithin. (Ztsehr. physiol. Chem. 2 0 6 . 146— 154. 2/4. 1932. Greifswald, Univ., 
Physiol. Inst.) SCHWEITZER.

Shigeki Masui, Uber die Slickstoffverteilung des Meihylenoaseins. D ie yom Vf. 
untersuchte Stickstoffyerteilung des Methyleneaseins unterscheidet sich gegenuber 
dem urspriinglichen Casein hauptsaehlich durch seinen bedoutend geringeren Geli. an 
Huminstiekstoff. (Acta Scholae mcd. Univ. imp. Kioto 13 . 361— 64. 1931. K ioto , 
Kaiserl. Univ., Med.-chem. Inst.) S c h w e it z e r .

Irvine H. Page und Hermann Rudy, Uber die Feltsduren des Cephalins aus 
MenschengeJiim. IV. Mitt. uber Cephalin. (III. Mitt. vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1791.) Cephalin 
aus Menschengeliirn lieferte bei alkal. Verseifung 75% Fettsaure, wovon 30% Stearin- 
saure. Die ungesiitt. Fettsiiuren wurden iiber die Bromide getrennt. Die abgeschiedenen 
bestanden ausschlieBlich aus Oetobromiden mit mehr ais 67,3% Br, die sich in a- u. 
/J-Octobromide zerlegen lassen. Beide lieferten nach der Entbromung u. Hydrierung 
Bchensaure. D ie jS-Bromide vom F. 163— 164° sind in Eg. +  A. 1., die a-Oetobromide,
F . 220— 260°, unl. Móglicherweise unterscheiden sich die den Oetobromiden ent- 
sprechendeń Sauren durch die Lage der Doppelbindungen. Die in PAe. 1. Bromide 
ergaben durch Entbromen u. Hydrieren Stearin- u. Beliensauro. Von den hoch ungesatt. 
Sauren, ca. 22%, lieBen sich demnach nur Glieder der C22. .-Reike identifizieren, bei 
denen es sich nach den J-Zahlen u. dem Br-Geh. um ein Gemisck von Sauren von 4
u. mekr, wakrsckeinlick 5 Doppelbindungen handelt. Die ungesatt. Sauren der C18 . .-
Reihe, ca. 22%, wurden nicht naher charakterisiert. (Ztsckr. pkysiol. Ckem. 205 . 
115— 25. 19/2. 1932. Munchen, Deutsche Forschungsanstalt fiir Psychiatrie, Kaiser- 
Wilhelm-Inst.) GUGGENHEIM.
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E. Biochemie.
E t. E n z y m c h e m ie .

Alfred S. Scłiultz und Quick Landis, Vegeiabilische Amylase. Untersuchung der 
Diastasewirkung in Abuiesenheit von Maltose. Es wird eine Metliode beschrieben, 
welche gestattet, die diastat. Aktivitat gewisser 'pflanzlicher Amylasen in Abwesenheit 
von hommenden Einfliissen, besonders der entstehenden Maltose zu bestimmen. Der 
entstehende Zucker wird so sehnell wie moglich mit Hefe yergoren u. dio gebildete 
Kohlensaure gomessen. Es wurde gefunden, daB die Enzymwirksamkeit in weiten 
Grenzen der Substratkonz. oino lineare Funktion yon Zeit u. Enzymkonz. ist. Ad- 
sorptionsstellen wie der durch Schiitteln an der Grenzflache Wasser-Dampf entstehende 
FOm oder Kieselgur oder Filtrierpapier zeigen merkliche Hemmungseffektc. Die An- 
wesenheit kleiner Mengen von Kolloiden hebt diese Hemmung auf. Die Enzyme 
yerhalten sich in dieser Bezichung je nach ihrer Herkunft verschiedcn. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 211— 20. Jan. 1932. New York, Fleischmann-Lab.) W E l DENHa g e n .

Rudolf Weidenhagen, Ubcr die enzymatische Spaltung des Inulins. Vorl. Mitt. 
Ein nach einem fruheren Verf. ( 0 . 19 3 1 . II. 2168) hergestelltes Praparat von /3-7i-Fructo- 
sidase aus untergariger Bierliefe war imstande, nicht reduzierendes Inulin quantitativ 
in i-Fructose uberzufiihren. Das Praparat zeigte einen Fructosidasewert mit Rohr- 
zucker ais Substrat yon 380, wahrend sich der Fructosidasewert mit Inulin ais Substrat 
zu 0,052 errechnen wiirde. Das Enzym ist demnach gegenuber dom Disaccharid etwa 
7300 mai aktiyer ais gegenuber dem Polysaccharid. Trotz dieses groBen Affinitats- 
sprungos tritt Vf. fiir Identitat von fl-h-Fruetosidase u. Inulinase ein. Mit dem vor- 
liegenden Befund ist die Spezifitat der erstcn Polyase erkannt. (Ztschr. Yer. Dtsch. 
Zuckerind. 82. 316— 17. Naturwiss. 20 . 254. 1/4.1932. Berlin, Biochem. Abt. d. Inst. 
f. Zuckerind.) W e i d e n h a g e n .

Rudolf W eidenhagen, U ber ein Vorkommen von (1-h-Frucłosidasc im Plasma von 
Pferdebluł. Gelegentlich der Gewinnung von Leukocyten aus Pferdeblut nach dem 
Sedimentierungsverf. yon H e k m a -H a m b u r GER wurde ein Enzym yom Charakter 
der /?-/i-Fructosidasc im Blutplasma gefunden. Das Plasma zeigto eine Rohrzueker- 
spaltung mit einem pn-Optimum von 4,7 u. gleiehzeitig Raffinosespaltung in Fructoso 
u. Melibiose. Maltosespaltung wurde hochstens spurenweiso beobachtet. Diese bisher 
nieht beobachtete Erscheinung steht der pflanzlichen Rohrzuckerhydrolyse nahe. 
(Ztschr. Yer. Dtsch. Zuckerind. 82. 318— 19. Marz 1932. Berlin, Biochem. Abt. d. Inst. 
f. Zuckerind.) WEIDENHAGEN.

Artturi I. Virtanen und P. Suomalainen, Die Identitat der Lipasen verschiedener 
Organe. Die Lipasewrkg. der Leber wurde durch intravenose Einfiihrung von Pankreas- 
lipase mehr ais 2-mal erhoht. Die Leberlipasc zeigte jedoch nach Injektion dieselben 
Eigg. wie unter n. Bedingungen. i\Ian muB deshalb annehmen, daB die Leber- u. 
Pankreaslipasen ident. sind. Die auch in gereinigten Praparaten beobachteten groBen 
Wirkungsunterschiede beruhen nur auf der Verschiedenheit der Begleitstoffe in den 
yerschiedenen Organen. (Suomen Kemistilehti 5. 28. Suppl. 15/2. 1932. Helsinki, 
Biochem. Inst.) RoUTALA.

O. Meyerhof, tlber dieAbtrennungdes milchsaurebildendenFermemts ausErythrocylen. 
Fiir Glykolyso im Muskelextrakt hat Vf. (C. 19 2 7 . I. 1036) gezeigt, daB das Kohlen- 
hydrat durch das Zusammenwirken des Fermentes u. des Co-Enzymsystcms erst nach 
Veresterung mit Phosphorsaure gespalton werden kann, wobei sich eine weitgehende 
Analogio m it der Vergarung des Zuckers ergab; das neben einem thermolabilen Enzym  
vorhandene thermostabile u. dialysable Coenzymsystem besteht aus Adenylpyro- 
phosphorsaure u. Magnesium, wozu weiter, ais fiir den Umsatz unentbehrlich, noch 
anorgan. Phosphat kommt. Glucose u. andere garfahigeHexosen werden nur in Ggw. 
von Hexokinasa gespalten, dio in haltbarer Form aus Hefe isoliert wurde. —  Es konnte 
jetzt gezeigt werden, daB der Zuckerumsatz in strukturfreiem Erythrocytenextrakt 
in Anwesenheit desselben Coenzymsystems wie im Muskel erfolgt; dieser Umsatz, der 
in seiner GroBe die Glykolyse der Blutkorperchen um das Mehrfacho iibertreffen kann, 
erfolgt auch hier unter gleichzeitiger Bldg. yon Hexosephosphorsaureestem. Es wird 
aber daraus n i c h t  gefolgert, daB das praformierte Coenzym der Blutzellen genau 
dasselbe ist wio im Muskel; gemeinsam ist aber die Beteiligung yon Mg u. einer Adenyl- 
saureyerb. —  Wahrend die Spaltung der Monoester im Hamolysat entweder schon 
direkt erfolgen kann oder hochstens die Erganzung durch Adenylpyrophosphat erforderfc
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u. dadurek auf maximale Umsatzgeschwindigkeit gebracht wird, ist fiir den Zucker- 
umsatz auBer der Ggw. der Adenylsaurovcrb. u. des Mg in ahnlichen Konzz., wie sio 
im Muslccl vorhanden sind, u. wie sio der GróBenordnung nach in den Erythrocyten 
selbst vorkommen, dio Ggw. der Hexokinase erforderlioh. Die versehiedenen Hamo- 
lysate enthalten wechselndo Mengen Hexokinase: im Gansehamolysat golingt die 
Zuckerspaltung nur bei Zusatz der aus Hefe isolierten Hexokinase; im Rattenhainolysat 
wird durch Hefehexokinase nur eine melir oder minder grofie Steigerung dos spontanen 
Umsatzes bewirkt. —  Die seit Jahren umstrittene Frage, ob der Zuckerumsatz in 
glykolysiorendcn Erythrocyten ebenso wio im Muskel unter Bldg. labiler Phosphor- 
siiureester erfolgt, ist also positiv zu beantworten. Beide Systeme stimmen auch in 
Einzelheiten uborein. An Untersehieden wird folgendes festgestellt: Glykogen ist im 
Hiimolysat nicht in iihnlicher Weise spaltbar wie in der Muskulatur; die angereicherte 
Hexosediphosphorsaure wird im allgemeinen von roinem Hiimolysat schlechtor auf- 
gespalten; dio Veresterung bleibt meist hinter der Bldg. von Milchsaure zuriick u. 
kommt schon zum Stohen, wenn dio Bldg. yon Milchsaure weiter fortschreitet; dabei 
wird auch hier in der Hauptsaeho Hoxosediphosphorsaure gebildet, u. es finden im 
weiteren Vorlauf Umesterungen statt, die ohne Verbraueh von anorgan. Phospliat 
vor sich gehen. —  Das leicht kryst. Rattenhamoglobin liiBt sich aus dem glykolysie- 
renden Extrakt ohne Verlust der Wirksamkeit zur Hauptsache entfernen; eine yolligo 
Bofreiung der Extrakte von Hamoglobin ist bisher nicht gelungen. Im Extrakt aus 
Rattenerythroeyten kann man das Coenzymsystem lcicht durch Dialyse abtrennen, 
so daB die yerbleibende Glykolysegeschwindigkeit unter 4% der maximalon betragt 
u. durch Zusatz von Mg u. Adenylsaure oder Adenjdphosphorsaure wieder auf den 
Masimalwert gebracht wird. In allen diesen Punkten besteht Ubereinstimmung mit 
der Bldg. yon Milchsaure im Muskelextrakt. (Bioehem. Ztschr. 2 4 6 . 249— 84. 30/3.
1932. Heidelberg, Kaiser Wilhclm-Inst. f. med. Eorscli.) H e s s e .

Rudolf Weidenhagen, Chemische K onstitu tion  und enzym atische H ydrolyse der Kolile- 
hydra te . S tu ttg a r t: E nke 1932. (35 S.) 4°. =  Sam mlung chem. u. chem .-techn. Vor- 
triige. N. F . H . 12. M. 3.20; f. Abonn. M. 2.70.

E 3. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
Siegfried Strugger, Ubcr Plasmolyse mil Kaliumrlwdanid. Aus hyperton. Lsgg. 

dringt KCNS in den Protoplasten nach Plasmolyse ein. Bei Plasmolyse m it 1 Mol. 
KCNS zeigt sich bei Zwiebelschuppen auf Grund von Strukturveriinderungen, daB das 
KCNS in einer Mindestkonz. von 0,4 Mol. eingedrungen ist. Aus hypoton. Lsgg. wird 
liingere Zeit kein KCNS aufgenommen, erst bei Grenzplasmolyse tritt patholog. Er- 
hóhung der Permeabilitat ein. (Ber. Dtsch. botan. Ges. 50. 24— 31. 25 /2 .1932 .) LlNSER.

W illiam  J. Robbins und Karl F. Petsch, Saftgehalł und Temperatur in ihrem 
Einflufi auf die Keimung von K om - und Weizensamen. Tótungstempp. steigen mit 
sinkendem Wassergeh. (Botanical Gazette 93. 85— 92. Marz 1932.) LlNSER.

W illiam C. Brarnble, Unterbrechung der Ruheperiode der Samen von Bdumen 
durch chemische Mittel. Acer sacchamm- u. Castanea rfentoto-Keimlinge wurden 3 Tage 
lang mit 25 mm Athylenchlorhydrin in 450 1 L uft behandelt. Die Samen trieben aus. 
Die Gasung ist jungen Trieben schadlich, muB darum zeitig genug unterbrochen werden. 
(Science 75. 193— 94. 12/2. 1932.) LlNSER.

F. S. Brackett und Earl S. Johnston, Neue Untersuchungen iiber die Einwirkung 
von Slrahlung verschiedener Wellenłange auf das Wachstum von Pflanzen. (Sm ithsonian  
Report 1930. 255—64.) L i n s e r .

Mortimer P. Masure, Einflufi der UUravioleltbeslrahlung auf Wachstum und 
Atmung von Erbsenkeimen. Bestrahlung mit 3650 A wirkt bei Abwesenheit anderer 
Strahlung fórdernd auf die folgende Wachstumsrate des Hypocotyls, wenn die Strahlung 
auf lufttroekene Samen wirkt. Die AtmungsgróBo solcher etiolierter Keimlinge ist zeit-
weise erhóht. (Botanical Gazette 93. 21— 41. Marz 1932.) LlNSER.

A. Gehring, „Sand droiun“-Erkrankungen von Tabak und M ais in Abhdngigkeit 
vom Kalk- und Magnesiagehalt des Bodans. „Sand drown“ ist eine Erkrankung, die 
sich in einer typ. Chlorose des Chlorophylls iiuBert. Bei der Unters. amerikan. Bóden 
mit „Sand drown“-Befall ergab sich, daB diese Krankheit eine Magnesiummangel- 
erscheinung auf kalkarmen Bóden ist, die auch bei Hafer u. Roggen yorkommt, wo 
man sie ais „Saureersclieinung“ bezeichnet. (Ernahrung d. Pflanze 28 . 101—04. 
15/3. 1932. Braunschwęig, Landw. Vers.-Stat.) W. SCHULTZE.
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Herbert Purucker, Untersuchungen iiber die Entslehung des AllarUóins in der 
Pflanze. Verdunkelung der Versuchspflanzen fordert, Belichtung u. Glucosezufuhr 
hemmt die Allantoinbldg., Chloroformnarkose sistiert sie nicht. Allantoin entsteht 
sonach in abbaucnden Vorgangen. Purinc u. Harnsaure sind ais Muttersubstanzcn zu 
bctrachten. Dor Bildungsyorgang ist oxyreduktiver Natur. Harnsaure ist infolge ilirer 
schnellen Weiterverarbeitung nicht ais Zwischenprod. faBbar. Wahrscheinlieh entsteht 
auch Harnstoff ais Zwischenprod. Allantoinfiihrende Pflanzen besitzen hohe pH-Werto 
ihres Zellsaftes. Saure Pflanzen bauen nicht iiber das Allantoin ab. Die Allantoinbldg. 
steht nicht im Dienstc der N H 3-Entgiftung. (Ztschr. wiss. Biol. Abt. E., Planta Arch. 
wiss. Botanik 1 6 . 276— 331. 19/3. 1932.) L i n s e r .

John H. Waldo, H. A. Shonle und H. M. Powell, Die bakteriologische Aus- 
werlung einiger neuer wasserloslicher organisclier Quecksilber- 

SHgC2Hs verbindu7igen. (Vgl. C. 19 3 1 . I. 2744.) Es wird iiber die biolog. 
COOII u* bakteriolog. Unters. einer Reihc von organ. Quecksilberverbb.

bcrichtet. Insbesondere die Athylmercurilhiosalicylsaure (Formel 
nebenst.) zeigte gute baktericido Eigg. (Journ. Bacteriol. 21 . 323— 29. 1931. Indiano- 
polis, Lilly Res. Lab.) CHARGAFF.

R. R. Read und Ellis Miller, Einige subslituierte Phenole und ihre keimlotende 
Wirkung. Vff. untersuchen den Zusammenhang zwisehen keimtótender Wrkg. u. Konst. 
an folgenden P henolderiw .: o-Bulylphenol (Kp. 234—237°; Plicnolkoeffizient 52), 
m-Butylphenol (Kp. 247—249°; 52), p-Bulylphenol (Kp. 246—250°; 52), o-(v.-Melho- 
propyl)-phenól, C10H 14O (Kp. 220—228°; 28,1), p-(a-Methopropyl)-phenol, CI0H 14O 
(Kp. 240—242°, aus Lg. F. 61— 62°; 27,5), p-tert.-Butylplienol, C10H 14O (aus Lg. F. 99°;
20.5), Brcnzcatechinmono-P-oxyathyldther, C8H 10O3 (aus Chlf. u. CCI., F. 96— 97°; 0), 
Besorcmmono-f}-oxyathyla,ther, C8H 10O3 (aus Bzl. F. 83—85°; 0), Ilydrochinonmono- 
fl-ozydthylather, C8H10O3 (Kp.14 202—205°; 0), Brenzcatechinmono-f),y-dioxypropylalher, 
CjHj-jO,, (Kp.18 245—255°; 0), Brenzcatechinmonopropylather, CgH120 2 (Kp. 228— 229°;
5.5), Hydrochinonmonopropylather, C9H120» (aus Lg., W. oder A. F. 55°; 4,4), Mono- 
acetylbrenzcatechin, C8H80 3 (Kp.25 148°; 0), Monoacetylresorcin, C8H80 3 (Kp.24 174°; 0), 
Monoacelylhydrochinon, C8H80 3 (Kp.20 167— 170°; F . 53—54°; 0), Salicylsauremethyl- 
ester, C8H80 3 (K p.,0 109— 111°; 0), p-Oxybenzoesauremelhylesler (F. 123— 124°; 0), 
o-Cyclohexylphenol, C,2H160  (aus Lg. F. 52°; 32), p-Cyclohexylphenól, C]2H 160  (aus Lg.
F. 126°; 0), Hydroćhinonmonohezylather, C]2H 180 2 (aus Lg. F. 44°; 67), Hydrochinon- 
monopentylather, Cn H160 2 (aus Lg. F. 48°; 40), Trioxybenzolmono-[i-oxydthylather, 
CflH 10O4 (ohno Stellungsbezeichnung; D. Ref.) (Kp.13 195— 205°; 0), Salicylalkohol 
(F. 85°; 0), Brenzcatechinmonomethylather (F. 26—28°; 0,8), Resorcinmonomethylather 
(Kp.15 140— 142°; 0,7), Hydrochinonmonomethylather (F. 47—48°; 0,8), p- Athylphenol 
(Phenolkoeffizient 7), o-Kresol (22), m-Kresol (2,2), p-Kresol (2,2). — Bei den isomeren 
Alkylphenolen ist die relative Stellung der Substituenten ohne EinfluB; sie verhaltcn 
sich also anders ais die o-Oxydiphenylsulfide (HlLBERT u. JOHNSON, C. 1929 . II. 303). 
Yerzweigung in der Soitenkette senkt die Wrkg., denn die Wrkgg. des m-, sek.- u. tert.- 
Butylphenols verhalten sich wie 5 : 3 : 2 .  Von wesentlichem EinfluB ist natiirlich die 
Loslichkeit, dereń Verschiedenheit die verschicdene Wrkg. von o- u. p-Cyclohexyl- 
phenol bedingt; aus demselben Grunde zeigt p-n-Hexylphenol an sich keine Wrkg., hat 
aber bei Ggw. von Alkali den Phenolkoeffizienten 90 (CoULTHARD, MARSHALL u. 
P y m a n , C. 19 3 0 . I. 3033). Ersatz eines Methylcns durch Athersauerstoff erniodrigt die 
Wirksamkeit auf ca. 1/i0 (z. B. p-n-Butylphenol-Hydroehinonmonopropylather). Ersatz 
eines endstandigen Methyls oder eines H-Atoms durch OH senkt die Wirksamkeit 
ebenfalls (z. B. o-Kresol-Salicylalkohol). — Die M. des Substituenten ist also ebenso 
wie die relative Stellung ohne EinfluB auf die Phenolwrkg., Isomerie in der Seitenkettc 
hingegen ist wirksam u. zwar in dem Sinne, daB gróBere Kompaktheit die Aktiyitiit 
yerringert. Wahrend CH2R die Wirksamkeit starker steigert ais OR, wirken Carbo- 
methoxy- u. Acetoxygruppen nicht steigernd. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 1195— 99. 
Marz 1932. Philadelphia, Pennsylvania, Lab. of Sharp and Dohme, Inc.) B erg .

Malcolm H. Merrill, Untersuchungen iiber den Kohlenstoffstoffwechsel von Myko- 
bakterien. II. Verwendung organischer Yerbindungen in einer synthetischen Nahrlósung. 
Ais Kohlenstoffąuelle fiir Mykobakterien kann in allen untersuchtcn Fallen Olyeerin 
dienen, fiir manche Stainme auch Glucose u. andere Hexosen u. Pentosen, jedoeh an- 
scheinend keine Polysaccharide, ferner A. u. Salze der Milch-, Citronen- u. Essigsaure. 
(Journ. Bacteriol. 21. 361— 74.1931. St. Louis, Dep. of Bact. and Hyg. d. Uniy.) Ci ia r g .
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H . B. Pierce, Der EinfluP ton Ilefe auf die Erzeugung ton  Ammoniak und Indol
dureh Bakterien in Kultur und in  Facesaufschwemmung. Dureh Zusatz von Uefe zu 
Kulturen von Colibakterien wird yermehrte Bldg. von Ammoniak u. Indol angeregt. 
Ahnlieh, nur in  geringerem MaBe, wirkt das Vitamin B. Diese Wrkg. der Hefe wird 
auf ihren Geh. an Deaminase zuruckgefuhrfc. Die Giftwrkg. von Brillantgriin u. 
Gentianaviolett auf Bakterienkulturen wird dureh Hefe gróBtenteils aufgehoben. 
Vitamin B ist nicht wirksam. Dureh Zusatz von Aminosauren, besonders von Cystin, 
wird das Waehstum verzógert. (Journ. Baeteriol. 21. 225— 37. 1931. Rochester, N . J ., 
Univ.) CHARGAFF.

Jose Zozaya, Eine serologische Untersuchung der Polysaccharide des Meningo- 
coccus, Bac. anthracis, Bac. proleus, Bac. sublilis und Bac. mesentericus. Bei den Poły- 
sacchariden der Menuigokokken, Antlirax-, Sublilis-, Proleus- u. Mcsentericusbacillen 
treten iiborgreifende Rkk. auf, indem jedes der aus diesen Mikroorganismen hergestcllten 
Polysaccharide mit den Antiseren der anderen Bakterien reagiert. In hoherer Ver- 
diinnung zeigen die Polysaccharide der Anthrax- u. Proteusbacillen spezif. Verh. (Journ. 
cxp. Med. 54. 725— 32. 1/11.1931. Glenolden, Pcnnsylvania, Mulford Biol. Lab.) Ch a r g .

Augustus Wadsworth und Rachel Brown, Chemisóhe und immunologische Unter- 
suchungen an Pneumokokken. I. E in spezifisches Kohlehydratantigen aus Pneumokokken 
des T ypus I. Aus den Zellen von Pneumokokken Typus I wurde ein spezif. Polysaccliarid 
isoliert, das sieh in immunolog. Hinsicht von den von HEIDELBERGER u. AvERY aus 
den Kulturfll. isolierten Substanzen unterschicd. Es reagierte spezif. m it Antiseren
u. wirkt bei Mausen immunisierend gegen Infcktion m it Pneumokokken des Typus I. 
Bei passiy sensibilisierten Meerschweinchen rief es tódlichen anaphylakt. Shock heryor. 
(Journ. Immunology 21. 245—53. Sept. 1931. Albany, New York State Dep. of 
Health.) CHARGAFF.

Augustus Wadsworth und Rachel Brown, Chemische und immunologische Unter- 
suchungen an Pneumokokken. II. D ie atherlosliche Fraktion der Pneumokokken des 
T ypu s I . (I. vgl. vorst. Ref.) Dureh A. wird aus Pneumokokken des Typus I  eine 
w-eiche M. extrahicrt (ca. 1,2% der Bakterien). Diese Substanz ist anscheinend kein 
Glycerid. Sie gibt Komplementbindungsrkk. in Ggw. der Antiseren aller Pneumokokken- 
typen u. wirkt nicht immunisierend. (Journ. Immunology 21. 255— 60. Okt. 1931 
Albany, New York State Dep. of Health.) CHARGAFF.

Ralph P. Tittsler, Der EinfluP der Temperatur auf die Erzeugung von Schwefel- 
wassersloff durcli Salmonella pullorum. Fiir die Bldg. von H 2S dureh Salmonella pullorum 
liegt die optimale Temp. bei 30°. Oberhalb 37° tritt keine Entw. von H 2S ein. (Journ. 
Baeteriol. 21. 111— 18. 1931. Pcnnsylvania, State College.) CHARGAFF.

I. W. Dadswell und H. E. Dadswell, Beziehungen zwischen Pilzresistenz und
Inhaltsstoffen bei Callitris spec. Aus O. glauca, C. calcaranta u. C. intratropica wurden 
fliichtigc Ole, ein alkohollóslicher u. ein wasserlóslicher Anteil extrahiert, u. zwar 
Guajol, ein suBschmeckendcs Ol, eine fl. Saure, nichtfliichtiges Ol,' atherlóslichcs u. 
atherunl. Materiał. Die Fraktionen wurden in ihrer Giftwrkg. auf Fomes annosus 
untersucht, wobei die fl. Saure am giftigstcn wirktc (0,015%). Die wss. Extrakte 
sistierten das Waehstum des Pilzes. Gegen Termiten (Eutermes exitiosus) waren die 
fl. Saure u. der atherlosliche Anteil am starksten wirksam. (Journ. Council scient. and 
ind. Res. 19 3 1 . 9 Seiten. Sep.) L i n s e r .

W illiam C. Frazier und Earle O. W hittier, Untersuchungen iiber den EinfluP von 
Bakterien auf das Oxydations-Reduktionspolenlial von Milch. I. EinfluP der Bein- 
kulturen von Milchorganismen. (Journ. Baeteriol. 21. 239— 51. 1931. U. S. Dep. of 
Agriculture, Forschungslab. f. Milchindustric.) CHARGAFF.

W illiam  C. Frazier und Earle O. W hittier, Unter suchungen iiber den EinfluP 
von Bakterien auf das Oxydations-Reduktionspotential von Milch. II. EinfluP der Miscli- 
kulturen von Milchorganismen. (I. vgl. yorst. Mitt.). (Journ. Baeteriol. 21 . 253— 62.
1931. U. S. Dep. of Agriculture, Forschungslab. f. Milchindustrie.) CHARGAFF.

Philip B. Cowles und Leo F. Rettger, Isolierung und Untersuchung eines an
scheinend weitrerbreiteten, cellulosetergarenden anaeroben Mikroorganismus, Cl. cellulo- 
solfens. (Nov. sp. ?) Aus Pferdekot wurde ein neuer, celluloseyergarender anaerober 
Mikroorganismus, Closlridium cellulosolvens, isoliert. Dieser greift nur Cellulose, Dexlrin, 
Arabinose u. Xylose an, jedoch nicht Glucose. Prodd. der Zers. von Cellulose sind C 02, 
H 2 u . organ. Sauren. (Journ. Baeteriol. 21. 167— 82. 1931. New Haven, Bakt. Inst. 
d. Yale Umv.) CHARGAFF.
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E.,. Tierchemie.
J. Chabaud und R. Lecoq, U ber eine Kalkabscheidung auf den Maml ein. Auf don 

Mandeln eines Patienten wurden bartę Kalkabseheidungen vorgefunden, die aus Ca- 
Phosphat, mit Spuren von CaC03, bestanden. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 15. 228— 30. 
1/3. 1932.) SCHONFELD.

Leonidas Zervas und Max Bergmann, i i  ber das Arcain. Bemerkungcn zu den 
Millcilungen von Fr. Kutscher, D. Ackermann, O. Flojiner und F. A . Hoppe-Seyler. 
(Vgl. C. 1931. II. 1713.) Ais Muttersubstanz des Arcains H2N-C(: N H )-N H - 
(CH2)4-N H -C (: N H )N H 2 kommt a,<5-Bisguanidovaleriansaure in Betracht, weleho nach 
Vff. (C. 1928. II. 543) durch Disproportionierung von Arginin neben Ornithin entstehen 
kann. (Ztschr. physiol. Chem. 201. 208. 1931. Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Leder- 
forschung.) GuGGENHEIM.

Em il Abderhalden und Kurt Heyns, t)ber den Oehalt des Rinderhorns an Amino- 
sauren. Nachweis von l-(-\-)-Norvalin. D ie Zus. des K eratins des Rinderhorns war 
letztm alig  yon  E m il  F i s c h e r  u . D o r p in g h a u s  (Ztschr. physiol. Chem. 36 . 462) 
1902 untersucht worden. Zur Auffindung noch unbekannter Verbb. arbeiteten Vff. 
das H ydrolysat unter U m gehung der Esterm ethode durch fraktiońierte K rystallisation  
auf. A is neu konnte in  der untersuchten K eratinart l-(— )-Histidin u. l-(Jr )-Norvalin 
aufgefunden werden. D as erste wurde ais Pikrolonat identifiziert. D as letzte wurde 
neben Valin auf 3 W egen nachgewiesen: 1. auf Grund des opt. Verh.; 2. durch die 
Am inierungsgeschwindigkeit der entsprechenden Brom fettsaure, ein Yerf., das von  
ABDERHALDEN in ahnlichen Fiillen schon wiederholt erfolgreich angewandt worden 
war; 3. durch D arst. der H ydantoine der in Frage stehenden Am inosauren u. Vergleich 
(F. u. M isch-F.) m it den entsprechenden syn thet. erhaltenen Verbb. E in weiterer 
wesentlicher U ntersehied gegenuber den FlSCHERschen Ergebnissen besteht bzgl. des 
aufgefundenen Glutaminsauregeh. (15%  an sta tt 3%)- I m ubrigen stim m en die von Vff. 
gefundenen Ausbeuten in recht engen Grenzcn m it den von F i s c h e r  u . D o r p in g h a u s  
angegebenen uberein (vgl. Tabelle im  Original).

V e r  s u c h e .  Aus synthet. d-(— )-Norvalin bzw. l-( +  )-Valin wurden durch 
Kuppeln mit Phenylisocyanat u. Erhitzen die entsprechenden Hydantoine hergestcllt. 
d-( +  )-3-Phenyl-5-n-propylhydantoin, C12H140 2N 2, F. 112°. In A. absol. [a]20c =  
+  73,4°. Mit gleicher Summenformel l-(— )-3-Phenyl-5-isopropylhydantoin, F. 133°. 
In A. absol. [a]D20 =  — 92,3°. (Ztschr. physiol. Chem. 206. 137— 145. 2/4.1932. 
Halle a. d. S., Univ., Physiol. Inst.) S c h w e it z e r .

S. Ranganathan, Ronłgenographische Unłersuchungen an Steinen. Menschliche u. 
tier. Blasensteine, Gallensteine, Hamsaure u. Cholesterin wurden untersucht. Alle unter
suchten Steine hatten krystallinen Aufbau. Einige Unterschiede in der KrystallitgroBe 
waren zu beobachten, z. B. scheint in den gefiirbten Gallensteinen das Cholesterin 
in mikrokrystallincr Form vorzuliegen. Die Beugungsbilder von (menschlichen) Blasen- 
steinen u. von reiner Harnsaure zeigten in verschiedener Hinsicht Ubercinstimmung: 
Es lieBen sich aus den Diagrammen die gleichen Raumperiodizitaten berechnen. Dio 
fiir die ubrigen Komponenten der Steine charakterist. Beugungsringe waren auf den 
Diagrammen wegen der kurzeń Expositionszeit niclit zu beobachten. Die Beugungs
ringe des Cholesterins in den Gallensteinen waren etwas kontrahiert: Sehr geringe 
TeilchengroCc der Krystalle. Ferncr zeigten sich ahnliche Phanomene, wie an gcdehnter 
Gelatine u. gepreBtem Paraffin beobachtet. Dio Harnsaure in menschlichen Steinen
u. das CaC03 in tier. Steinen sind ebenfalls in krystallincr Form yorhanden. (Indian 
Journ. Physics 6. 433—44. 30/11. 1931. Calcutta, Indian Assoc. for the Cultiv. of 
Science.) S k a l ik s .

E 5. Tierphyslologie.
J. P. Greenhill, Thymopliysin und schwache, Hypophysenezlrakte. E in Vergleich 

in 40 FdUen. Die Zufiigung von Thymusextrakt zum Pituitrin schafft keine erhohte 
Sicherheit bei der Verwendung. Thymophysin u. Pituitrinextrakte bestimmter Konz. 
hatten die gleiche klin. Wirksamkeit. (Journ. Amer. med. Assoc. 98. 1260—63. 9/4.
1932. Chicago.) W a d e h n .

S. Seelig und Werner Voigt, Experimenłell-klinische TJnlersuchungen zur Physio- 
logie und Pathologie der Nierenfunktion unter dcm Einflup des Hypophysenhinłerlappen- 
horrrums. Gesunde Personen u. Nierenkranke werden dem VOLHARDschen W.- u. Kon- 
zentrationsvers. unterworfen, in einem Teil der Falle wird noch Pituitrin injiziert. Die 
Einzelhammengen werden auf NH3 u. Hamsaure untersucht. Der Nierengesunde zeigt
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jo nach der Untersuchungsphase ein starkes Variabilitatsverm6gen, fur Harnsaure 
zwischen 5 u. 80 mg-%, fur Ammoniak zwischen 10 u. 50 mg-%. Dieses Variabilitats- 
vermógen hat dio hocligradig insuffizicnto Niere nicht, der Harnsaure- u. NH3-Spiegel 
in Harn bleiben stots annahernd konstant, gegenuber Pituitrin ist die insuffiziente 
Niere mehr oder minder refraktar. (Ztschr. ges. exp. Medizin 80. 362-—80.1932. Berlin,
II. Med. Univ.-Klin. d. Charite.) W a d e h n .

L. Bickel und A. Buschke, Thallium und Hypophysemorderlappen, ikrę gegen- 
seitige Beeinflusstmg bei der weifien Maus. Mause wurden mit Thalliumacetat gefiittert, 
bis ihr Brunstcychis ganz aussetzte. Implantation von Vorderlappen der Hypophyse 
brachte bei diesen Tieren nur einen einzigen Brunstcyelus horror; die Schadigung des 
endokrinen Gesehlechtsapparates bei der Maus durch Thallium ist also eino recht schwero.
— Dio allgemeine Giftwrkg. des Thalliums wird durch Sexualhonnon gesteigert. (Klin. 
Wchschr. 11 . 679—82. 16/4. 1932. Berlin, Uniy.-Frauenklin., Charite; Rudolf Virchow- 
Krankenh., Dermatol. Abt.) WADEHN.

Hans Heller, Uber die Beziehungen zwischen der Hypophyse und dem weiblichen 
Genitaltrakt. Obersicht. (Wien. klin. Wchschr. 45 . 385— 87. 25/3. 1932.) W a d e h n .

H. Cauer, Vorkommen und Bedeulung des Jods. Gewinnung des Jods. Geschicht- 
liehes zur Biologie des Jods. Kcnnzeichnung der Kropfprophylaxe. Bericht iiber eigene 
Unterss., besonders der Luft, in einigen Gegenden mit jodhaltigen Mineralwassern, 
wobei der Ubergang yon erheblichen Mengen yon Jod in die Luft festgestellt w'urde. 
Hierauf wird zuriickgefiihrt, daB in diesen, an sich jodarmen Gegenden kein endem. 
Kropf vorkommt. (Ztschr. Ernahrung 2. 104— 08. April 1932. GieBen.) ScHWAIBOLD.

A. Schurmeyer und E. W issmann, Uber die Wirhung von Dijodlyrosin bei der 
Behandlung des Basedow. Leichte u. mittelschwere Palle von Basedow kónnen durch 
Verabfolgung von Dijodtyrosin w'eitgehend gebessert werden. Allerdings ist der Grund- 
umsatz nicht dauernd niedrig zu halten, dabei bleibt aber liiiufig eine deutliche Besserung 
des klin. Bildes weiter bestehen. Erneute Dijodtyrosingabe — nach einer Pause — 
ergibt neue Grundumsatzsenkung. Dijodtyrosin ist zur prśioperativen Behandlung 
des Basedowr der J-Behandlung mit LuGOLscher Lsg. weit uberlegen. (Klin. Wchschr.
11 . 673— 76. 16/4. 1932. Koln, Uniy., Med. Klin. Lindenburg.) W a d e h n .

Hilding Bergstrand, Schilddriisenreranderungen beim Tode nach Behandlung mit 
Schilddrusenpraparaten. Nach einer Kur mit einem Schilddriisenpraparat trat schnell 
zum Tode fiihrende Erkrankung auf. Das histolog. Bild der Schilddruse zeigte die  An- 
zeichen der BASEDOWSchen Krankheit schwerer Form. (Virchow's Arch. pathol. 
Anat. Physiol. 283. 817— 21. 29/2. 1932. Stockholm, Krankenh. Sabbatsberg, Pathol. 
Abt.) W a d e h n .

Heinz Kiistner, Hormcmwirhnigen bei Pflanzen und Tier dbhangig vom Licht. 
Pflanzen w'urden mit verschieden yorbehandolten Prolanlsgg. gediingt. Am besten 
entwickelte sich die Pflanze, die mit rot yorbestrahltem Prolan begossen wurde, am 
schlechteston dio mit blauultraviolctt bostrahltem Prolan behandelte. Diese Untersehiede 
zoigten sich aber nur, wenn die Pflanzen in weiBem elektr. Licbt geziichtet wurden. Im 
Dunkeln trat der genannto Untorscliied nicht auf. Es wird aus diesen Ergebnissen ge- 
schlossen, daB Prolan durch Rotlicht aktm ert, durch Blauultraviolettbestrahlung in- 
aktiviert wird. — Insulin erzeugt bei Pflanzen ein sehr lebhaftes Wachstum, eine Er- 
scheinung, die durch Rotbestrahlung des Insulins verstiirkt, durchUltraviolettbestrahlung 
gesehwaeht wird. —  Thyrosin u. Hypophysin waren fiir die Pflanzen auBerordentlich 
giftig. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 625. 15/4. 1932. Leipzig, Univ.-Frauenklin.) W ad.

Mader, Endolumbale Piąure und die Unterdruchwng der cerebralen Hyperglykamie 
durch Insulin. Die endolumbale Lufteinfuhrung fuhrt zu einer Erregung des Zucker-
u. Warmezentrums mit ahnlichen Erscheinungen wie nach der Piąure von B e r n a k d . 
Diese Hyperglykamie ist durch Insulin abzuschwachen oder zu beseitigen. (Klin. 
Wchschr. 11 . 676— 78. 16/4. 1932. Frankfurt a. M., Uniy.-Kinderklin.) WADEHN.

Erik Lundberg und Stina Thyselius-Lundberg, Beitrag zur Kenntnis des inner- 
sekretorischen Gleichgeicichlsmechanismus. D ie Einwirkung des Tabakrauches auf den 
Blutzucker. Unmittelbar nach Beginn des Rauchens steigt der Blutzucker rasch bis auf 
das I1/,-faelio der n. Hóhe an u. sinkt dann, meist noch wiihrend des Rauohons, etwas 
langsamer ab, ais er stieg, so daB er im allgemeinen binnen 1/2 Stde. auf sein n. Niveau 
zuriickgegangen ist. Eine solche Rk. wird durch nicotinfreies Materiał nicht heryor- 
gerufen. Wahrscheinlich ist das Phanomen durch erhohte Adrenalinausschwemmung 
yerursacht. Diabet. Stoffw:echselstorung auBert sich in einer bedeutenden Verstarkung 
der Blutzuekerrk. auf Nicotin, woraus sich ergibt, daB zu erwagen ist, ob u. wann man
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Diabetikern erlauben soli, zu rauchen. (Acta med. Scandinavica 1931 . Suppl. 3 8 .
5— 65.) L i n s e r .

Gr. Careddu, Verdnderungen von 'pn und des Oehalłes an anorganischem Phosplwr 
in m it iiltraviolelten Strahlen bcstraMtem Serum. Im Einklang mit den Verss. von 
F r o n t a l i  wurdo nachgewiesen, daB unter Einw. von ultravioletten Stralilen korre- 
spondierend mit dem Ansteigen von ph eine Erhohung des Geh. an anorgan. P  im 
Serum auftritt. (Biochimica Terapia speriment. 18 . 109— 15. 1931. Padua.) Gr im m e .

Lawrence G. Saywell, Uber die Wirkung von Trauben und Traubenprodukten auf 
die Ilarnaciditat. (Vgl. C. 19 3 1 . I. 1784.) Verschiedene mannliche Vers.-Pcrsonen er- 
hielten zu gleicher Grundnahrung entsprechende Mengen frischer Trauben bzw. natiir- 
lichen Traubcnsaft bzw. Traubensaftkonzentrat bzw. Traubensaft-Tartratgemisch bzw. 
verschiedcno Rosincn. In allon Fallen erhohte sich der pn-Wert um 0,8— 1,2 u. wurde 
eino Abnahmo des Ammoniaks u. eine entsprechende Abnahme der Gesamtaciditat des 
Harns festgestellt. Die Alkalireserve (dereń Bestimmungsart beschrieben wird) erhohte 
sich in allen Fallen. Es zeigtc sich eino Parallelitat zwischcn Alkalinitat der Asche der 
Traubcnprodd. u. der physiolog. Rk. Dic Menge der ausgesehiedenen organ. Sauren 
war crhóht bei Zufuhr der Traubcnprodd. Etwa 94°/0 der zugefuhrf.cn organ. Sauren 
wurden im Kórper oxydiert. (Journ. Nutrit. 5- 103— 20. Marz 1932. Berkeley, Univ., 
Coli. Agricult.) _ Sc h w a ib o l d .

Jane M. Leichsenring und Iva Hansen Flor, Uber den Eisenbedarf des noch nicht 
schulpflichtigen Kindes. Aus den Stoffwechsclunterss. an 4 Kindcrn wird geschlosscn, 
daB der tagliche Bedarf dieser Kinder zum Wachstum 0,2 mg taglich pro kg Kórper- 
gewicht war, zur Erhaltung waren 0,12 mg notig. Aus der naturlichen Nahrung wurdo 
etwa die Halfte des Eisens resorbiert. (Journ. Nutrit. 5. 141— 46. Marz 1932. Minnesota, 
Univ., D iv. Home Econom.) SCHWAIBOLD.

Marguerite G. Mallon, L. Margaret Johnson und Clara R. Darby, Eine Unter- 
suchung iiber die Calciumretention bei einer amerikanischen Cheddarkćise entliallendcn 
Ernahrung. Verss. an zwei jungen Frauen wahrend 18 Tagen. Ais Vergleich dienten 
Verss. mit pasteurisierter Milch. Das Calcium des Kases u. dasjenige der Milch wird 
nach den Ergebnissen offenbar gleich gut ausgenutzt. (Journ. Nutrit. 5. 121— 26. Marz
1932. Lafayettc, Purdue U niv., School Home Econom.) SCHWAIBOLD.

Carroll F. Shukers, Icie G. Macy, Betty Nims, Eva Donelson und Helen
A. Hunscher. Eine quantitative Untersucliung uber die Ernahrung der menschlichen 
Mutter in  Hinsicht auf die mit der Brustmilcli ausgesehiedenen Nahrstoffe. Es wurden 
an drei Muttern zahlrciche chem. Untcrss. hinsichtlich des Stoffwechscls von Proteinen, 
Fetten, Kohlehydraten, Calcium u. Phosphor (in der Nahrung u. der sezernierten Milch, 
calor. Umsatz auch in den Faeces) wahrend einer langeren Lactationszeit durchgefiihrt. 
Mit Hinsicht auf die Ernahrungsbedurfnisse unter solchen Bedingungen wird ausgefiihrt, 
daC nicht nur geeignete Ernahrung entseheidend ist, sondern aueh Mittel u. Wege, die 
Verdauung, Absorption u. Assimilation in guter Funktion zu erhalten. (Journ. Nutrit. 
5. 127— 39. Marz 1932. Detroit, Children’s Hospital.) SCHWAIBOLD.

W alther Gehlen, Fitamine und Vitaminprdparate. Kennzeichnung der Vitamine 
ais Ernahrungsfaktoren. Unters. einer Anzahl von Praparaten auf ihren A-Geh. Ge
funden wurde: Lofoten-Lebertran ,,Livskraft“ 660 Einheiten (deklariert 500); m it 
Vigantol eingestellter standardisierter Lebertran, Farbenindustrie-M ER C K  600 E.; 
Vitatran 350 E .; ,,Medizinallebertran“ 300 E .; Maltosellol 225 E.; Ossin 225 E.; 
Eukraton 200 E .; Vitophos weniger ais 5 E.; NESTLE’s Kindermehl 2 E .; Jemalt 2 E. 
Eine Einheit bedeutet die Menge, die bei taglicher Zulage Ratten heilt, die an Vitamin-A- 
Mangel erkrankt sind. (Ztschr. Ernahrung 2. 97— 103. April 1932. Erlangen, Univ.,
Pharmakolog. Inst.) SCHWAIBOLD.

F. Maignon und M.-A. Chahine, Die jahreszeitlich bedingte Veranderung der Ernp- 
findlichkeit des Organismus gegen Proteinvergiftung lafit sich auch noch bei Zugabe von 
Vitaminen beobachten. (Vgl. C. 19 1 8 . II. 744.) Durch Zugabe yon Yitaminen zu einer 
Kost, die nur aus EiwciC u. Salzen besteht, wird die Lebenszeit von damit gefutterten 
weiCen Ratten yerlangert, jedoch auch in Abhangigkeit von der Jahreszeit, indem im 
Friihjahr die Tiere am schnellsten sterben, im Winter u. Sommer am langsten am Lcben 
bleiben. Die Ursache des wechselnden Verh. wahrend des Jahres konnte nicht fest
gestellt werden. (Compt. rend. Soe. Biol. 1 08 . 868— 69. 1931.) S c h w a ib o l d .

W. S. Jones und w. G. Christiansen, Die Vitaminaktimldt von Dorschleberólen. 
Untersueht wrurde die Vitaminaktivitat von folgenden Lebertransorten: 1. Medizin.
Ol, I. Sorte (aus frisehen Lebern mittels offenem Dampf gewonnen, unter raschem
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Abscliopfen des Oles); 2. Ol, II. Sorto, abgeschopft 12 Stdn. spater; 3. Tran fiir Goflugcl- 
fiitterung, erhalten durch Abpressen der Riickstando der Sorten I  u. II; 4. Tran, dar- 
gestellt durch Behandeln von Lebern m it offenem Dampf, 24 Sfcdn. naeh ihrer 
Isolicrung aus den Fischen; 5. Tran, gewonnen durcli Faulnis der Lebern an Licht
u. Luft. Die Verss. zeigen, daB sehon kurze Einw. des W. eine schwache Schadigung 
der Vitamin A-Aktivitat zur Folgo hat. Falls auBor W. auch Luft zur Einw. gelangt, 
so ist dio schadlicho Wrkg. auf dio Vitamin A-Aktivitat noch grofier (Tran 3.). Aus 
angefaulten Lebern wird ein Tran mit niedriger Vitamin A- u. D -A ktm tat erhalten. 
Das Vitamin D wird zerstórl, wenn der Tran der Einw. yon W. u. Luft ausgesetzt wird. 
(Journ. Amor. pharmac. Assoe. 21. 145—47. Febr. 1932. Brooklyn, N. Y.) SciIONF.

H. S. Gutteridge, Unlersuchungen iiber Vitamin A und D  an wachsenden Hiihnern. 
Dio Yerabreichung von Sardinenol (1%  des Futters) verhinderte, wie Lehertran, das 
Auftreten von Rachitis u. bewirkte ebenfalls n. Knochenentw. —  In gleicher Menge zu 
vitamin-A-froiem Futter zugesetzt, blieb das Waehstum der Yers.-Tiore mangelhaft. 
Auch bei groBeren Mengen war die Wrkg. zweifelhaft. Direktes Sonnonlicht, Be- 
strahlung mit der Quecksilberdampflampę, Sardinenol, Lebertran u. Sonnenbestrahlung 
durch geeigneto Spezialgliiser hatten gleichwertige Wrkgg. hinsichtlich der Versorgung 
m it dem D-Faktor. Eino Sonnenlichtlampo konnto das Auftreten schweror Rachitis 
nicht yerhindorn. (Scient. Agriculture 12. 327— 37. Febr. 1932. Ottawa, Central Exp. 
Farm.) SCHWAIBOLD.

May Mellanby und C. Lee Pattison, Bemerlcungen iiber den Einflufl von cerealien- 
freier, an Vitamin D  und Calcium reicher D iat auf die Zahncaries bei Kindern. (Ygl. 
C. 1 9 2 9 .1. 920.) Eine Anzahl von Kindern im Alter yon etwa 51 /2 Jahren, teilweise mit 
schleehter Zahnbldg. u. reichlich akuter Caries, wurde 6 Monate mit einer cerealionfreien 
aber an Vitamin D (bestrahltes Ergosterin oder Naturprodd.) u. Ca reichen DiiŁt be- 
handolt. Neues Auftreten carioser Schadigungen wurde durcli diese Behandlung fast 
yollstandig yerhindert. Die Wrkg. war wesentlich besser ais friiher, da bei einer Er- 
niihrung, die Brot u. a. enthiolt, die Zufuhr an D allein yerstarkt war. (Brit. med. 
Journ. 1932. 507— 10. 19/3. 1932. Sheffield, Univ., Pharm. Dep.) Sc h w a ib o l d .

C. A. Lilly, Uber Nichtauftreien von experimenieller Caries bei der wei/ien Balie mit 
koli lek ydratre iche r Fiiłterung und mit Bacillus acidophilus oder bei Vitamin-D-Mangel. 
Wurden weifie Ratten ein Jahr m it einem Futter ernahrt, das 53% Zucker enthielt, so 
trat, wio bei den Kontrolltiercn, keine Caries auf, auch nicht, wenn oral Reinkulturen 
von Bacillus acidophilus gegeben wurden. Auch wenn ein Jahr lang Rachitis erzeugendes 
Futter gegeben wurde, so entwickelte sieh trotz schwerer Rachitis koine Caries an den 
Zahnen. (Journ. Nutrit. 5. 175— 81. Marz 1932. Ann Arbor, Uniy., Dep. Intern. 
Med.) S c h w a ib o l d .

Frank L. Gunderson und H. Steenbock, Ist der Vitamin-B-Gehalt der Milch 
physiologisch bedingt ? Die yerschiedensten Milcharten wurden in Verss. an Ratten ein- 
lieitlich untersucht. Die Menge des Vitamin B in Kuhmilch war nicht besonders hoch. 
Die Rasse (Holstein, Guernsey, Durham) hatte keinen EinfluB auf don B-Geh. der 
Milch, auch nicht die yerschiedenen Perioden der Laetation. Der B-Geh. war bei Weide- 
gang, bei Fiitterung mit frischem Alfalfa bzw. Silagoprodd. bzw. Trockenfiitterung der 
gleiche. Dor B-Geh. von Ziegenmileh war etwas hóher. Durch erhóhte Zufuhr von Vita- 
min B m it dem Futter konnte weder bei Kiilien, noeh bei Ziegen der B-Geh. der Milch 
gesteigert werden. Demnach scheint der masimale Geh. an Vitamin B in der Milch 
physiolog. bedingt zu sein. (Journ. Nutrit. 5. 199—212. Marz 1932. Madison, Univ., 
Dep. Agricult. Chem.) SCHWAIBOLD.

Barnett Sure und Margaret Elizabeth Smith, Emdhrungserfordernisse fur Forl- 
pflanzung und Laetation. X X IV . Weitere Untersuchungen iiber die spezifische Wirkung 
vcm Vitamin B  auf die Laetation. (X X III. ygl. C. 1931. I. 3139.) In weiteron ent- 
sprechenden Verss. an Ratten mit saugenden Jungen wurde em eut naeligewiesen, 
daB Vitamin B auBor einer Anregung der FreBlust einen besonderen EinfluB auf dic 
Laetation (besonders auch den B-Geh. der Milch) besitzt, der nicht mit der Menge 
der aufgenommenen Nahrung u. des W. im Zusammenhang stebt. (Journ. Nutrit. 5. 
147— 53. Marz 1932. Fayetteyille, Uniy., Dep. Agricult. Chem.) S c h w a ib o l d .

Barnett Sure, M. Ć. Kik und Margaret Elizabeth Smith, Uber die spezifische 
Wirkung ton  Vilamin B  auf das Waehstum. (Ygl. C. 1931. II. 592.) In entsprechenden 
Futterungsyerss. an jungen Ratten wird gezeigt, daB das Vitamin das Waehstum in 
doppelter Weise heryorruft, indom es auf physiolog. Wege an sich das Waehstum un-
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mittelbar anregt, ferncr dioses durch Anregung der Nahrungsaufnnhme weiter steigcrt. 
(Journ. Nutrit. 5. 155— 62. Marz 1932.) SCHWAIBOLD.

D . W. Carmalt-Jones, Vber die Verwendung von Vitamin B  in Fallen von Odcm. 
Auf Grund der Ergebnisse der Behandlung verscliiedener entsprechender Falle wird 
gefolgert, daB Vifcamin B mit Vorteil in jedem Falle ais Diuretieum anwendbar zu 
sein scheint, daB es aber beim Odem, das manchmal perniciosc Anamie begleitet, von 
besonderem therapeut. Wert ist. Es wurden Konzentrato aus Hefe (Marmite) u. aus 
Reis (Titi-tiki) angewendet. (Brit. med. Journ. 19 3 2 . 374— 75. 27/2. 1932. Dunedin, 
Otago, Univ.) SCHWAIBOLD.

Marciano Limson und C. M. Jackson, Oewichtsverdnderungen verschiedener Organe 
rind Systeinebei jungen Ralten m it proteinarmer Fiitterung. Es wird die Einw. einer 
proteinarmen Fiitterung bei jungen Ratten hinsiehtlieh des Waehstums u. der Entw. 
der Gesamttiere u. der meisten Organe im Vergleich zu entsprechenden Kontroll- 
tieren besehrieben. Dio Vorgange bei den versehiedenen Organen waren sehr wechselnd, 
teils war Gewichtsyermehrung, teils Verminderung zu beobaehten. (Journ. Nutrit. 5. 
163— 74. Marz 1932. Minneapolis, Univ., Dep. Anatomy.) S c h w a ib o l d .

Giinther Schneider, Die Quellu?ig einiger Vegetabilien und ilire Salzsdureabsorplion 
in Magensaft. Brot, Hulsenfriiehte u. Obst wurden in der Weise untersucht, daB ent- 
sprechende Proben in kiinstliche Gemisehe von l% ig. Pepsin-Vi0-n.-Salzsaure bzw. 
natiirlichen Magensaft gebracht wurden u. verschieden lang bei 37° dereń Einw. aus- 
gesetzt wurden. Es wurden Wagungen der Proben ausgefiibrt bzw. nach dereń Auspressen 
die restliche freie HC1 bestimmt. Bei Schwarzbrot war die Bindung der freien HC1 nach 
21/2 Stdn. maaamal, die Quellung schon nach 40 Minuten, bei WeiBbrot war die HC1 
schon nach 20 Minuten maximal gebunden. Das groBte Saurebindungsvermógen be- 
sitzt Knackebrot (Zusammenhang mit dessen guter Yerdaulichkeit ?). Kirschen zeigten 
eine botriichtliche Quellung, nach dem Kochen nicht mehr; das gleiche war bei Stachel- 
beeren der Fali. Bei Bananen u. Birnen war bei fehlender Quellung starkę selektive 
Saurebindung vorhanden. Bei Apfeln war dic Gesamtsaure der FI. zuletzt vermehrt, 
offenbar durch Diffusion von Fruchtsauren. Gekochto Hulsenfriiehte (Erbsen, Linsen, 
Reis u. a.) ąuellen nicht mehr, sind in diesem Zustand am besten Yerdaulieh; die Saure- 
bindung ist verhśiltnismaBig gering. Zusammenhange zwischen Quellung, Saure- 
bindung u. Verdauliehkeit werden besprochen. (Ztschr. Ernahrung 2. 10— 22. Jan.
1932. Jena, Univ., Physiol. Inst.) S c h w a ib o l d .

Hans Fischer, Die Bedeutung der anorganisehen Ionen fiir die normalcn und pathologischen 
Lebensvorgange <speziell f. Erregung u. Lahmung.) Ziirich: Art. Inst. Orell Fussli 1932. 
(40 S.) gr. 8°. Fr. 3.—.

Paul H&ri, Kurzes Lehrbuch der physiologischen Chemie. 4. T e r b .  Aufl. Berlin: J. Springer
1932. (IX, 407 S.) gr. 8°. M. 18.— ; Lw. M. 19.60.

Rosario Pandolfini, La eolesterina dcl sangue nei tumori umani. Ricerche. Roma: Seuola 
tip. Pio X. 1931. (34 S.) 8°.

F. Pharmazie. Desinfektion.
H. Eschenbrenner und G. Rosenberg, Theoretische und praktische Versuche iiber 

Anwendung von Nipasolnalrium ais Konsermerungsmittel in der Apotheke. 0,2% Nipasol- 
natrium (Monoathylcarbinylparaoxybenzoatnatrium) reiehen bei den theoret. Verss. 
in fast allen Fallen zur Konservierung aus; nur Iccithinhaltige Lsgg. erfordern 0,3%  
davon. Fiir Anaerobier genugen 0,1% Nipasolnatrium. —  Zur Sterilhaltung von in der 
Apotheke ublichen Lsgg. gab die Filtration durch Entkeimungsfilter kombiniert mit
0,2°/o Nipasolnatrium (eventuell fur Morphium 0,05% Nipasol) einwandfreio Resultate. 
(Ztrbl. Bakter., ]Parasitenk. I. Abt. 122. 517— 35. 1931. Hamburg, AUgem. Krankcn- 
haus St. Georg, Apotheke u. Bakteriolog. Inst.) E n g e l .

B. V. ChristensenundLovellD. Hiner ,Quali(dt ton Mcntha spicalaL. ausFlorid/i. 
Das Menthaol aus in Florida kultivierter Mentha spicata ist durch liohen Carvongeh. 
(70—80%) u. hohe spezif. Rotation (—56,99 bis — 59,075°) gekennzeichnet. (Journ. 
Amer. pharmac. Assoc. 21. 147-—49. Febr. 1932.) SCHONFELD.

A. Juillet und A. Bassouls, Zur Enłolung der Melile aus schicarzem Senf. (Vgl. 
C. 1 9 3 2 .1. 2072.) Verss. mit verschiedenen Lósungsmm., die die Ergebnisse von G a r b it  
(1931) bestatigen, ergaben, daB Trichlorathylen sich bei moglichster Schonung des Geh. 
an ather. Senfol vorziiglich zur Entfettung eignet, wenn dessen Kp. durch teilweises
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Vakuum auf 45—50° gehalten wird. (Buli. Sciences pharmacol. 38. G81—87. Dez.
1931.) Gr o s z f e l d .

L. W. Browe und w ilbur L. Scoville, Digitalistinklwr- und -fluidexirakt. Sterili- 
sation der Digitalisblatter mit li. A. schcint die Haltbarkeit der Tinktur zu erhohen. 
Aeiditiit seheint ebenfalls ein die Haltbarkeit beeinflussender Faktor zu sein. Zusatz 
yon HC1 bis auf ph =  ca. 4,0 erhóhte die Haltbarkeit in 3 von 5 Fallen. Unterphos- 
phorige Saure wirkt eher schadlicli. Ein mit Na-Acetat gesatt. Fluidextrakt war 
das einzige Praparat, das in G Monaten keinen Verlust zeigte. (Journ. Amer. pharmac. 
Assoc. 21. 160— G3. Febr. 1932. Detroit, Mich., Lab. Parkę, Davis & Co.) S c h ó n f .

W. W. F. Enz und C. B. Jordan, U ber den Grad der Emulsifikation von alkaloid- 
lialtigen Zubereitungen m it niclit mischbaren Losungsmitteln bei verschiedenem pj[. Bei 
der Priifung alkaloidhaltiger Drogen nach U. S. P. IX  treten oft Emulsionen auf; 
zur Priifung der Abhiingigkeit der Emulsionsbldg. von der pn wurden 5 Alkaloid- 
zubereitungen (Fluidcxtrakt von Belladonna Fol., von Cinchona, von Hydrastis, 
Tinktur von Nux Vomica u. von Stramonium) mit verschiedenen Mengen n. KOH
u. n. HC1 bchandelt, mit bestimmten Voll. W. u. Lósungsm. (CHC13, A., Amylal- 
kohol, Bzn., Bzl.) geschiittelt u. die Stabilitat der Emulsion bestimmt. Die Ergeb- 
nisse waren niclit einheitlich. Der Fluidcxtrakt von Belladonna Fol. zeigte geringste 
Emulgierung beim Neutralpunkt, Tr. Stramonium in saurer Lsg. Bzn. zeigte, mit 
einer Ausnahme (Fluidextrakt Cinchona) geringste Emulsionsbldg. in saurer Lsg. 
(Journ. Amcr. pharmac. Assoc. 21. 34— 36. Jan. 1932.) S c h o n f e l d .

Charles H. Lawall und Lindwood F. Tice, Eine, pharmazeutisclic Sludie iiber Jod- 
lósungen fu r die Anłisepsis. (Vgl. C. 1932. I. 417.) Es wurde eine gróBere Reihe von 
Lósungsmm. auf ihre Geeignetheit zur Hcrst. antisept. Jodlsgg. untersucht. Alle 
Ldsungsmm., die dic prim. CH2OH-Gruppe enthalten, werden durch J 2 zers. unter Bldg. 
von H J  u. des entsprechenden Aldehyds. A. bildet CH3CHO u. H J, aber keine Spur 
C2H6J. In bezug auf Durchdringung, Haltbarkeit usw. ist A . das gecignetste Lósungs- 
mittel. Zur Verhinderung der Zers. muB der alkoh. Jodlsg. ohne Rucksicht auf die 
A.-Konz. soviel K J  zugesctzt werden, ais zur Bldg. von K J3 erfordcrlich ist. J 2 dringt 
vicl leichter in tier. Membranen ein, wenn die Jodlsg. K J enthalt. Eine Unters. der 
baktericiden Wrkg. von 1— 7%ig. Jodlsgg. ergab, dafi der 2%ig. Lsg. der Vorzug zu 
geben ist; gecignetste A.-Konz. 48,5— 49,5 Vol.-%, da sie kcine Koagulation der Blut- 
zellen yerursaeht u. dabei hinreichendes Durchdringungsvcrm6gen zcigt. Es wird 
empfohlen, fiir antisept. Jodlsgg. 20 g J 2 u. 24 g K J  in 1000 ccm yerd. A., fiir Wund- 
spulung u. dgl. eine Lsg. von 1 g J2, 8,5 g  NaCl in 1000 ccm W. anzuwenden. (Journ. 
Amer. pharmac. Assoc. 21. 122—25. Febr. 1932. Philadelphia, College of Pharmacy 
and Science.) SCHONFELD.

Howard Irving Cole, Griinde der Reizwirkung bei Injektion jodierter Athylcster von 
Hydnocarpusólen. Beschreibung einer Methode, selbst bei stark reizendem Ausgangs- 
material gut yertraglichcn jodierten Athylester von Hydnocarpusól darzustellen: die ge- 
reinigten (Entfernung freier Fcttsauren, Entfernung von Zersetzungsprodd. u. von 
fliichtigen u. nieht fliichtigen Verunreinigungen) Ester werden auf 140° erhitzt bis zu 
vólliger Trockenheit. Zufiigung von reinem resublimiertem J  unter leichtom Umriihren, 
wobei die Temp. auf 150° ansteigt. Diese Temp. wird 30 Min. gehalten, dann abgekiihlt
u. die jodierten Ester in Flaschen abgefiillt, die 1 Stde. boi 150° sterilisiert werden. 
Derartige Ester sind meist bei der Injektion gut vertraglich. iMiBerfolge in dieser 
Richtung werden genauer studiert u. folgende Richtlinien gegeben: Ein flacher Kessel 
ist besser geeignet ais hohe GefiiBe. Gelegcntliches leichtes Riihren ist aus- 
reichend, Sonnenlicht oder Erhitzung in Ggw. von Luft ist zu yermeiden, da liierbci 
die gewebsreizenden Stoffe entstehen, wobei die Lsgg. klarcr u. rótlichbraun werden. 
An sich gibt aber die Farbę keinen brauehbaren Anhaltspunkt fiir die Beurteilung der 
Reizwrkg. (Philippine Journ. Science 46- 377— 82; Chem. News 143. 413— 16. 1931. 
Culion Leper Col.; Health serv.) SCHNITZER.

— , Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Geheimmiltel. Lenazan  (Ch EM.-Ph a RM. 
F a b r . F . T r e n k a , Wien X V III): yegetabil. Abfuhrmittel. Pillen. —  Natrumin 
(D r. Ma d a u s ): Weinpercolat aus Angelica, Melisse, Mentha pip., Rheum, Calamus, 
Juniperus, Absinth, Asperula, Condurango mit Acid. hydrochlor. u. Pepsin. Natron 
ist nieht mehr darin enthalten. Stomachicum. — Pulpolyt: neuer Name fiir Neo- 
antiformin (C. 1929- II. 1179). — Orohorniol (HORMOCHEM, W ienV ): Tabletten 
mit 0,075 g Ovaria siec. ( =  0,5 g frischer Druse) u. OsBORNschem Nahrsalz. —  Pada- 
veron (B ib e r a p o t h e k e , Wien IX ): Oxyehinolinsulfat, Bromvalerianylharnstoff,
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Dimethylaminoantipyrin. Antirlicumaticum. — Phlogsan (ŚTAATL. S e r o t h e r a -  
PEUT. I n s t . ,  W ien IX ): Gemiscli von  Strepto-Stapliylokokken-Kulturfiltrat nach 
Doz. E p s t e in .  — Propeptan nach Prof. LuiTHLEN u . Doz. Dr. U r b a c h  (C h em o sa n -  
U n io n  U. F r i t z - P e z o l d t  A.-G.): T abletten  zur Erkcnnung u. Heilung der Ober- 
empfindlickkeit gegen Nalirungsmittel (diagnost. u. tlierapeut. Packungen). —  Pulnio- 
tliymol (D r . AUGUST W o l f f ,  Bielefeld): wss. kolloidale l% ig . Lsg. von Menthol- 
T hym ol fiir intravcnósc Injektion boi LungenabszcB usw. — Trisaponin (Chem .- 
PHARM. L a b o r . D r . A. PlETSCHMANN, Wien X ): Extraktivstoffo von Rad. Ipecac., 
Rad. Senegae, Rad. Primulae u. Rad. Saponar. rubr., ferner NH.,C1 u. 01. Anisi. — 
Xanthoval (Herst. ders.): Diathylmalonylharnstoff, Dimethylaminophenyldimetliyl- 
pyrazolon, valeriansaures Trimethylxanthin, Cacao. Analgeticum, (Pharmaz. Monats- 
hefte 12.  207— 09, 226— 28, 244— 46, 272— 76. Dez. 1931.) H a rm s.

— , Neuere Arzneimittel und Spezialitdlen. Calco-Piluigan (Dr. G e o r g  HENNING, 
Berlin-Tempelhof): Hypophysenhinterlappenextrakt (in der 2-ccm-Ampulle 6 Voegtlin- 
einheiten) +  10°/oig. CaCl2-Lsg. Gegen ovarielle Blutungen intravenos. —  Chino- 
Pituigan (Herst. ders.): Ampullen zu 1 ccm mit 3 Voegtlineinheiten Hypophysenhinter- 
lappenextrakt u. 0,075 g Chinin, hydrochlor. Intramuskuliir in der Eroffnungsperiodc.
— Combisek (Dr. Ge is z l e r  & Co., Chem. Fabr. Essen): Codein. pliosph. 0,01, Extr. 
Gelsemii 0,015, Phenacetin 0,25, Acctylsahcylsaure 0,2, Aminophenazon 0,1. Analgeti
cum u. Antipyreticum. — Extractum Parathyreoideae-Nordmark (NoRDMARKWERKE
G. M. B. H., Hamburg): Nebonschilddriisenextrakt zur Substitutionstlierapie. (Pharmaz. 
Presse 37. 28. Febr. 1932.) H a r m s .

P. A. Burjek, Ursachen und Bekampfung des Haarausfalls. Dio v e r s e h i c -  
d c n c n  Ursachen des Haarausfalls. Bekampfung: u. a. Wert u. Wrkg. der bekannten 
Praparate. Haarwaschmittel: Kompensierung der schadlichen Wrkg. des Alkalis dureh 
saure Nachwaschung. (Riechstoffind. u. Kosmetik 7. 26—28. Febr. 1932.) E l l m e r .

Emmett B. Carmiehael, Eine beąueme Zubereitungsmelhode fiir  ein Enthaarungs- 
mitlel. 40 g Ba(OH)2 werden in einem Kolben in 500 ccm W. gel. In einem zweiten 
Kolben wird aus Ferrosulfat u. HC1 H2S frisch gewonnen; das Gas dureh einen dritten 
Kolben mit Waschwasser geleitet u. unmittelbar in die Ba(OH)2-Lsg. ubergefuhrt. 
Stiindiges Schutteln von letzterer notwendig. (Science 75. 136—37. 29/1. 1932. Univ. 
of Alamba, School of Med.) OPPENHEIMER.

C. A. Rojahn und E. FilB, Schłankol. Das von der K osm a  G. m. b. H., Fabrik 
kosmet. Erzeugnisse, Berlin SW 68, in den Handel gebrachte „Entfettungswasser" 
enthalt hochstwahrscheinlieh etwa 30% Glycerin, 10% Aloeextrakt, 0,2% Jod in organ. 
Bindung u. im tibrigen Aromatisierungsmittel u. W. Verschiedene untersuchte 
Packungen zeigten teilweise verschiedene Zus. (Apoth.-Ztg. 47. 383— 84. 26/3. 1932. 
Halle, Univ.) DEGNER.

H. M. Powell und W. A. Jamieson, Merthiólat ais Desinficiens. (Vgl. C. 1932.
I. 2735, 3077.) Das Na-Salz von Alhylmercurithiosalicylsaure erwies sieh keimtotend 
bei relativ geringer Allgemcingiftigkeit. Prinzipielle Erórterungen iiber Priifung von 
Desinficientien. (Amer. Journ. Hygienc 13. 296—310. 1931. Indianopolis, Ind., 
E l i  L il l y  Comp.) Op p e n h e im e r .

W. A. Jamieson und H. M. Powell, Merthiólat ais Konseriierungsmittel fu r  bio- 
logische Produkte. Zusatz von Merthiólat zu Serum wirkt sterilisierend, ohne der 
Antikorper- oder Antigenfraktion Schaden zuzufiigen. (Amer. Journ. Hygiene 14. 
218—24. 1931. Indianapolis, U. S. A., Res. Lab., E l i  L il l y  Comp.) Op p e n h e im e r .

Reuben A. W einstein, Norwich, Connect., V. St. A., Herstdhmg eines gallert- 
arligen Produkls dureh Auflósen einer geringen Monge Agar-Agar in h. verd. A. u. 
Abkuhlenlassen. (Can. P. 280 501 vom 23/5. 1927, ausg. 29/5. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Jan Bećka, Briinn, Erzeugung einer zu Heilzwecken verwendbaren Pastę. Die 
Pastę enthalt fein bis kolloidal verteiltes Mg(OH)2, wobei das Mg(OH)2 aus Mg-Salzlsgg. 
mit besehrankten Mengen von Alkali- oder Erdalkalihydroxyd in  der Weise gefallt 
wird, daB noch uberschiissige Mg-Salze in Lsg. blciben. (Schwz. P. 149 834 vom  
17/1. 1930, ausg. 16/12. 1931.) S c h u t z .

Oscar Adler und Rudolf Adler, Karlsbad, Tschechoslowakei, Ilerstellung von 
Doppelverbindungen der Salze der Phenylchinolincarbonsauren mit l-Phenyl-2,3-dimethyl- 
4:-dimethylamino-5-'pyrazólon bzw. l-Phenyl-2,3-dimethyl-S-pyrazolon, dad. gek., daB 
man hier in Weiterbldg. des Hauptpat. den Ausgangsstoffen W. beifiigt u. das Gemenge 
bis zur Erreichung der klarcn Schmelze erhitzt. —  Dureh den W.-Zusatz wird die
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Schmelzdauer yerringert u. liierdurch die Gefahr einer Zers. des Endprod. yermieden. 
(D. R. P. 547175 KI. 12 p vom 31/1. 1930, ausg. 31/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 541 035; 
C. 1932. I. 1268.) A l t p e t e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Verzogerung der Ge- 
rinnung von Blut, dad. gek., daB man Blut mit polyanetholsulfonsaurem N a  (I) oder 
coniferyloxyessigsaurem N a  (II) versetzt. —  Man yerwendet auf 400 ccm frisches Ziegen- 
blut 1,4 g I oder auf 11 Kaninchenblut 0,2 g II. I bzw. II lassen sich nach E. P. 355 574; 
C. 1931. II. 3230 erhalten. Es gelingt, durch den Zusatz von I oder II Blut 24 Stdn. 
ungeronnen zu erhalten. (D. R. P. 547 538 KI. 12 p vom 2/10. 1930, ausg. 30/3. 
1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Durchfuhren pliotochemischer 
Reaktionen mit Lósungen. Hierzu vgl. E. P. 314 267; C. 1929. II. 2356. Nachzutragen 
ist folgendes: Das Verf. ist braucbbar zur Gewinnung yon Vitam inD  aus Ergosterin, 
wobei ais Lósungsmm. KW-stoffe der Paraffinreiho yerwendet werden. —  Durch Bc- 
strahlung yon verd. wss. Lsgg. yon Cyclohemnon erhalt man Capronmure. (Holi. P. 
25511 vom 17/4. 1929, ausg. 15/12. 1931. D. Prior. 19/5. 1928.) A l t p e t e r .

Vitamin Food Co., Inc., New York, iibert. yon: Lewis B. Allyn, Massachusetts, 
V. St. A., Herstellung von Bonbons. Man erhitzt ein Gemisch yon Honig, Zucker u. W. 
bei 244° F , kiihlt die M. auf 200° ab u. setzt ihr ein stark vilaminhaUiges Pflanzen- 
extrakt zu u. kiihlt bis 175° ab. Dann wird Leberlran zugesetzt u. weiter abgekiihlt, 
worauf die M. in iiblicher Wcise in Bonbonform geschnitten wird. (Can. P. 290 849 
vom 30/6. 1927, ausg. 25/6. 1929.) Sc h u t z .

E . Merck, Darmstadt (Erfinder: W allace L. Chandler, East Lansing, V. St. A.), 
Herstellung von slerilen jodhaltigen Uberziigen auf arztlichen Instrumenten u. dgl. 
Gegenstanden, dad. gek., daB man die gemaB Patent 490559 (C. 1930. I. 2141) her- 
gestellten, J  in fein yerteilter Form enthaltenden Prodd. in der Konsistenz von dickem 
Sirup auf die Gegenstande auftragt u. dann troeknet. —  Die Gegenstande sind sofort 
steril u. gebrauchsfertig. (D. R. P. 546 774 KI. 30i vom 11/3. 1927, ausg. 14/3. 1932. 
A. Prior. 13/3. 1926.) K u h l in g .

Jean Chauvin und Jacąues Risler, Frankreich, Slerile Gebrauchsgegenstande, 
besonders Telephonteile. Die Gegenstande werden ganz oder teilweise aus porigen 
Stoffcn, besonders Kohle, hergestellt, welehe vor oder nach der Herst. der Gegenstande 
mit Desinfektionsmitteln, wie Formalin, Thymol o. dgl., getrankt werden. (F. P. 
718 749 vom 16/6.1931, ausg. 28/1. 1932.) K u h l in g .

G. Analyse. Laboratorium.
James Basset, Ein Laboratorium fiir  die wissenschaftliche Forschung bei extremen 

Drucken bis zu 25000 Atmosphdren. (Vgl. C. 1928. II. 1590.) Beschreibung der Labora- 
toriumsanlagen u. einzolner App.-Teile (Hahne, Rohrleitungen, Kompressoren, Heiz- 
vorr.) zur Unters. von Rkk. in gasformigem oder fl. Medium bei Drucken yon 20000 
bis 30000 at. (Chim. et Ind. 27. Nr. 3 bis. 176— 78. Marz 1932.) R. K. Mu l l e r .

G. Chapman Crooks, Herstellung eines billigen Wasserbades mit konstantem Wasser- 
niveau. 2 etwa 11 Liter fassende yerzinnto Eimer werden 10 cm iiber dem Bodcn 
angebohrt u. zwischen beide ein OberlaufgefaB geschaltct, bestehend aus einem weiten 
Glasrohr, das unten durch einen dreifach durchbohrten Gummistopfen yerschlossen ist. 
Durch die mittlere Bohrung fiihrt ein Glasróhrchen bis zum Spiegel der jeweiligen 
W.-Hóhe. D ie W.-Zufuhrung erfolgt direkt in das UberlaufgefaB. (Chemist-Analyst 21. 
Nr. 2. 20— 21. Marz 1932. Burlington, Vt.) ECKSTEIN.

C. K. Stedman, Das Montieren diinner Metallmembranen unter Spannung. Eine 
Methode u. ein App. werden beschrieben, um Blattgold unter jeder gewunschten 
Spannung auf Stali Ir ingen bis zu 6 cm Durchmesser zu befestigen. (Rev. scient. In 
struments 2. 818— 19. Dez. 1931. Lafayette [Indiana], Purdue Univ.) S k a l ik s .

Andre Marcelin und Lew Kowarski, Messung der Dicke diinner krystalliner 
Blatter durch Anderung des Einfallswinkels. Das Verf. von Ma r c e l in  (Ann. Physifjuo 
10 [1918]. 160) wird dahin abgeandert, daB die Interferenzfarbe des diiimen Blattchens 
bei yerscliiedener Incidenz mit einer festen Bezugsfarbe am Komparator yerglichen 
wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 865— 67. 7/3. 1932.) L o r e n z .

S. Judd Lewis, Quantitałive Spektroskopie mit bescmderer Beriicksichtigung des 
„ratio quantitative s y s t e m (Vgl. C. 1931. I. 3486.) Die Methode besteht im wesent- 
lichen darin, daB man das Spektrum der chem. entsprechend yorbehandelten un-
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bekannten Substanz mit dem Spektrum genau definierter Standardsubstanzen ver- 
gleicht. Aus dem Vergleich kann man allgemeinc Schlusse auf die Zus. der Substanz 
ziehen u. neue Vergleickssubstanzen herstellen, dio der gegebenen aknlicher sind usw. 
Bei orientierenden Verss. genugt ein einfaeher Vergleich, bei sorgfaltigen Unterss. gelingt 
es, durch immer weitere Annaherung der Vergleichssubstanz an die zu analysierende 
einen sehr hohen Grad an Genauigkeit zu erreiclien. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 271 bis 
274. 25/3. 1932.) B o. R o s e n .

W illiam  W. Hansen, Eine Ronlgenróhre fiir 200 000 Volt. Eino aus Messing, 
Stahl u. Pyrexglas aufgebaute Gliihkathodenróhre wird beschrieben (Zcicłmung). Dio 
Róhre ist mit einem Pumpensystem yerbunden, das so hohe Pumpgescliwindigkeit 
besitzt, daB Gasentladungen verhindert werden, auch wenn von den Róhrenwanden 
betrachtliche Gasmengen frei gemacht werden. (Rev. scient. Instruments 2. 820— 23. 
Dez. 1931. California, Stanford Univ.) Sk a l ik s .

H. Kersten, Eine. gasgefiillte R&ntgenróhre fiir  Krystallslrukturanalyse. Eine Róhre 
fiir hohe Intensitaten wird beschrieben. Gute Kiihlung, Cellophanfenster, Blenden- 
bzw. Spaltensystem móglichst nahe der Antikathode im Vakuumraum. (Rev. scient. 
Instruments 3. 145— 50. Marz 1932. Univ. of Cincinnati, Dept. of Physics.) SKALIKS.

W ilhelm Stenstrom und Anne Lohmann,Farbverdnderungendurch Rontgenslrahlen 
in einigen waflrigen Lósungen. Methylenblaulsg. wird durch Róntgenbestrahlung 
entfiirbt. Vff. priiften die Frage, ob diese Rk. zur Messung der Róntgendosis brauchbar 
ist. Spuren organ. Substanzen (Aceton, A., Phenol) beeinflussen jedoch die Ent- 
farbungsgeschwindigkeit. (Radiology 16. 322—27. 1931.) K r e b s .

J. W. Perry, Die. Prinzipien der Colorimetrie und die Farbmessung in der Praxis. 
Beschreibung des GuiLDschen Colorimetcrs u. seiner Funktion an Hand yon Abbil- 
dungen. Durch eine Lampe mit Kondensorlinse wird ein parallelstrahliges Liclitbiindel 
erzeugt, das 3 einstellbare sektorfórmige Offnungen mit farbigen Lichtfiltern passiert. 
Diese 3 farbigen Lichtstrahlen yereinigt ein motor, rotierendes Prisma zu einem Strahl, 
dessen gemischtes Licht mit der zu bestimmendon Farbę yerglichen wird. An Skaleń 
kónnen die zur Best. der Farbbezeichnung notigen Werte abgelesen werden. (Farben- 
Chemiker 3. 125— 29. April 1932. London.) KÓNIG.

G. Bernheim und A. Guntz, E in neues Cólorimeter. Unter Verzicht auf das 
Dreifarbenprinzip verwenden Vff. eino Reihe yon 4 oder mehr Farbfiltern u. lassen 
das durch diese hindurehgegangene Strahlenbiindel von konstanter Gesamtintensitiit 
mittels einer Sammellinse in eine Offnung einer innen mit matter weiBer Farbę be- 
strichenen Hohlkugel eintreten. Die Beobachtung erfolgt durch eine scnkrecht zu dieser 
Offnung angebrachte zweito Offnung der Kugel. Der so erhaltene gleichmiiBig gefarbto 
Liehtfleck wird nach iiblichen photometr. Methoden unter Regulierung der Intensitat 
in bekannter Weise mit dor zu untersuchendcn Farbę yerglichen. (Chim. et Ind. 27. 
Nr. 3 bis. 175. Marz 1932. Paris u. Algier.) R. K. Mu l l e r .

JÓzsef Bicskei, Neue Methode zur Einsldlung normaler Salzsaure. Es wird zur 
Einstellung von n. u. Vio_n- HC1 die Verwendung des Natriumthiosulfats ais Urtiter- 
substanz yorgeschlagen. 2—5 g  gepulvertes N a2S20 3- 5H20  wird in ca. 50 ccm dest. 
W. gel., dieLsg. mit 20ccm einer 4°/0ig- K J 0 3-Lsg. u. mit 3 gK  J yersetzt, auf ca. 100 ccm 
verd. u. in Ggw. von Starkelsg. mit der einzustellenden n. HC1 titriert. (Magyar chem. 
Folyóirat 38. 25—32. Febr. 1932. Budapest, Chem. Inst. d. Univ.) Sa il e r .

E. Rodney Smith, E in neues Gasanalysegerat. Bei dem neuen App. zur C 02- 
bzw. 0 2-Best. in Luft wird das Gas mittels eines Dreiwegbahnes durch ein seitlich an 
der Absorptionsglocke yerlaufendes Rohr in die Glocke eingeleitet, so daB es die Ab- 
sorptionslsg. durchperlt; sodann wird das Restgas durch denselben Dreiweghalin dirokt 
in die Gasbiirette zuruckgedriickt. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 184. 26/2. 
1932.) R. K . Mu l l e r .

Jean Hermann, Die neueslen Verbesserungen an Apparaten zur Gasanalyse. 
Vf. beschreibt ein neues AbsorptionsgefaB fiir die Gasanalyse, bei dem die Gase durch 
ein seitlich an einem groBeren Rcseryoir R l yerlaufendes Rohr von unten in dieses 
eingefuhrt werden u. durch die Fl. hindurchperlen; beim Absaugen treten die Gase 
wiederum durch ein am oberen Ende yon R t beginnendes Rohr in ein innerhalb von 
Rx liegendes kleineres Beservoir oin, wo sie noehmals vom Losungsm. gewaschen werden.
— Ais Verbrennungsapp. yerwendet Yf. ein mit CuO gefiilltcs Quarzrohr, das von einem 
weiteren Quarzrolir mit aufgewickeltem Ni-Cr-Draht ais elektr. Ofen umgeben ist; dio 
ganze Yorr. liegt innerhalb eines mit W. gekuhlten Raumes. Die Temp. des Yer-
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brennungsofens wird durch 2 Widerstande fur eine Spannung von 110 oder 220 V. 
reguliert. (Chini. et Ind. 27. Nr. 3 bis. 186— 89. Marz 1932.) R. K. Mu l l e r .

L. C. Mc Nair und H. C. Guli, Ein einfacher A pparat zur Schnellbestimmung 
brennbarer Ddmpfe in der Atmospluire. Vff. besehreiben eine liandliche Modifikation 
des HALDANEschen App. (FOSTER u. H a l d a n e , Investigation of Mine Air [1905]. 
100), die aus einer Kombination von 2 GlasgefiiCen zu 100 ccm mit zwischenliegendem 
W.-Manometer u. an das Probe- u. Verbrennungsgefafl anschliefiender Gasbiirette 
bcsteht. Die Verbrennung erfolgt durch Pt-Draht, dieser Teil ist herausnehmbar in 
einen Stutzen des ProbegefaBes eingesetzt. Die Best. des Geh. an brennbaren Diimpfen 
erfolgt aus der Differenz der Biiretteneinstellung vor u. naeh der Verbrennung durch 
Wiederherst. des Druckausgleichs. (Analyst 57. 159—62. Miirz 1932. London, Governm. 
Lab.) R. K. Mu l l e r .

T. W. Hughes, Nachweis und Beslimmung von Kohlensdure und Kohlenoxyd in 
Luft. Vf. gibt eine vergleichende tlbersioht iiber verschiedene Methoden zur Best. von 
C 02 (Absorption in KOH, Schiitteln mit verschiedencn Mengen Na2C03-Lsgg. u. Beob- 
achtung der Phenolphthaleinentfarbung) u. von CO (biolog, u. Blutprobe, J 2Os, PdCl2, 
CuCl) in Luft. (Chem. Engin. Mining Rev. 24 . 179— 81. 5/2. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Donald D. van Slyke und Julius Sendroyjr., Manometrische Analyse von Gas- 
gemischen. I. Die Beslimmung von Kolilendioxyd, Sauerstoff und Stickstoff in  Ge- 
mischen dieser Gase durch einfache Absorption. Das Verf. zur Luftanalyse in dem mano
metr. Analysenapp. von VAN SLYKE u . N e il l  wird beschrieben. Bestimmt wird der 
Druck, den die Gase bei einem bestimmten Yol. ausiiben; C 02 wird durch NaOH, 0 2 
durch Na2S20 4 absorbiert, N 2 wird ais Rest bestimmt. (Journ. biol. Chemistry 95. 
509—29. Marz 1932. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. for Medical Research.) L o r e n z .

Donald D. van Slyke, Julius Sendroy jr. und Shih Hao Liu, Manometrische 
Analyse von Gasgemischen. II. Kohlendioxyd nacli der Isolierungsmethode. (I. vgl. 
vorst. Ref.) C 02 wird durch NaOH aus dem Gasgemisch absorbiert, naeh Entfernung 
der anderen Gase mit HC1 in Ereiheit gesetzt u. manometr, bestimmt. Das Verf. dient 
zur genauen Best. geringer Mengen C 02 in groBem tlberschuB anderer Gase. Dio Analyse 
von ausgeatmeteter Luft ergab innerlialb ± 0 ,0 5 %  ubereinstimmende Werte. (Journ. 
biol. Chemistry 95. 531— 46. Marz 1932. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. for Medical 
Research.) L o r e n z .

Donald D. van Slyke, Julius Sendroy jr. und Shih Hao Liu, Manometrische 
Analyse von Gasgemischen. III. Manometrische Beslimmung der Kohlendioxydtension 
und des p n s von Blut. (II. vgl. vorst. Ref.) Naeh HASSELBACH (Biochem. Ztscbr. 78 
[1916]. 112) kann pn von Blut aus der C 02-Tension u. dem C 02-Geh. von Blut bestimmt 
werden. Zur Best. der C 02-Tension wird von Vff. Blut in Gleichgcwieht mit einer kleinen 
Gasblaso (1/ 9 des Blutvol.) gebracht, in der dann naeh der in II. beschriebenen Methode 
C 02 bestimmt wird. Der C 02-Geh. des Plasmas wird naeh der Methode von VAN S ly k e  
u. NEILL ermittelt. DerFehler der Tensionsbest. betragt maximal ± 2 ,5  mm, der der 
PH-Best. ± 0 ,04 . (Journ. biol. Chemistry 95. 547— 68. Marz 1932. New York, ROCKE
FELLER Inst. for Medical Research.) LORENZ.

Donald D. van Slyke und Martin E. Hanke, Manometrische Analyse von Gas
gemischen. IV. Wasserstoff und Sauerstoff durch Verbrennung. (III. vgl. vorst. Ref.) 
Zur Ausfuhrung von H 2- u. 0 2-Bestst. durch Verbrennung wird ein ExplosionsgefaB  
fiir dio manometr. Gasapparatur von VAN S l y k e  u . N e il l  beschrieben. Dio Fehler
bei Mikrobestst. (1,5 ccm Gasgemisch) betragen ± 0 ,2 % , die bei Makrobestst. (30 ccm) 
± 0 ,05%  (fiir H2) u. ± 0 ,03%  (fiir 0 2). (Journ. biol. Chemistry 95. 569—85. Miirz 1932. 
New York, ROCKEFELLER Inst. for Medical Research; Chicago, U niv., Dept. of Bio
chem.) L o r e n z .

Donald D. van Slyke und Martin E. Hanke, Manometrische Analyse von Gas
gemischen. V. Wasserstoff durch Absorption mit Paals Pikrat-Palladiumlosung. (IV. ygl. 
vorst. Ref.) Zur Mikro-H2-Best. in weniger ais 2 ccm Gas wird H 2 durch 0,2 ccm einer
3,5%ig. Na-Pikratlsg., dio 2% kolloides Pd enthalt, entfernt (vgl. P a a l  u . H a r t h a NN, 
Ber. Dtsch. ehem. Ges. 43 [1910], 243). Die manometr. Analyse ist auf 0,2% des Gesamt- 
vol. genau. (Journ. biol. Chemistry 95. 587— 97. Marz 1932. New York, ROCKEFELLER 
Inst. for Medical Research; Chicago, U niv., Dept. of Biochem.) LORENZ.

Julius Sendroyjr., Manometrische Analyse von Gasgemischen. VI. Kohlenmon- 
oxyd durch Absorption mit Blut. (V. vgl. vorst. Ref.) Zur Best. von CO in Luft wird 
zunachst C 02 u. 0 2 mit NaOH u. N a2S20 4 entfernt. Dann wird CO durch Blut, das mit 
Na2S20 4 reduziert ist, absorbiert. Die Best. des CO im Blut gesehieht naeh dem C. 1931-
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II. 95 beschricbencn Verf. des Vfs. —  0,05—0,3 Vol.-% CO in Luft kónnen so mit 5% 
Feliler bestimmt werden. (Journ. biol. Chemistry 95. 699—611. Marz 1932. New York, 
R o c k e f e l l e r  Inst. for Medical Research.) L o r e n z .

E lem en te  und anorganische V erbindungen.
G. Damany, Neuer eleklrischer Apparat zur Beslimmung kleiner Arsenmcngen. 

Seine Anwcndung zur Beslimmung von Arsen in Gegenwarl von Antimon. Das Elektro- 
lysegefilB besteht aus einer 200— 250 ccm fasscnden Flasche, durch dereń Stopfen ein 
C!02-Einleitungsrohr, ein unterhalb des Stopfens erweitertes u. am unteren Ende ver- 
jiingtes Glasrohr m it der aus Pt-Band bestehenden Anodo, das mit Hg gefiillto Rohr, 
das an einem Pt-Draht die Kathode (Pb-Band, spiralig um dio Anodenglocko gewunden) 
tragt, u. das Ableitungsrohr fiir die Abgase gefiilirt werden. Dio Gase gehon durch eino 
Kugel, ein auf 10 cm Lange mit BaumwoUe beschicktes Trocknungsrohr in einen 
elektr. Ofen (500°) u. durch eino mit auftropfendem W. (Filtrierpapier) gekuhlto Capillare 
mit 1— 1,5 mm lichter Weite in A gN 03-Lsg. Dio Elektrolysc erfolgt mit ca. 1,2 bis
1,4 Amp. Die As-Menge laBt sich bei Einhaltung stets gleichcr Bedingungen (Draht- 
netzumhiillung der Capillaren 2 mm aus dem Ofen herausragend, im Abstand yon 6 mm 
hiervon das gekuhlte Filtrierpapier) aus der Ausdehnung des abgcschiedenen As-Ringes 
innerhalb der Grenzen 0,005—-0,030 mg befriedigend bestimmen. Sb schoidet sich, 
im Gegensatz zu As in Krystallen, u. zwar vor der Kuhlstelle sehon am Endo des Draht- 
netzes ab. Dadurch ist es móglieh, As neben groBeron Mengen Sb zu bestimmen. Der 
App. ist leichter zu handhaben ais die friiher vorgeschlagenen. (Chim. et Ind. 27. 
Sond.-Nr. 3 bis. 167— 74. Marz 1932.) R. K. Mu l l e r .

GŚ.bor Vastagh, Bcilrage zur quanlitaliven Beslimmung der Borsaure. II. Die 
quantiłalive Beslimmung der Borsaure in naturlichen und kiinsllichen Silicałen. (I. vgl.
C. 1931. I. 3265.) Dio Silicato werden mit Soda aufgeschlossen u. die Borsaure wird 
aus der in bestimmter Mengo W. gel. Schmelze mit ziemlich viel Methylalkohol abdest. 
u. mit NaOH titriert. Die Methode liiBt sich sowohl ais Makro-, wie auch ais Mikro- 
verf. anwenden. Einzelheiten im Original. (Magyar chem. Folyóirat 38. 17—23. 
Febr. 1932. Budapest, Kgl. ungar. Landesinst. f. Hyg.) S a il e r .

Ch. Zinzadze, Colorimetrische Beslimmung des Kaliums. (Vgl. C. 1931. II. 3142.) 
K' wird ais K3Co(NO2)0 gefiillt, der Nd. gewaschen, mit N a2C03 neutralisiert u. in der 
Lsg. Co nach Zusatz von frisch bereiteter NH.,SCN-Lsg. (100 cem Lsg. D. 1,1 +  400 ccm 
Aceton) durch colorimetr. Vergleich mit Blindproben bestimmt. Dio Best. wird in 
einem unten spitz zulaufenden Rohrchon von ca. 15 ccm Inhalt ausgefiihrt. Die 
Einzelheiten des Verf. werdon oingehend beschriebcn. (Chim. ct Ind. 27. Sond.- 
Nr. 3 bis. 841— 43. Marz 1932.) R. K. Mu l l e r .

Ed. Chauvenet und P. Avrard, U ber die quanlitative Beslimmung von Bariumsulfal 
in Eisenmineralien. Da BaSO., in verschiedenen Lsgg., mit dencn es im Gange der Analyse 
notwendigerweise zusammentrifft, 1. ist (FeCl2, MnCl2, A1C13, NaCl, HC1 usw.), schlagt 
Vf. eine von den ubliehen abweiehende Methode vor. Das Minerał wird in einem 
Sehiffchen in ein Quarzrohr gebracht, die Luft durch CC14 ycrdrangt u. langere Zeit 
auf ca. 450° erhitzt. FcCl2 u. A1C13 verfluchtigon sich u. werden in einem besonderen 
Behalter aufgefangen. Die bei 450° nicht fliichtigen Chloride (MnCl2, CaCl2, MgCl2, 
BaCl2) bleiben im Sehiffchen zuriick. Der Inhalt wird in W. gel., der Ruckstand 
(S i0 2, Silieate, B aS04, fast immer wenig Eisenoxychlorid) durch Sodaschmelze auf
geschlossen, m it HC1 aufgenommen, zur Trockne eingedampft u. wieder chloriert 
(zur Entfernung des restlichen Fe). Die festo M. wird mit moglichst wenig H 20  aus- 
gelaugt u. die Lsg. mit der ersten vereinigt. Weiter wird wie iiblich verfahren. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 194. 1164— 66. 4/4. 1932.) K r u m m a c h e r .

Giinther Rienacker, Nachtceis des Berylliums in Gesteinen. Bcstiitigung der 
Empfindlichkeit des Bc-Nachweises mit Chinalizarin nach F i s c h e r  (C. 1929. II. 1329). 
Aufsehlufi des Minerals mit NaOH, Auflosen der Schmelze mit Eis. Arbeitsvorschrift:
0,1 g wird im Fe-Tiegel mit 1 g NaOH 5— 10 Min. geschmolzen, der Inhalt nach Zer- 
reiben in Eis gel., die Hydroxyde abfiltriert u. die Lsg. auf 30 ccm verd. Dio etwa
0,33-n. natronalkal. Lsg. wird mit 12 Tropfen alkoh. Chinalizarinlsg. versetzt. Durch 
Unterteilung des Filtrates bis zur Empfindlichkeitsgrenze liiBt sich die GroBenordnung 
des Be-G!eh. abschatzen. Bei 0,1 g Einwaage ist bis zu 0,01% Be zu erkennen. (Ztschr. 
analyt. Chem. 88. 29—38. 1932. Freiburg i. Br., Univ.) EcKSTEIN.

Edmond Rousseau, Beslimmung des Zinns in  Gufieisen und Stahl. Die zu unter- 
suchende Metallprobc wird mit HC1 (1:1)  gel., wobei Sn ais SnCl2 in Lsg. geht. Die
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durch einen kriiffcigen H 2S-Strom gefiillten Sulfide von Sn, Cu u. gegebenenfalls Pb 
werden abfiltriert, m it NaOH behandelt u. wiederum filtriert, das Sulfosalz im Filtrat 
nach Zusatz von (S H 4),S m it HC1 zers., das gefallte Sulfid auf dem Filter nochmals 
in ammoniakal. (NH4)2S-Lsg. gel., wiederum gefallt, filtriert u. der Nd. durch Gliihen 
auf 850— 900° in S n 0 2 iibergefuhrt u. gewogen. Das Verf. fiihrt auch bei Spezial- 
stahlen m it W, V, Mo usw. zu brauchbaren Werten. (Chitn. et Ind. 27. Sond.- 
Nr. 3 bis. 157— 61. Marz 1932.) R. K. Mu l l e r .

G. Misson, Gleichzeilige Beslimmung ion Schwefel und Kohlenstoff in Eisen, 
Gufleisen, Stahlen etc. durcli Verbrennung. Vf. leitet die Verbrennungsgase nach der 
S-Best. nach H o l t h a u s  (C. 1925. I. 1511) durch ein Expansionsgefiil3 zur Ver- 
minderung der Geschwindigkeit u. einen Blasenziihler von unten her in ein zylindr. 
mit Hg verschlossenes u. mit 100 ccm titrierter NaOH beschicktes GefiiB, in dem ein 
motor, bctriebener Riihrer besonderer Konstruktion cnerg. Riihrung bewirkt. Nach der 
Absorption wird die Lsg. mit IrLSO., titriert. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 
326— 28. Marz 1932.) R. K . Mu l l e r .

Al. Ionesco-Matiu und C. Popesco, Beslimmung von Amalgamen. (Vgl. C. 1927.
II. 142.) Vff. wenden die mereurimetr. Methode zur Analyse von Amalgamen an.
1 g Cu-Amalgam wird in 2 ccm konz. H N 0 3 gel., m it 5 ccm H 2S 0 4-H N 03-Gemiseh 
bis zum Verschwinden der nitroscn Dampfe erhitzt u. auf 100 ccm verd.; 1—4 ccm 
der Lsg. werden m it NH3 sehwach alkal. gemacht, mit 5 ccm 10%ig. (NH4),S-Lsg. 
werden die Sulfide gefallt, zentrifugiert, gewaschen u. mit 2 ccm verd. H N 0 3 be
handelt, der Ruekstand (HgS) wird in 20— 25 ccm H 2S 0 4-H N 03-Gemisch unter Er
hitzen gel., abgekiihlt, auf 100 ccm yerd. u. mit einigen Tropfen KMnO.,-Lsg. yersetzt, 
sodann wird Hg" mit 12 Tropfen 10%ig. Na-Nitroprussidlsg. gefallt u. m it Vio‘n- NaCI- 
Lsg. bis zum Verschwinden der Triibung titriert (1 ccm NaCl-Lsg. =  0,010 124 g Hg). 
Cu wird entweder aus der Differenz oder naeh tlberfiihrung in CuS04- 4 NH3 in alkoh.
Lsg. alkalimetr. gegen Methylrot bestimmt. — Die yolumetr. Hg-Best. in Zn-Amalgain
wird durch die Ggw. von Zn" nicht gestort. — Auch bei einem komplexen Amalgam 
mit Pb, Sn u. Bi ergibt die mereurimetr. Methode mit der grayimetr. Analyse gut 
ubereinstimmende Hg-Werte. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 162— 63. Marz 1932. 
Jassy, Univ., Lab. f. pharm. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

J. Golse, Anwendung der Reaktion von Spacu zur Mikróbestimmung von Kupfer. 
Die auf tlberfiihrung der Cuprisalze in (SCN)„[Cu(Pyridin)2] bestehende Rk. von 
Sp a c u  (vgl. Go l s e , C. 1931. I. 2644) liiBt sich zur Best. von sehr kleinen Mengen Cu 
(Yio mg) verwenden. Gewóhnlich findet sich das Cu zusammen mit anderen Metallen, 
insbesondero Zn yor, die mit Pyridin ebenfalls komplexe Sulfoeyanate bilden, die 
unl. in W., aber 1. in Chlf. sind. Zur Trennung des Cu wird dio zu untersuchende FI. 
mit 2 ccm H2S 0 4 u. 2 ccm HgCl„-Lsg. (13,55 g/l) boi Anwendung yon 200 ccm FI., mit 
5 ccm bei Anwendung von mehr ais 200 ccm Cu-haltiger FI., yersetzt, aufgekocht u.
2,5 ccm bzw. 5 ccm N a2S20 3-Lsg. hinzugefiigt. Nach 1/i -Btd. Kochen werden dic Hg- 
u. Cu-Sulfide rasch abfiltriert, gewaschcn, getrocknet u. gegliilit. Der Gliihruokstand 
wird mit H N 0 3-HC1 auf dem W.-Bade behandelt, zur Trockne yerdampft, der Riick- 
stand in 0,5 cem HC1 gel. u. nochmals yerdampft. Man gibt in das Sclialchen, das 
das Cu jetzt ais Cun enthalt, 6 ccm Vio’n - Na-Acetat u. 6,1 ccm W., yersetzt dio Lsg. 
(10 ccm) mit 1 ccm Pyridin, 5 ccm 1/20-n. NaCNS (5 g/l), 20 cem Chlf. u. schiittelt durch. 
Die wss. Sehicht +  Wasehwasser wird zur Trockne yerdampft. In gleieher Weise 
werden 5 ccm NaCNS-Lsg. +  5 ccm Na-Acetatlsg. yerdampft (Vergleiclislsg.). Zur 
Sulfocyanatbest. werden dio beiden Yerdampfungsruekstande in je 5 ccm W. gel., 
mit 20 cem Hypobromitlsg. (5 ccm Br, 50 ccm NaOH, D. 1,32— 1,36, 1 g KJ/1), ent- 
sprechend 1 g Br fiir 200 ccm Cu-Lsg., yersetzt u. nach 15 Min. mit je 10 ccm Vs'n- K J  
u. naeh Durchmischen mit 10 ccm V5-n. HC1 yersetzt. Man fiigt unter Sehutteln 25 ccm 
Y20-n. Na2S20 3 hinzu u. schlieClicli aus einer Biirette Y^-n. Thiosulfat bis zum Ver- 
schwinden des uberschussigen Jods. Sind N  u. n die beim Blindvers. u. mit Cu-Lsg. 
yorbrauehten Yso'11- Na2S20 3-Mengen, so ist der Cu-Geh. der Probe =  7io (N — n) mg. 
Das Verf. cignet sich fiir die Cu-Best. in Erden, biol. Prodd., Nahrungsmitteln usw. 
(Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 69. 247— 69. 1931.) S c h o n f e l d .

J. Golse, Ein Verfahren zum sehr empfindlichen Nachweis von Cuprisalzen. A n
wendung zu ihrer mikrocolorimetrischeii Bestimmung. (Vgl. yorst. Ref.) Die Methode be- 
ruht auf der Red. der Cun-Salze durch HCN u. Alkalicyanide zu Cuprosalzen u. Bldg. 
von komplexen 1. Verbb. mit letzteren, falls iiberschussiges Cyanid angewandt wird 
u. auf der Fahigkeit der Cu^Salze, saure Molybdatlsgg. zu reduzieren unter Blau-
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farbung. Die Rk. findet augcnblicklich statt, wenn man eino Lsg. von Cun -Salz 
in ubersehusąigem KON mit saurem Molybdiinreagens in einer Menge, die zur Neu- 
tralisation der Cyanidalkalitat ausreicht, versetzt. Die Blaufiirbimg ist noch bei 
Ggw. von einigen Tausendstel mg Cu sichtbar. —  Ausfiihrung der Best. A. Bei 
Ggw. von Hundertsteln mg Cu. Vergleichslsg.: 3,925 g kryst. CuS04/100 ccm, ent- 
sprechend 0,01 mg Cu in 0,2 ccm. Man gibt in 11 farblose Glaser 0,2, 0,4 usw. ccm 
Cu-Lsg., verd. mit W. zu 5 ccm, fiigt 2 ccm HCN-Lsg. (hergestellt durch Schiitteln 
einer Lsg. von 2,5 g Hg(CN)2, 2,5 g NaCl in 50 ccm W. mit 10 g granuliertcm Sn 
nach der Rk.: 2Hg(CN)2 +  2 NaCl +  Sn +  2 H 20  =  Hg(CN)2 +  2 NaCl +  Sn(OH)2 +
2 HCN) hinzu u. 2 ccm saures Molybdanreagens u. verglcicht die Farbintensitat mit 
der in gleicher Weise behandelten Probe. Zum Colorimetrieren kann man auch 
eine Lsg. von 2,6 ccm 0,l% ig. Kongorot +  50 ccm W. u. V2o'n- verwenden.
Die Farbę von 5 ccm Kongorotlsg. +  4 ccm H2SO., - Lsg. entspricht genau der in
0,1 mg Cu in 5 ccm W. durch 2 ccm HCN u. Molybdanreagens erzeugten. 0,5 ccm 
Kongorotlsg. zu 9 ccm mit V20"n - H 2S 0 4 verd. entspricht 0,01 mg Cu usw. B. Be- 
stimmung von Tausendsteln mg Cu. In 20 Reagensglasclien gibt man die Tausendstel 
mg Cu entsprechenden Mengen Kongorotlsg. u. fiillt mit der H2S 0 4-Lsg. zu 2 ccm 
auf. Die Cu-Lsg., enthaltend 0—0,02 mg in 1 ccm, wird mit je 0,5 ccm HCN u. Mo
lybdanreagens versetzfc u. colorimetriert. Liegcn die Cu-Gehh. noch unter dieser 
6ról3enordnung, so kónnen sie in der Weise konz. werden, daB man z. B. die Lsg. 
(100— 200 ccm) mit 1 ccm Pyridin u. 10 ccm Vio'n - KCNS versetzt u. mit 20 ccm 
Chlf. ausschiittelt (vgl. vorst. Ref.). Dio Chlf.-Lsg. des komplexen Cun -Dipyridin- 
sulfocyanats wird mit 0,5 ccm HCN-Lsg. geschuttelt u. die wss. Schicht mit 1 ccm 
W. u. 0,5 ccm saurem Molybdanreagens versetzt u. colorimetriert. Auf diese Weise 
lassen sich innerhalb von 10 Min. kleinste Cu-Spuren nachweisen. (Buli. Soc. Phar
mac., Bordeaux 69. 270—79. 1931.) S c h o n f e l d .

Branch Pollard, Die wlumelrische Goldbeslimmung. Unbefriedigend ist die 
Titration des Goldes aus HAuCl4-Lsg. mit Mercuronitrat; mit arseniger Saure verlauft 
die Rk. zu langsam, Zugaben von Jodkalium beschleunigen den chem. Vorgang, doch 
wirken Nebenrkk. des K J mit den Yerunreinigungen des Au empfindlich storend; 
ebenso unvollkommen erwiesen sich Zusatzo von Mercurichlorid-Mercurijodid. Erst 
die Anwendung einer zusatzliehen KBr-Hamstofflsg. zu einer Mercurichlorid-Mercuri- 
jodid-haltigen arsenigen Saurelsg. bei einer Arbeitstemp. von 40° oder Einleiten von 
Luft in die kalte Lsg. fuhrt zu bessoren Ergebnissen; doch miissen die noch vorhandenen 
letzten unangegriffenen HAuBr4-Teilo durch eine Feintitration mit einem Indicator 
(o-Tolidin oder o-Dianisidin) durch eingestellto Motol- oder Hydrochinonlsg. bestimmt 
werden. Die Herst., Konz. der einzelnen Lsgg., die App., Arbeitsbedingungen, das 
Verli. der Verunreinigungen des Goldes, die Titerstellung der Lsgg. wird eingehend 
erortert. (Buli. Inst. Mining Metallurgy 19 3 2 . Nr. 330. 1— 21. Marz.) SlLLE.

Organlsche Substanzen.
John Ross, Die Bcslimmung von Wasser in Gegenwart von Alkoholen, Aldehyden 

und Acełalen. Das von T h o e p e  u . W h i t e l e y  („Organie Chemical Analysis“ 1925 
S. 150) angegebene Verf. der Hydroxylbest. durch Erhitzen der Hydroxyverb. mit 
uberschussigem Benzoesiiureanhydrid auf 110° (24 Stdn.) u. Titration der in Freiheit 
gesetzten Benzoesauro in Ggw. des Oberschusses an Anhydrid in der Kalte wird er- 
weitert. Beim Erhitzen von Benzoesiiureanhydrid mit einer Mischung von W. u. 
Alkoholen verlaufen bei 110° schon nach einigen Stdn. folgende Rkk. quantitativ: 

(C„H5C 0)20  +  H20  =  2 C„H5-C 02H u .
(C„H5C 0)20  +  R- OH =  C6H5-C 02H +  C6H5COOR 

Zur Best. des W. wird die freigesetzte Benzoesaure titriert. Dann wird mit sd. W. 
(4— 6 Stdn.) das noch yorhandene Benzoesaureanhydrid verseift,die entstandene Benzoe
saure titriert u. aus ihrer Menge durch Differenz auf dio Menge in Form neutraler 
Ester yorhandener Benzoesaure, die gleich der bei der Yeresterung des Alkohols frei- 
gesetzten Benzoesaure ist, gesclilosscn. So wurde W. in Ggw. von Methyl- u. Athyl- 
alkohol bestimmt. Bei Formaldehyd ist zu beriieksichtigen, daf3 er bei 110° zu ca. 60%  
durch Benzoesiiureanhydrid in Methylendibcnzoat iibergeht, wahrend Acełaldehyd 
dabei nieht angegriffen wird, ebensowenig Melhylal, wahrend Acetal zum Teil in Acet- 
aldehyd u. Benzoesiiureathylester iibergeht. Bei Anbringung entsprechender Korrek- 
turen kann die mit Abweichungen von ca. 0,5%  vom theoret. Wert arbeitende Methode 
aueh zur Best. von W. in Ggw. von Ameisen- u. Essigsaure u. dereń Athylester benutzt
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werden. (Journ. Soe. chem. Inst. 51. Transaet. 121— 22. 8/4. 1932. Cambridge, Mass., 
Haryard Univ.) B e h r l e .

Karl Freudenberg und Karl Soff, Abgeslufte Methoxyl- und Acełylbestimmung. 
M e t h o x  y  1 b o s t. Glueosid. Methoxyl wird durch HC1 in Eg. (Substanz +  5 ccm 
Eg. +  5 ccm 2-n. HC1 in sd. Wasserbad) abgespalten u. ais Methylalkohol bzw. Chlor- 
methyl im C 02-Strom innerhalb von 4 bis 5 Stdn. in H J iibcrgefuhrt, die sich im 
Zeiselapp. befindet. Ath. Methoxyl bleibt ungespalten. Beispiele: cc-Methylglucosid, 
Tetramothyl-/?-mcthyIglueosid, Heptamethyl-/}-methylcellobiosid, Dekamethyl-/?-me- 
thylcellotriosid, Tridokamethyl-/?-mothylee]lotetraosid. —  A e e t y l b e s t .  Die Haft- 
festigkeit von Acetyl ist sehr yerschieden. Sehr leicht wird Phenolacetyl abgespalten, 
steigend schwieriger Acetyl primarer Alkohole, primarer Aminę u. komplexer Chrom- 
verbb. Einige Acetate sekundarer Alkohole sind auCerst resistent (Triacetyleholsaure- 
methylester). Durch Verkochen mit alkoh. Kaliumacetat (PERKIN, Journ. chem. Soc., 
London 87 [1905]. 108; G o r t e r , L ie b ig s  Ann. 379 [1911]. 125; F r e u d e n b e r g , 
B o h m e , P u r r m a n n , C. 1922. II. 921) laBt sich phenol. Acetyl abspalten, ohno 
sekundares oder tertiares alkoh. Acetyl zu entfernen. (Beispiel: Pcntacetylcateohin.) 
Es kann ferner das alkalibestandige Acetyl der cycl. Acetate (Orthoester) der Zucker 
(C. 1930. II. 2769) so von n. O-Acetyl u. in Mischungen yon Hexacetylmannit mit 
Acetanilid oder Acetylglycin O-Acetyl von N-Acetyl getrennt werden. Zur ąuanti- 
tativen Best. wird nach dem Verf. der N-Acetylbest. gearbeitet, doeh statt Toluol- 
sulfosaure dor geoignete Katalysator yerwendet; eine allgemeine Vorsehrift kann nicht 
gegeben werden: Wenn auBer P hen o lg ru p p en  keine sa u ren  G ru p p en  y o rh an d en  sind 
oder auftreten, wird Kaliumacetat oder durch Zusatz von Stearinsaure abpufferbares 
Stearat verwandt, das die naehherige Abspaltung der resistenten Gruppe mit Toluol- 
sulfosaure erlaubt. Auch tortiare Aminę (Brucin) sind yerwendbar. Meist kann man 
nicht den yólligen Ablauf der alkal. Abspaltung abwartcn, bevor man die saure beginnt, 
man begniigt sich damit, daB erstero bei mehrfaehor Wiedorholung weniger ais 1% 
Acetyl ergibt. (L ie b ig s  Ann. 494. 68— 7 2 .4 /4 .1932 . Heidelberg, Uniy.) L e m b e r g .

F. Trost, Uber die Carbidbeslimmung in Calciumcyanamid ais Acetylenhupfer. In 
naher beschriebenem App. (Fig. im Original) wird das Carbid aus 1— 2 g Substanz 
(je naeh Konz.) durch %-std. Kochen mit W. zers., das gebildete C2H2 m it lLOSVAJschem 
C5u-Reagens ais Cu2C2 gefallt u. letzteres nach gehorigem Auswaschen in verd. H N 03 
gel. Nach Wegkochen der uberschiissigen H N 0 3 wird mit Br2-W. oxydicrt, uber- 
schiissiges Br2 fortgekocht u. nach dem Erkalten mit N H 3 neutralisiert. Fl. auf 50 
bis 60 ccm yerd., zugeben von 6— 7 ccm Essigsaure u. 1— 1,5 g K J u. titrieren mit 
V20-n. Thiosulfatlsg. (Annali Chim. appl. 22. 63—80. Febr. 1932. Triest.) G r im m e .

Martin Linhard und Michael Stephan, Eine neue empfindliche Reaktion auf 
Cyanate, besonders in  Oegenwart von Cyaniden. Verf. beruht auf der Tatsache, daB 
AgNCO mit iither. Jodlsg. Jodoxyeyan JNCO bildet, aus dem nach Zusatz von Cyclo- 
hexen das stechend riechende /J-Jodcyelohexylisocyanat entsteht, das weiterhin durch 
N H 3 in den entsprechonden, in W. u. A. unl. /?-Jodcyclohexylharnstoff, kleine spitze 
Nadeln, iibergefuhrt wird. Man lóst 1 g KCN in 20 cem W., fallt mit 16 ccm n. A gN 03- 
Lsg. unter Kuhlen, waScht den Nd. 3-mal mit W., A. u. A., trocknet im Vakuum- 
exsiccator, gibt 10 ccm A., 1 ccm Cyelohexen u. 1 g J  unter Schiittoln hinzu, bis die 
Jodfarbe yerschwindet. Abfiltrieren, in die Lsg. NH3 einleiten. Bei Ggw. von Cyanat 
erfolgt sof ort oder nach wenigen Minuten Fallung der feinen farblosen Nadeln des jl- Jod- 
cyclohexylharnstoffs. Rhodanid stórt die Rk. Das Verf. ist auch zum Nachweis von 
Cyanat neben Chlorid, Bromid oder Jodid geeignet. Helles Tageslicht ist wegen der 
Lichtempfindliohkeit des Jodoxycyans zu yermeiden. (Ztschr. analyt. Chem. 88. 
16—23. 1932. Clausthal, Bergakademie.) EcKSTEIN.

B estan dteile  v o n  Pflanzen u n d  Tieren.
Walter Deckert, E in Vorschlag zur Ausfuhrung von Arsenanalysen in physio- 

logischem Materiał ( Urin, Stuhl, Haaren usw.) nach einer Standardbestimmungsmethode. 
Vf. empfichlt die auf der GUTZEITschen Rk. beruhende colorimetr. Best.-Methode 
des As ais Normalmethode, wenn folgende VorsichtsmaBregeln dabei beachtet werden: 
Vollkomrnene Konstanz der Vers.-Bedingungen, Abwesenheit jeglieher oxydierend 
wirkender Stoffe, Herst. einer frischen Vergleichsskala bei jeder Einzelanalyse oder 
gleichzeitig zu colorimetrierenden Serienbestst., Red. des 5-wertigen As mit Hydrazin- 
sulfat u. gleiclimaBige Gasentw. dureh Zugabe eines Stuckchens Pt-Blech in den Lósungs- 
kolben, das das Zn-Stiick direkt beriihrt. Das Verf. beruht auf der Gelb- bis Braun-
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farbung eines mit 5%ig. alkoh. HgBr2-Lsg. getrankten harten Papierstreifens. Aus- 
fiihrliehe Besehreibung der Vorbereitungen des Untersuehungsmaterials, der Minerali- 
sierung, der Red. des As u. der Colorimetrierung. (Ztschr. analyt. Chem. 88. 7— 16. 
1932. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) E c k s t e in .

L. W. Rising und E. V. Lynn, Eine tozikologische Untersucliung von Phenol und 
Jod. Nach der friiher berichteten Methodik (C. 1931. I. 2369) wurde Phenol u. J2 
untersueht. A. ist das beste Sehutzmittel fiir pAenoZhaltige Eingeweide; das in A. 
praservierte Materiał ergibt noch 1 Jahr nach dem Tode 85% des Pkenolgehalts. 
HgCl2 u. As20 3 hatten geringere Wrkg., CH20  war wirkungslos. Bei ■ J2-Vergiftungen 
wurdo festgestellt, daB der J2-Verlust im Eingeweide sofort eintritt, mit Ausnahmo 
der Praservierung mit A. As20 3 u. HgCl» haben nur eine sehr geringe Schutzwrkg. 
(Journ. Amer. pharmae. Assoc. 21. 138—41. Febr. 1932.) S c h o n f e l d .

A. Policard und A. Morel, V ertuendung sjiektrographischer Methoden in  der Histo- 
chemie. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 491— 93. 1/2. 1932.) OPPENHEIMER.

A. Goris, (jber die Nolwendigkeil, Acojiitzubereitungen physiologisch zu standardi- 
sieren. Da die Alkaloidbestst. in A ccmićpraparaten neben dem sehr giftigen Aconitin 
auch die weit weniger tox. Benzoylaconin (Pieroaconitin) u. Aconin erfassen, muB 
die chem. Wertbest. dureli die physiol. erganzt werden. Vf. laBt je g Mecrschweinchen
0,00000007 g der nach der Kieselwolframsiiuremethodc bestimmten Alkaloide in- 
jizieren. Wenn das Tier nicht nach 4— 6 Stdn. gestorben ist, wird die Dosis erhóht. 
Wenn 0,01 mg ais 1 Einlieit bezeichnet wird,. fand Vf. die todliclie Dosis zwischcn
8 und 70 Einheiten. Fiir prakt. Zwecke schliigt Malmanelie folgende Forderung 
vor: eine Aconittinktu soli ais akt. bezeichnet werden, wenn, nachdem sie auf 0,50 g-% 0 
Gesamtalkaloide eingestellt ist, je 100 g Meerschwcinchen 1 Tropfen ausreieht, um 
das Tier zu toten. (Buli. Sciences pharmacol. 38. 677— 80. Dez. 1931.) H a r m s .

Aranka Stasiak und Bertalan Zboray, Uber den Eichungswert durch verschiedene 
Verfahren liergestellter Digitalistinkluren. (Vgl. C. 1930. II. 1897.) Es wurden dio 
Eiclnmgswerte der nach versehicdenen Verff. hergestellten Digitalistinkturen mit der 
Katzenmethodc u. mit der 24 Stdn.-Frosclimethode bestimmt. Der Eichungswert 
der mit absol. A. hergestellten Tinkturen ist mit der Froschmethode bestimmt nahezu 
gleich, m it der Katzenmethode bestimmt aber wesentlich niedriger ais derselbe der 
mit verd. A. bereiteten Tinkturen. Bei Anwendung des gleichen Menstruums ubt das 
Perkolations- bzw. Macerationsverf. auf den Eichungswert keinen wesentlichen EinfluB 
aus. (Magyar Gyógyszeresztudomanyi Tarsasag Ertesitóje 8. 142— 50. 1932. Buda- 
pest. Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtseh. pharmaz. Ges. 270. 224—31. April.) S a il e r .

A. Goris und A. Chalmeta, Kritische Untersuchung der Methoden zur Alkaloid- 
bestimmung in  Kokablaltem. Nachpriifung der Methoden der belg., schwcizer., span. 
u. mexikan. Pharmakopóe zur Best. der Kokablatteralkaloide. Diese Methoden ver- 
wenden A. ais Losungsm., so daB nur Cocain, Cinnamoylcocain u. die Truxillinc zur 
Best. gelangen, da Ekgonin u. Benzoylekgonin in A. unl. sind. Ais die genaueste hat 
sich dio span. Methode erwiesen. (Buli. Sciences pharmacol. 39. 69— 75. Febr. 
1932.) S c h o n f e l d .

W. KiiBner und P. W olff, Eine neue Methode zur Wertbestimmung des Mutłer- 
korns. Zur schnellen Orientierung iiber die Qualitat von Mutterkorn wird folgende 
Methode empfohlen: 25 g der grobgepulverten Drogę werden in einer Arzneiflasche von 
150 ccm mit 120 g Chlf. 1 Stde. unter Umschiitteln ausgezogen u. filtriert, 60 g Filtrat 
werden auf dem W.-Bade vom Chlf. vollstandig befreit. Der Ruckstand wird nach dem 
Erkalten in 15 ccm A. aufgenommen u. in einen in 1/ 10 ccm geteiltcn Glaszylinder von 
25 eem Inhalt filtriert. Schale u. Filter werden mit so viel A. nachgewaschen, daB im 
ganzen 24 ccm Filtrat erhalten werden. Dann wird 1 ccm Lsg. von Pikrinsauro in Bzl. 
(5%) hinzugefiigt. Durch yorsichtiges Umwenden wird die Fl. gemischt u. dann beiseite- 
gestellt. —  Der Alkaloidnd. wird nach 24 Stdn. in ccm gemessen. Durch zeitweiliges 
Drehen des Zylinders in yertikaler Lage wird Pfropfenbldg. der Krystalle oder dereń 
Abscheidung an den Wanden yerhindert. —  Die Ergebnisse dieser Jlethode befinden 
sich mit denen einer ztiYorlassigen grayimetr. in oiner fiir schnelle annahernde Orien
tierung geniigenden Ubereinstimmung. Den Anforderungen des D. A.-B. VI ent- 
sprechen Ndd. von 1,5— 2 ccm u. mehr. (Pharmaz. Ztg. 77. 342— 43. 26/3. 1932. Darm
stadt, E r n s t  M e r c k .)  D e g n e r .

L. E. Warren, Die Prufung von Ipomota. Auf Grund vergleichender Verss. mit 
den verschiedenen yorgeschlagenen Methoden gibt Vf. folgende Arbeitsweise: 10 g fein 
gepulyerte Drogę (60 Maschensieb) in 250 ccm Erlenmeyer mit 50 eem A. unter ge-
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cignetem Luftkuhler unter ófterem Umsehiittcln 1/2 Stde. auf dem W.-Bade erhitzen, 
Kolbeninhalt in geeignetem Perkolator mit w. A. auf 95 ccm perkolieren, abktililen 
u. mit A. auf 100 ccm auffullen. 25 g Tinktur =  2,5 g Drogę auf dcm W.-Bade zur 
Trockne verdampfen, Ruckstand trocknen, mehrmals mit 15 ccm sd. W. cxtrahieren, 
abkiihlen, FI. durch 9 cm-Filter dekantieren. Ruckstand in 15 ccm w. A. gel., durch 
crstes Filter filtrieren, auswasclien mit w. A., alkoli. Filtrat abdampfen, bei 100° zur 
Gewichtskonstanz trocknen. (Journ. Assoć. official agricult. Chemists 13. 377—83. 
Washington, D. C.) G r im m e .

G. L. A. Ruehle und C. M. Brewer, Methodcn zur Unlersuchung der Antiseptica 
w id  Desinfektionsmitlel. Offizielle Methodcn der F o o d  a n d  D r u g  ADMINISTRATION 
der U. S. A., insbesondere fiir die Best. des Phenolkoeff. (Soap 8. Nr. 2. 99— 103. 80. 
119— 21. Febr. 1932.) _______________  S c h o n f e l d .

Giovanni Ortoleva, Guida p ra tica  alla analisi chim ica q u a lita tiv a  inorganica seguita dai 
saggi d ’analisi volum ctrica (acidim etria e alcalim etria), dall’analisi som m aria dcll’acqua 
d a  saggi analitici sui terren i, sui m ateria li d a  costruzione c sui concimi. 4. ed. Milano: 
Cesare Tam burin i 1932. (VI, 133 S.) 8°. L. 12.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłLe Technologie.

Jean Moritz, Die in der Technik rerwendeten modernen mechanischen RUlirior- 
ridilungen. Beschreibung yerschiedener App. zur Durchmischung von Fil. oder von 
Fil. u. festen Stoffen einschlieBlich der Turbomischer, sowie von Krystallisier- u. Gas- 
waschvorr. (Chim. et Ind. 27. N r. 3 bis. 190— 208. Miirz 1932.) R. K. M u l l e r .

Albert Guiselin, Beridite iiber Anwendungen kiinstlicher Kalle in der Technik. 
Darst. der Entw. u. Litcraturiibersicht. (Chim. et Ind. 27. Nr. 3 bis. 221— 24. Miirz 
1932.) ____________________  R . K . Mu l l e r .

Fritz Scheibler, Maschinenfabrik fiir die Zuckerindustrie, Wuppertal-Elber- 
feld, Beutdfiller naeh D. R. P. 447 584, 1. dad. gek., daB ein in an sich bekannter Weise 
frei drehbarer, jedooh in axialer Richtung der zu kuppelnden FilterabfluBrohre nicht 
verschiebbarer Ring m it einem ais Griff ausgcbildetcn Stift yersehen ist, der bei 
Drehung des Ringes die kon. Rohrenden bajonettversehluBartig kuppelt, ohne daB 
die Rohre gedreht werden. —  1 weiterer Anspruch. (D. R. P. 525 184 KI. 12 d vom 
6/12. 1927, ausg. 20/5. 1931. Zus. zu D. R. P. 447 584; C. 1927. 11. 1876.) D r e w s .

Francis H. Snyder und Edgar D. Newkirk, Syracuse, N. Y ., Reinigen von 
Gasen. D ie Entfernung von Verunreinigungcn, einschlieBlich CO, aus H2, N„ oder 
Misehungen dieser erfolgt m it gasfórmigem N H 3 bei solchen Tempp., welche die Bldg. 
von in W. 1. Rk.-Prodd. fórdern. AnschlicBcnd wird das Gas zur Entfernung der gc- 
bildeten Ek.-Prodd. mit W. bchandelt. Aus den Lsgg. lassen sich fur Diingezwecke 
ver\vendbare NH.,-Salze gewinnen. (A. P. 1850  732 vom 21/2. 1927, ausg. 22/3. 
1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Destillationsverfahren. Bei 
der Vakuumdcst. hochsiedender, insbesondere cmpfindlicher Substst. wird ein Gas- 
strom von der Vorlage ausgehend iiber den Boden der Destillationsblase durch das 
Destillationsgut gefuhrt. Die Umwalzung erfolgt durch eine Pumpe. In den Beispielen 
wird die Dest. von Tallól u. Paraffin bei Drucken zwischen 25 u. 30 mm Hg beschrieben. 
(E. P. 342 741 vom 9/8. 1928, ausg. 5/3. 1931.) Jouow .

E. B. Badger U. Sons Comp., Boston, Massachusetts, ubert. von: William  
A. Peters jr., Seattlo, Washington, DesliUationsvcrfahren. Dio zu destillierendcn Fil., 
z. B. Kohlenwassersłoffe, werden in zwei Behaltern vcrdampft u. die Dampfc aus dem 
ersten in den zweiten iiberfiihrt. Der Riickstand aus dem ersten Verdampfer wird 
mittels einer Pumpe iiber einen Erhitzer in den zweiten gefórdert. Zur Vermeidung 
von Storungen verbindet eine kurze Leitung unmittelbar den ersten Verdampfer mit 
dem zweiten. Hierdurch ist es moglich, die Pumpe gleichmaBig zu beaufschlagen, da 
ein DberschuB an Ruckstand unmittelbar in den zweiten Verdampfer gefórdert wird 
u. im umgekehrten Falle durch die tlberstrómleitung FI. der Umwiilzpumpe aus 
dem zweiten Verdampfer zugefulirt wird. (A. P. 1837  834 vom 19/4. 1927, ausg. 
22/12. 1931.) JOHOW.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Destilla.tionsvcrfa.hren. Fl.- 
Gemisohe, z. B. Kohlcnwasscrstoffe, werden auf raitfclero Destillationstemp. yorgcwarmfc, 
worauf das h. Gut in einer Fraktionierkolonne getrennt wird. Der fi. gebliebenc Anteil 
wird auf beheizten Rieselfliichen weiter verdampft u. dio Dampfe werden in dio Frak
tionierkolonne zuriickgefuhrt. (E. P. 360 817 vom 6/5. 1930, ausg. 10/12. 1931. F. P. 
702 024 vom 16/9. 1930, ausg. 27/3. 1931. D. Prior. 23/9. 1929.) J o h o w .

Hans Mannhardt, Chicago, iibert. an: W illiam Mannhardt, Chicago, Kallemitlel 
fiir Kompressionskiiltemaschinen, bestehcnd aus Schiuefelhczafluorid. (A. P. 1778  033 
vom 8/8. 1929, ausg. 14/10. 1930.) J o h o w .

01iver Pierce Greenstreet, Gasconado, Missouri, Kuhlmittel, insbesondere fur 
Automobilkiihler, bestehend aus Petroleumfraktionen von hohem Kp. u. etwa 5—10%  
Mirbanol. (E. P. 367504 vom 29/12. 1930, ausg. 17/3. 1932.) J o h o w .

Drackett Chemical Co., ubert. von: Wilmer Charles Gangloff, Cincinnati, 
V. St. A., Behandlung rerstopfter Leitungsróhrcn u. dgl. Zerkleinertes Al wird mit 
geschm. Zn bespriiht u. dic Erzeugnisse ausgewalzt. Sic werden in Verb. mit NaOH  
verwendet, wirken durch Hitzeentw., welche vorzugsweise durch das Al licrvorgebracht, 
durch das Zn aber gemildert wird. (A. P. 1816 805 vom 21/6. 1928, ausg. 28/7.
1931.) K u h l i n g .

Hydraulic Brake Co., Detroit, Brcmsfliissigkeit, gck. durch dio Anwcndung
einer Furanringverb., insbesondere des Furfurols, gcgebenenfalls zusaramen mit einem 
die Vcrdampfung verzogernden Mittcl u./oder einem Verdunnungsmittel, wie z. B 
Furfuralkohol, Cyclohcxanol, Diathylenglykol, Metliylfuroat, liicinusól, Didthylcnglykol- 
butylałher, Olykolmonoacełat. (D. R. P. 548 003 KI. 23 c vom 26/6. 1931, ausg. 5/4.
1932. A. Prior. 26/6. 1930.) ________ _________  R ic h t e r .

Jahresbericht iiber die Leistungen der cbemischen Technologie. Bearb. von Bertold Kassow
und A. Loesche. Jg . 77. 1931. A bt. 1. Lcipzig: J .  A. B arth  1932. 8°.

1. Unorganischcr Tcil. (VI, 696 S.) nn M. 46.— ; Lw. nn M. 49.— .

UL Elektrotechnik.
W. Rohn, Eleklrische Ofen. Eleklrische Heizung in der ćhemischen Technik. Vorteile 

der elektr. Warmecrzeugung. Baustoffe fiir die in Betracht kommenden Temp.-Gebioto 
bis 300°, von 300— 1200° u. iiber 1200°. Konstruktiyo Einzelheiten. 7 Abb. (Chem. 
Fabrik 5. 113— 16. 13/4. 1932. Hanau.) P a n g r i t z .

E. C. Dieffenbach, Isolation fiir  elektrischa Gerale. Allgemeine Oborsieht iiber 
elektr. Isolierstoffe. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 10. 38—42. 10/3. 1932.) F r i e d e .

Herbert Kogert, Das Verhalten von Hochspannungsharlpapier unter Ol bei hóheren 
Temperaluren unter Berucksiclitigung seiner dielektr isclien Eigenschaflen. Ais Ursacho 
der starken Gasentw. des Hartpapiers unter 01 wurde dessen Feuchtigkeitsgeh. erkannt. 
Die Starkę der Gasentw. hangt bei gleichem Ol auBer vom Feuchtigkeitsgeh. u. der 
Aeetonlóslichkoit des Hartpapiers noch von dessen mechan. Eigg. ab. Einem starken 
Anstieg der Gasentw. m it der Temp. entspricht in der Regel ein chem.-tcchnolog. u 
dielektr. fehlerhaftes Hochspannungsmaterial. (Kunststoffc 21. 25— 27. 59— 60. 1931 
Drcsden, Dielektr. Inst.) D u s in g .

Hans Ritz, Durchschlag- und Tjberschlagfeldstarke in  Isolieról. Die t)berschlag 
feldstarke von Isolatoren unter Ol im homogenen Felde wird untersucht. Es wird ge 
funden, daB dieselbe in Ol n. Festigkeit an allen untersuchten Isolatoren gleich ist der 
Ol-Durchschlag-Feldstarko unter gleichcn Bedingungen. In Ol hoher Festigkeit erreicht 
die Oberscblagfeldstarke der Isolatoren nicht den Wert der Durchschlagfeldstarko des 
Óles, was auf Inhomogenitaton der Isolatoren, die sich in den extrem hohen Feldern 
stark bomerkbar maclien, zuriickgefuhrt wird. Es wird weiterhin der EinfluB der Feld- 
form auf die Durchschlagfeldstarko von Isolicrolen bis zu 20 mm Schlagweite unter
sucht u. festgestellt, daB dersclbe zwischen Ebencn- u. Kugelelektroden boi allen Schlag- 
weiten sehr gering ist, daB jedoch die Durehschlagfeldstarke scharfkantiger Elektroden 
von Schlagweiten groBer ais 2 mm von denen der Ebenen- u. Kugelelektroden stark 
abweicht. (Elektrotechn. Ztschr. 53. 36— 38. 14/1. 1932. Munchen, Hoehspannungs- 
labor. d. Techn. Hochschule.) DtisiNG.

Saburo Makino, Untersuchungen iiber Braunstein fiir  die Trockenzelle. III. (II. 
vgl. C. 1930. II. 2969.) Je groBer der Gewichtsverlust ist, den eine Braunsteinprobe 
beim Erhitzen auf 150— 700° crleidet, desto groBer ist die Kapazitat der damit her-
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gestelltcn Trockenzello. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 69 B. Febr. 
1932. Osaki-machi, Elektr. Lab. d. Vcrk.-Min.) R. K. Mu l l e r .

Franęois Bołssier, Uber einen neuen Jodakkumulator. Die Elektrodcn sind 
Graphitkohle (mit absorbierendem Kohlepulyer umgeben) u. Zn. Die Zn-Elektrode 
ist ais GefiiB ausgebildet. Ais Elektrolyt dient ZnJ2 in wss. Lsg. verteilt in einer 
porósen Spezialmasse. Zwischen dieser M. u. der Zn-Elektrode sind Cellulosedia- 
phragmen eingelegt. Die ganze Zello ist durch Paraffin- bzw. AsphaltyerguB von der 
Luft abgeschlossen. — Ladung u. Entladung entsprechen der reversiblen R k .: 
ZnJ2 =  Zn +  J 2. Die EK. betriigt sofort bei Beginn der Ladung fast 1,2 V. u. iindert 
sich aueh nach yollstandiger Ladung nicht. Man kann evtl. dem Elektrolyten wenig 
ZnBr2 oder ZnCl2 zusetzen, dereń Zerfall eine hohere Spannung ais das Jodid gibt u. 
hierdurch dic Beendigung der Ladung anzeigt. Wahrend die theoret. Kapazitat pro 
Liter Elektrolyt (65° Be.) 125 Amp.-Stdn. (1 Amp.-Stde. fiir 4,73 g J) ergeben sollte, 
erhalt Vf. in der Praxis noeh annahernd 60 Amp.-Stdn. fiir 1 kg ais spezif. Kapazitat. 
Der innere Widerstand ist hóher ais boi Pb-Akkumulatoren, soli aber eine Entladung 
in 10 Stdn. gestatten. Der n. Widerstand entspricht einem Milliamp. pro qcm negativer 
Elektrodenoberflache, liiBt sich aber durch geeignete Formgebung yermindern. Die 
Ausbeute ist etwa 70—80%. Bei offenem Stromkreis tritt langsame innere E nt
ladung ein. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 .1069— 72. 21/3. 1932.) K r u m m a c h e r .

I. G. Farbeilindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Isoliermalerial, bestehend 
aus Polymerisationsprodd. des Butadiens, die nicht unzers. destillieren. (Belg. P. 
357 652 vom 25/1. 1929, Auszug yeroff. 19/7. 1929. D. Prior. 25/1. 1928.) M. F. Mu.

Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Kóln-Miilheim, Bcwehrungs-maicrial 
fiir WechselslromJcabel. Bewchrungsmaterial yon geringer Permeabilitat, groBer Festig- 
keit u. bohem spezif. Widerstand fiir Wechselstromkabel, dad. gek., daB es auBer 
Fe noeh etwa 7% Mn, 5% N i u. 0,95% C cnthalt. —  Das Materiał soli sich besonders 
zur Bewehrung fiir Seefernmeldekabel eignen. (D. R. P. 504 318 KI. 21 c vom 22/9.
1929, ausg. 4/8. 1930.) G e is z l e r .

IV. Wasser; Abwasser.
John L. W. Birkinbine, Die Vorleile des Stahlrohres fiir  Wasserleitungen. Vortrag. 

(Journ. Amer. Water Works Assoc. 24. 345— 56. Marz 1932. Philadelphia, Pa.) Ma n z .
Philip Burgess, Gufieisernes Bohr fiir  Fortleitung und Verteilung der Wasscr- 

versorgung. Yortrag. Die Verwendung von GuBrohren ist wegen der auch unter 
schlechten Bodenvcrhaltnissen langeren Lebensdauer, der groBeren Widerstandsfiihig- 
keit gegen Korrosion u. des bei gutem Anstrich auch nach Jahren gleichbleibenden 
Rauhigkeitsgrades die wirtschaftlichste Lósung. (Journ. Amer. Water W o rk s  Assoc. 24. 
357— 68. M arz 1932. Columbus, Ohio.) Ma n z .

E . W. Johnston, Geschmacksprobleme bei der Wa$serversorgung in Ontario. 
Von 257 stadt. Wasseryersorgungsanlagen traten in 58 Fiillen durch schlechten Gc- 
schmack des W. Schwierigkeiten ein, dereń Behebung im einzelnen z u sa m m e n g e s te llt  
wird. (Contraet Record Engin. Rev. 46. 264— 67.9 /3 .1932 . Dept. of Health.) Ma n z .

H. S. Nicklin, Erfahrung in Guelph hinsichtlich des Geschmacks im Wasser. 
Vortrag. Der durch den Kreosotanstrich neuer Holzdaubenrohre bedingte schlechte 
Geschmack des gechlorten W. konnte durch Zusatz von Ammonsulfat im Verhiiltnis 
1 N H 3:3C1 beseitigt werden. (Canadian Engineer 1932. KongreB-Nr. 81— 82. 15/3. 
Guelph, Ont.) Ma n z .

A. V. De Laporte, Beseitigung von Geschmack und Geruch bei der Wasservcr- 
sorgung. Vortrag. Vf. gibt einen Oberblick iiber die in Ontario prakt. venvendetcn 
Verff. Die Anwendung yon Chloramin hat sich bei niedrigem ph u. hohem Chlor- 
bindungsvermógen des W. bewahrt, bot aber keinen Vorteil gegenuber der Ver- 
wendung von Cl allein bei dcm W. aus den groBen Secn mit hohem ph u. niedrigem 
Chlorbindungsvermógen. (Canadian Engineer 1932. KongreB-Nr. 78— 79. 15/3. Dept. 
of Health, Ont.) Ma n z .

E . L. Luaces, Beseitigung von Geschmack und Geruch durch akłivierte Kohle. 
Vortrag. t)berblick. (Canadian Engineer 1932. KongreB-Nr. 80— 81. 15/3. New  
York.) r Ma n z .

D. H. Matheson, Die Verwenduwj von aktivierier Kohle bei der Wasserrersorgung. 
Yortrag. Die Yerwendung yon gekórnter aktiyierter Kohle in kleineren Filtern wurde
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in 5 Wasserwcrken ais unwirtsohaftlich aufgegcben, da unter den Vcrs.-Bedingungen 
schon nach Durchsatz von 1265 bis 2920 Liter W. je Liter Kohle ein Geschmacks- 
durelibruch eintrat. (Canadian Engineer 1932. KongrcB-Nr. 8*1— 85. 15/3. Dept. of 
Health, Ont.) _ _ Ma n z .

Norman J. Howard, Aktwierte Kohle und ihr Wert fiir die Beseitigung ton  
Gcschmaclc und Geruch bei der Wassertersorgung. Nach prakt. Erfahrungen konnen 
Geschmacksstoffe pflanzlicher Herkunft, der muffigo Geschmack von stark ver- 
unreinigtcm W. nach der Uberchlorung, der Chlorphcnolgcschmack bei begrenztem 
Phcnolgeh. u. maBiger Verunreinigung des W. u. der fadc Geschmack des entharteten W. 
dureh gepulverte aktivierte Kohle mit Erfolg cntfernt werden. Fil ter mit gekornter 
aktiyierter Kohle werden (mit Ausnahme von Kleinanlagcn) aus teehn. u. wirtsehaft- 
lichen Griinden kaum in Frage kommen. (Contract Record Engin. Rev. 46. 260— 62. 
9/3. 1932. Toronto.) Ma n z .

A. H. R . Thomas, Verwendung von akłivierłer Kohle in New Toronto. Vortrag. 
Der dureh starkes Algcnwachstum hervorgerufene sehlechte Geschmack des W. wurde 
dureh Zusatz von 1,4 bis 4,7 g gcpulverter aktiyierter Kohle je cbm behoben. (Canadian 
Engineer 1932. KongreB-Nr. 83. 15/3. New Toronto.) Ma n z .

J. E. Caughey, Verwendung von. Armrwnsulfat in Wallaceburg. Vortrag. Der 
dureh Verunreinigung m it Schwerólen hervorgerufene starkę Jodoformgeschmack des W. 
wurde dureh Zusatz von Ammonsulfat mit Alaun vor der Chlorung beseitigt. (Canadian 
Engineer 1932. KongrcB-Nr. 85— 86. 15/3. Wallaceburg.) Ma n z .

J. W. Mustard, Chlorbehandlung in  Chatham. Vortrag. Der mit starkom Algen- 
waehstum auftretende krautige Geschmack des W. aus dem Thames-FluB wurde dureh 
Zusatz von Ammonsulfat vor der Chlorung des Rohwassers erheblieh gebessert. Das 
fiir eine Klarzeit von 5 Tagen berechnete Absetzbeeken blieb frei von Algen, der Cl- 
Zusatz zum Reinwasser konnte auf die Halfte yerinindert werden. (Canadian Engineer 
1932. KongreB-Nr. 83— 84. 15/3. Chatham.) Ma n z .

E. L. P flan z, U ber- und Entchlorung in Glencoe, III. Vortrag. Dureh Zusatz von 1 
bis 11/ 2, unter schlechtesten Yerhaltnissen von 3 g Cl je cbm, einem Restchlorgeh. 
von 0,5 mg/Liter im Reinwasser u. Entchlorung mit N aH S03 konnten schmeckcnde u. 
riechende Stoffe aus dem Michiganseewasser entfernt werden. (Water Works Sewerage 
79. 93— 94. Marz 1932.) Ma n z .

W. A. Hoveman, Wasscr fiir  Schwimmbader. lieinigung und Wiederierwendung. 
Yortrag. Die neuzeitliche Behandlung des W. fiir Hallenschwimmbader umfaBt voll- 
standige Umwalzung des Beekeninhaltes in 31/ ,—4 Stdn., Kiesfiltration mit Ge- 
schwindigkeit bis zu 9,8 cbm je qm u. Stde. nach vorhcrigcm Zusatz von Aluminium- 
sulfat u. Soda, Beluftung in geschlossenen Behaltern zur Verbesserimg von Geruch u. 
Aussehen u. Verminderung des nachtriiglichen Chlorzusatzes, Entkeimung mit Chlor u. 
evtl. Ammoniak. (Munie. Engin. Sanit. Rec. munic. Motor 89. 292— 93. 17/3. 
1932.) Ma n z .

Granville Berry, Die Biochemie und die Untersuchung des Ahwassers. Vortrag. 
Vf. bespricht die charakterist. Mcrkmalc der verschiedenen Abwasserreinigungs- 
methoden u. die zweckmaBige Unters. des Abwassers zur Beurteilung der Wrkg. der 
Verff. (Munic. Engin. Sanit. Rec. munic. Motor 88. 654— 58. 26/11. 1931.) Ma n z .

C. E. Keefer, Fortschritt in der Abwasserprazis: Eine Ubersicht der neueslen 
Literatur. (Water Works Sewerage 79. 90— 92. Marz 1932. Baltimore, Md.) Ma n z .

Cassandra Ritter, Die Vorpróbe bei der Wasseruntersuchwng. Das positive 
Ergebnis der Vorprobe mit Fuchsinlactosefleisehbruhe nach SCHREINER (Zusatz 
von 0,8 ccm gesatt. alkoh. Lsg. von bas. Fuchsin jc Liter) wurde dureh die ■weitere 
Unters. in 94,53% der Falle bestatigt. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 24. 413— 24.
Marz 1932. Lawrence, Kans., State Board of Health.) Ma n z .

T. P. Francis, M odern sewage trea tm en t. London: C ontraetor’s Record 1932. (342 S.) 8°.
25 s. ne t.

V, Anorganische Industrie.
Kai Warming, Die Schwefelsdure- und Superphosphatfabrilcation in  Ddnemark. 

(Chim. e t  Ind. 2 7 . Sond.-Nr. 3 bis. 136— 44. Marz 1932.) R . K . M u l l e r .
R. Moritz, Fabrikation ton Schicefelsaure ton  660 Be. im Kreislauf der Blei- 

kammem. (Vgl. C. 1931. n .  481.) Vf. verwendet hohe Rostófen mit Ruhrarmen aus 
„Sichromor“. Da hierbei pro Ofeneinheit nur etwa bis 25 t  Pyrit verbrannt werden,
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em pfiehlt sich fiir hohere Durchsatze dic Anwendung von Drehrohrofcn. Dic Ver- 
wendung von „Sichromor“ gestattet auch die Konstruktion von Staubkainmern, 
die Tempp. von 700—800° crtragen; dadurch wiederum ist es móglich, direkt auf 
66-gradige Siiure zu arheiten, was gegeniiber der Herst. yon yerdiinnterer Saure (53° Be.) 
m it nachtriiglicher Konz. eine Ersparnis von ca. 27% bringt. (Chim. ct Ind. 27. 
Sond.-Nr. 3 his. 405— 10. Marz 1932.) R . K. Mu l l e r .

T. L. Kolkin, Die Herstellung hochkonzentrierter Hypochloritlosungen. Beschreibung 
der techn. Darst. von NaOCl- u. Chlorkalklauge. (Ind. Chemist chem. Manufaeturer 8. 
97— 98. 14/3. 1932.) R . IC. Mu l l e r .

G. Bassereau, Das Problem des Nitratslickstoffs in Frankreich und die Fabrikation 
von Kalksalpeter auf troćkenem Wege. Beschreibung der Ca(N03)2-Darst. auf elektro- 
chem. Wege, vgl. Se v in , C. 1932. I. 562. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 414 bis 
421. Marz 1932.) R. K. Mu l l e r .

V. Cłiarrin, Allgemeines iiber den Talk. Eigg. u. Yorkk. des Talks unter besonderer 
Beriicksichtigung des franzós. Vork. boi Arifege. (Rev. gen. Matióres piast. 7. 719. 721.
Dez. 1931.) R . K . Mu l l e r .

— , Der Olimmer. Eigg., Vork., Verwendung. (Bolct. minero Soc. Nacional Mineria 
43. 723.) R. K. Mu l l e r .

R. Ńorris Shreve, Grunsand-Bibliograpliie bis 1930, mil Anmerkungen. Literatur- 
zusammonstellung iiber Vork. u. typ. Eigg. des Griinsands, seine neuzeitlichc Ver- 
wendung in der Agrikulturchemie u. ais Ausgangsmaterial fiir Herst. von Pottasche u. 
iiber die anderen natiirlichen u. kiinstlichon Żeolithe ais Grundlage der W.-Enthiirtung 
nebst einer knappen Darst. der wirtschaftlichen Bedeutung u. der techn. Eigenheiten 
der Enthartung durch Bascnaustausch. Allen Literaturzitaten ist eine knappo Inhalts- 
angabe bcigefiigt. (U. S. Dpt. Commerce, Bureau of Mines, Buli. 328. 1—78.
1930.) ' Ma n z .

O. Eckart, Ist die Bestimmung der hydrolytischen Aciditat der Bleiclierde ein neuer 
Weg zur Feststellung ilirer Enlfarbungskrafl'! Am Beispiel naturlichcr Fullererdc u. 
chem. aufbereiteter Bleichorden wird gezcigt, daB die von U t e r m o h l e n  (C. 1931-
II. 2768) vorgesehlagene Methode zur B e s t.  der hydrolyt. Aciditat fiir die Beurteilung 
der Entfarbungskraft der Bleicherden ungeeignet ist. (Chcm.-Ztg. 56. 67. 23/1. 
1932.) ___________________ S c h o n f e l d .

Falls Mfg. Co., Oconto Falls, iibert. von: Stevens Point Pulp & Paper Co., 
Wausau Sulphate Fibrę Co., Minnesota & Ontario Paper Co., Minnesota, Nekoosa- 
Edwards Paper Co. und Alfred H. W hite, Michigan, Reduktion •eon Sulfalen. Metall- 
sulfatc werden in Ggw. von C-haltigen Stoffen u. eines mit C 02 unter Warmeentw. 
reagierenden Metalloxydcs unter AusschluB von Luft auf zwischen 300 u. 900° liegendc 
Tempp. erhitzt. Ais Metalloxyd wird z. B. CaO benutzt. (Can. P. 282189 vom 18/11.
1927, ausg. 31/7. 1928.) D r e w s .

W allace & Tiernan Products, Inc., Belleville, iibert. von: John C. Baker, 
Montclair, Herstellung von Hypochloritlosungen gewiinschter Zusammensetzung. Man lóst 
dic crfordcrliche abgemessenc Menge starken Alkalis, z. B. NaOH, in W., fiihrt die 
bcnótigte Menge fl. Cl in einen Yergaser u. lafit alsdann das gasformige Cl langsam 
in die wss. Alkalilsg. eintreten. Die gesamte Anlage wird naher beschrieben. (A. P. 
1850  975 vom 11/4. 1927, ausg. 22/3. 1932.) D r e w s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Clark W. Davis,
Swarthmore, Katalytische Oxydation von Ammoniak. Der Katalysator besteht aus Pt 
in Legierung m it mehr ais 2% Rh. Der Kontaktkórpcr setzt sich aus einer Mehrzahl 
yoneinander getrennter Kontaktelementc zusammen. Man verwendet z. B. Netze 
oder durchbohrtc Platten. (Hierzu ygl. A. P. 1 706 055; C. 1931. I. 2100.) (A. P.
1 850 316 vom 14/3. 1929, ausg. 22/3. 1932.) D r e w s .

Helium Co., Louisville, iibert. von: Robert Roger Bottoms, Louisvillc, Ge- 
winnung von Helium. Das He enthaltende Gasgemisch, z. B. Naturgas, wird ver- 
fliissigt. Die He-haltige Fl. wird sodami einem Trennungsvorgang unterworfen, wobei 
rohes He-Gas u. eine prakt. von He freie Fl. erhalten werden. Ersteres wird nach dem 
Verdichten rektifiziert; hierbei erhalt man prakt. reines He u. eine He enthaltende 
Fl. Sowohl die zuerst erwahnte Verfliissigung ais auch dic zuletzt genannte Trennung 
werden durch die Verdampfung der prakt. He-freien Fl. unter yermindertem Druck 
bewirkt. (Hierzu ygl. A. P. 1 821 540; C. 1931. II. 2915.) (A. P. 1850 529 yom 
30/7. 1929, ausg. 22/3. 1932.) D r e w s .
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Philip Mc G. Shuey und Erwin Woodward, Savannah, V. St. A., Vcrwcrtung 
von Phosphatschlammen. Die beim Waschen von Rohphosphaten entfallenden Schlamme 
werden entwassert, getrocknet u. gegebenenfalls durcli Sicben yon nicht phosphat. 
Bcstandtcilen (Sand o. dgl.) bcfreit. (A. P. 1810 794 vom 23/9. 1929, ausg. 16/6.
1931.) K u h l in g .

Edouard Urbain, Paris, Abscheidung des Phosphors aus bei der Phosphoritreduktion 
in elektrisclien oder Gebliiseofen erzeugten, Flugslaub enthalłenden heifien Ofengasen, dad. 
gek., daB man zuniichst den Staub in an sich bekannter Weise bei so hohen Tempp. 
trocken teilweise abscheidet, daB eine Kondensation des P  nicht eintritt, worauf die 
Abscheidung des restlichen Staubes sowie weitcrer in den Gascn enthaltener Ver- 
unreinigungen mittels leieht alka]. Waschung in einer Wasclimaschine unter Zufiihrung 
einer genugenden Menge W.-Dampf erfolgt, derart u. bei solchen Tempp. des die Wasch- 
maschinc unter 100° verlassendcn Gas-Dampfgemischcs, daB der P nicht kondensiort 
wird, worauf die Niederschlagung des P  in bekannter Weisc durch weitere Abkiihlung 
des Gas-Dampfgemisches bewirkt wird unter Abtrennung von den nicht kondensierten
Gascn. (Hierzu vgl. F. P. 701 545; C. 1931. II. 1609.) (D. R. P. 548130 KI. 12 i

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Schlecht und 
Max Naumann, Ludwigshafen a. Rh.), Herslellung von Mełallcarbonylen durch Einw. 
von CO oder solches enthaltenden Gascn auf carbonylbildendc Materialien, 1. dad. gek., 
daB man das Rk.-Gas oder die das Rk.-Gas enthaltende FI., gegebenenfalls beide, an 
mehreren Stellen in das Rk.-GefaB eintreten u. bzw. oder aus diesem austreten liiBt. —
2. dad. gek., daB die einzelnen Ein- bzw. Ausfiihrungsorgano mit selbstandigen Abspcrr- 
bzw. Regulierungsvorr. yersehen sind, um sie mit verschicdcnen Gasmengen beschicken 
zu kónnen. (D. R. P. 547024 KI. 12n vom 8/4. 1930, ausg. 29/3. 1932.) D r e w s .

Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, Her stellung hochaktiver Adsorptions- 
kohle ton groper Hartę und mechanischer ]Viderslandsfdhigkeil in gekornter oder anderer 
agglomerierter Form durch Gasaktivicrung, 1. dad. gek., daB Kohle oder verkohltes 
Materiał in feinverteilter Form m it einem fl. organ. Bindemittel unter Zusatz einer ge- 
ringen Menge anorgan. Substanz, u. zwar weniger ais 3°/0, bcrechnet auf das Trocken- 
gcwicht der ganzen Mischung, homogen gemischt u. unter Druck geformt wird, wonach 
die erhaltcnen Formlinge getrocknet, trocken dest., gegliiht u. durch Gaseinw. aktiviert 
werden. — 2. dad. gek., daB man das Bindemittel mit einer ycrhiiltnismaBig geringen 
Menge anorgan. Stoffe impriigniert oder emulgiert, die beim Gliihen eine aktiviercnde 
Wrkg. auf das Bindemittel ausiiben. —  3. dad. gek., daB man die Kohle mit bei der 
Erhitzung fliichtig werdenden oder gasabspaltenden Stoffen vermischt. — 4. dad. gek., 
daB man bei dem Agglomerieren S i0 2 oder ein anderes anorgan. Gel ais hiirtenden Stoff 
zusetzt. — 5. dad. gek., daB man die Agglomerate unter sehr hohen Drucken zusammen- 
preBt. (D. R. P. 547516 KI. 12i vom 24/4. 1925, ausg. 23/3. 1932. E. Prior. 13/8.

Alfred Mentzel, Berlin, Alkalikoks. NaHC03 wird mit zerkleinertem Koks, 
Lignit o. dgl. u. einem Bindemittel, wie NaCl, gemischt, die Mischung zu Stucken 
gepreBt u. bei 300 bis 400° erhitzt. Der entstehende Alkalikoks ist sehr porig u. rcagiert 
bei der Behandlung mit N 2 mit groBer Leichtigkeit u. hoher Ausbeutc an Cyanid. 
(E. P. 367 598 vom 19/3. 1931, ausg. 17/3. 1932. D. Prior. 14/4. 1930.) K u h l in g .

W. A. Skworzow, U. S. S. R ., Verfahren zur Geicinnung von Bariumsulfal fur 
Rmtgenuntersuchungen. Zerkleincrter Schwerspat wird zuniichst zwecks Entfernung 
von Arsenverbb. mit einer NH3-Lsg. u. darauf in iiblicher 'Weise mit HC1 behandelt 
u. gewaschen. (Russ. P. 15 081 vom 14/12. 1928, ausg. 30/4. 1930.) R ic h t e r .

International Patent Corp., Stockholm, Verhinderung der Aluminiumcarbid- 
bildung bei der Herslellung von Alum inium ozyd und Aluminiumsulfid entliallenden 
Schmelzen. Die A120 3 enthaltenden Stoffe sowie die Schwcrmetałlsulfidc werden in 
Ggw. von Kohle zusammengeschm. Hierbei werden die Schwermetallsulfide wenigstens 
teilweise in solcher Stiickenform chargiert, daB diese Stiicke beim SchmelzprozeB teil
weise unzers. aus der Schmelze in das sich untorhalb der letzteren bildende Metallbad 
hinabsinken u. dort den Umsatz des in demselben sich ansammelnden Al zu Al-Sulfid 
bewirken, bevor dasselbe sich mit in dem Metallbad gebildetem Schwermetallcarbid 
zu Al-Carbid umsetzen kann. Den Schwermetallsulfiden kann Fe beigemengt werden, 
z. B. in Form von Pyrit. Die fur die Charge bestimmten Stucke kónnen auBerdem 
gegebenenfalls eincn Zusatz von uncalciniertcm Bauxit oder Zn enthaltenden Kiesen

vom 9/10. 1930, ausg. 7/4. 1932.) D r e w s .

1924.) D r e w s .
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erhalten. (Hierzu ygl. F. P. 683 970; C. 1930. II. 1750.) (Schwz. P. 149 992 vom  
1/11. 1929, ausg. 16/12. 1931. Schwed. Prior. 2/11. 1928.) D r e w s .

Hans Lehrecke, Frankfurt a. M., Ge.winnv.ng von Aluminium und Phosphorsdure. 
Ais Ausgangsmaterlal dient eine ein Al-Salz u. freie II3P 0 4 enthaltende Lsg. Das Al 
wird in ein swl. Doppelfluorid iibergefukrt, wiihrcnd die H3P 0 4 alsdann hierron ab- 
getrennt wird. Im allgemeinen wird das Al in AlF3-3N aF  umgewandelt. (A. P. 
1850 017 vom 20/2. 1929, ausg. 15/3. 1932. D. Prior. 19/11. 1928.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
K. Endell, Uber Verfestigung und Entspannung, Erwcichung und Umkrystallisation 

keramischer Erzeugnisse in Abhangigkeit von Gefiige, Temperatur, Zait und Verformung. 
Vf. besprieht die tlbergange der Festigkeit keram. Stoffe u. Glaser bis zum SchmelzfluB. 
Glashaltige Korper beginnen beim Transformationspunkt des Glases zu deformieren, 
krystallhaltige bei Erreicliung einer krit. Krystallplastizitat. In einem Torsionsapp. 
wurden Glaser u. keram. Erzeugnisse bei hohen Tempp. untersucht. Entglaste Glaser 
erweichen je nach Grad der Entglasung bei immer hóheren Tempp., Porzellan u. 
saurefeste Steine bei 780°. Silicasteine tordieren bei 150—300° u. sind dann bis 900° 
elast. Schamottestcino zeigten entwreder bei 700°, oder nicht bis 900° piast. De- 
formation, w-aren aber alle elast. Elast. Schamottesteine mit geringer, stetiger Warmc- 
ausdehnung sind wenig temperaturempfindlich. Durch Ausdehnung der Warmcbekand- 
lung unterhalb 900° diirftcii keram. Erzeugnisse an Festigkeit gewinnen. (Ber. Dtsch. 
keram. Ges. 13. 97— 124. Marz 1932. Berlin.) SALMANG.

R. W einig, Einflufi vonZug und Druck auf Emailrisse. (Ceramic Ind. 18. 250—53. 
April 1932. — C. 1930. II. 2936.) Sa l m a n g .

— , Bariumcarbonat in Email. Es erniedrigt den Erweichungspunkt u. gibt Glanz. 
(Ceramic Lid. 18. 230—31. April 1932.) Sa l m a n g .

A. Tliurmer, Anforderungen an Emailfarben. Email, Emailfritte u. dereń Eigg., 
Farbung des Emails ais im SchmelzfluB gel. oder darin auBerst fein (kolloid) yerteilter 
Korper. Anspriicho an die Emailbestandteile. Ungiinstige Wrkg. von Eisenoxyd. Am 
wenigsten empfindlich sind Eisenhammerschlag, Kobaltoxyd u. Braunstein. Ursachen 
der MiBerfolge bei der Fabrikation von farbigem Email. Mahlfeinheit der Emailfarben 
soli zwischen KorngróBc 0,05— 0,1 mm betragen. (Farben-Chemiker 3. 132— 33. April 
1932. Porz, a. Rh.) K o n ig .

— , Uber die Bildung und Beseitigung von Emaillefelilern bei Verwendung eines neuen 
Gufieiscns. Beim Wechsel der GuBeiscnsorte traten Nadelstiche u. Blaschen auf. Dic 
Analysen waren gleich. Das bessere Eisen enthielt Graphit ńi feiner, das schlcchtcre in 
grober Verteilung, welehe offenbar seine Oxydation begiinstigte. (Glashiitte 62- 252 bis 
253. 11/4. 1932.) Sa l m a n g .

W. Eitel und W. W eyl, Gemengeruckstatide in IJandelsglasern. Vff. bespreohen 
den EinfluB der durch den Sclimelzyorgang nicht vollig ausgetriebenen Gase (C02 usw.) 
auf die Liiuterung, Farbung, Entfarbung, Verarbeitung mit der Maschihe; in Vakuum- 
lampen u. Gliihlampen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 159—67. Marz 1932.) S alm .

Jacgues W olf, Lebensdauer und Schulz versilberter Glaser. (Glass Ind. 13. 21— 22. 
Febr. 1932. Belgien. — C. 1932. I. 434.) Sa l m a n g .

W. Biissem und w. W eyl, Ein Beitrag zum Problem der Fluoridlriibung. In Triib- 
glasern verschiedener Zus. wurde Cristobalit mkr. festgestellt. Durch D EB Y E-D iagram m e 
wurde Cristobalit neben NaF festgestellt. (Sprechsaal 65. 240—41. 31/3. 1932. Berlin- 
Dahlem.) S a lm a n g .

Roy E. Swain, Abschneiden von Glasmassc. Die Storuiigen, w'elche beim Ablosen 
u. Abschneiden yon Glasmasse beim Schópfen, Entnehmen usw. von Hand oder mit 
der Maschinc auftreten kónnen, werden besclirieben u. ihre Vermeidung besprochen. 
(Glass Ind. 13. 39—41. Marz 1932. Huntington Park, Cal.) S a l m a n g .

F. H. Norton und F. B. Hodgdon, Einige Bemerkungen iiber die Natur des Tons. 
Porositat u. Kornverteilung einer Reihe unbildsamer u. bildsamer Rohstoffe wurden 
unter yerschiedenen Bedingungen von Feuehtigkeit u. Druck bestimmt. Die Messungen 
wurden am feuchtcn u. am getrockneten Korper gemacht. Bei niedrigen Drucken 
haben alle Massen einen krit. W.-Geh., unterhalb dessen die Teilehen sich in eine dichtere 
Packung ordnen. Das erfolgt bei halber Fiillung der Poren mit W. Nur die Tone halten 
einen W .-Film auf ihrer Oberflache fest. Der Film erreieht seine hochste stabile Dicke 
bei Porenfiillung u. miBt 3 • 10-5 cm. Der Film ist so stabil, daB er durch Drucke von
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800 kg/qcm nicht verandert wird. Die tonigen Substanzen versohiebon beim Trocknen 
ihre Teilchen zu diehtester Packung infolgo ihrer Blattchenform, die Sande usw. ver- 
dichten sich kaum. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 191— 205. Marz 1932. Cambridge, 
Mass., Inst. of Techn.) SALMANG.

F. L. Brady und E. H. Coleman, Beitrdge zum Studium der Ausbliihungen.
IV. Die Wirkung der Brennbedingungen auf den lóslichen Sulfatqelia.lt der Tonwaren. 
(III. vgl. C. 1931. II. 1334.) 4 Tone wurden auf Entw. des Sulfatgeh. beim Brennen 
untersueht u. mit den friiher untersucliten Tonen zusammen in 2 Gruppen eingeteilt, 
in solohe mit uberwiegendem Kalk u. mit uberwiegendem Alkaligeh. Auch in diesen 
Gruppen bestehen Unterschiede. Jeder Ton muB also auf sein Verh. beim Brennen 
untersueht werden. Die Bldg. u. Zers. yon Sulfaten wurde beobachtet. Letztere iiber- 
wiegt bei hohen Tcmpp. u. liegt bei alkalihaltigen Tonen niedriger ais bei kalkhaltigen. 
Bei Vermehrung des S 0 2-Geh. der Ofengase von 1/,%  auf P /2%  steigt der Geh. an 1. 
Sulfaten im Ton. Ein Teil der Sulfate entsteht bei niedrigeren Gehh. ais 72% S 0 2. 
Verminderung auch dieser Menge wiirde giinstigo Wrkgg. ausiiben. (Trans, ceramic. Soc. 
31. 58— 74. Febr. 1932.) Sa l m a n g .

R. A. Heindl, W. L. PendergastundL. E. Mong, Wirkung der Brennlemperaturen 
auf einige physikalische Eigenschaften von Kaolinen. 5 Kaoline wurden roli u. nach dem 
Brennen bei 1100— 1650° umfassend auf allc Eigg. untersueht. Chem. u. petrograph. 
Unterss. ergaben groBere Reinheit u. liohere D. des Zettlitzer u. des Georgiakaolins, ais 
der Kaoline von North Carolina, Delaware u. des engl. China elay. North Carolina- 
Kaolin hatte die hochstc u. im ganzen Brennbereich gleichmafiige Porositat. Die beiden 
reineren Kaoline hatten nach dem Brennen bei 100— 200° groBere Warmedehnung, ais 
die 3 iibrigen. Fortschreitende Erhohung der Brenntemp. veriindert die unreineren 
Kaoline in ihrer Warmedehnung weniger, ais die reineren. Erstere werden auch weniger 
durch die Geschwindigkeit der Kiihlung verandert. Durch Zusatz von 15% Muskoyit 
wurde der Kegelschmelzpunkt nicht verandert. D ie bei 1400° gebrannte Mischung 
hatte aber eine viel kleinere Warmedehnung, ais der bei 1400° gebrannte Kaolin. Durch 
Sattigung der freien S i0 2 mit A120 3 u. Brennen bei hóekster Temp. konnte alles in 
Mullit ubergefuhrt werden. Die groBe Warmedehnung mancher Tone ruhrt von Cristo- 
balit her, der rontgenograph. nachgewiesen wurde. Die Cristobalitumwandlung liegt 
aber oft 75° tiefer ais sonst. Gefallte amorphe u. gegliihte S i0 2 zeigte ahnliches Aus- 
dehnungsverh. zwisehen 100 u. 200°. (Bureau Standards Journ. Res. 8. 199— 215. 
Febr. 1932. Washington.) SALMANG.

E. J. Bognar, Die Geschichtn und Enłuńcklung von Diaspor ais feuerfesler Sloff. 
Allgemeine Ausfiihrungen. (Fuels and Furnaces 10. 153— 56. Febr. 1932.) SALMANG.

F. Gambey und G. Chaudron, Beilrag zur Kennlnis der feuerfesten Oxyde. In 
einem elektr. geheizten Graphitofen wurden Oxyde, dereń Verbb. u. techn. Steine unter 
2 kg/qcm Belastung untersueht. Der Erweichungsbeginn stieg von 1590— 1772° in 
folgender Reihenfolge an: MgO, M g0-A l20 3, Mg0-Cr20 3, M g0-Z r02, Zr02 u. 3Be-
2 Zr02. Ferner wurden die Erweichungskuryen dieser Stoffe fiir Erhitzungsdauern bis zu
3 Stdn. bei verschiedenen Tempp. aufgenommen. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis.
397—400. Marz 1932. Lille, Inst. de chimie appliąue.) SALMANG.

G. Batta und Leon Scheepers, Beitrag zur Kennlnis de.r Durchlassigkeit feuerfester
Stoffe. Ein neuer groBer Schamottestein wurde in allen 3 Riehtungen zersagt, in allen 
Teilen wurde yerschiedene Durchlassigkeit gefunden. Alle Unterss. sollten mehrfaeh 
ausgefiihrt werden. Solche Unterss. wurden an Steinen verschiedener Herstellungsverff. 
u. an gebrauchten Steinen vorgenommen. Hier waren die Unterschiede an yerschiedenen 
Stellen besonders groB. Die Unterschiede in der Struktur der Steine lassen sich gut 
durch folgendes makrograph. Verf. darstellen: Man preBt ein mit P b(N 03)2 getranktes 
Filtrierpapier gegen den Stein u. laBt von der anderen Seite her H2S-haltige Luft durch- 
streiehen. Die Verteilung u. GroBe der Poren ist dann leieht erkennbar u. erlaubt 
Schliisse auf die Gasdurchlassigkeit. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 496— 503. 
Marz 1932. Liittich, Univ.) SALMANG.

Hans Kiihl und Wang Tao, Die Reaktion zwisehen Portlandzement und Wasser, 
ein Beitrag zur Erhartungstheorie. Berichtigung zu C. 1932. I. 726: Das Ca-Hydro- 
silicat hat ein Molekularverhaltnis fur CaO: S i0 2 =  3: 2 ,  nicht wie angegeben 4: 3.
(Zement 21. 165— 66. 24/3. 1932.) ” Sa l m a n g .

ConstantinTh. Kawassiades, Uber die Einwirkung aluminiumsulfathaltiger Wasser 
auf Zemente. An 4 Zementen versehiedener Art wurden Korrosionsverss. angestellt; 
es wurde gefunden, daB Konzz. von mehr ais 1% A12(S 0 4)3 +  18 II20  den Zement
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duroli Bldg. von CANDLOTschem Salz u. von Gips zerstoren. In geringeren Konzz. wird 
Gips nicht gcbildet. Auch Schmelzzement wird angegriffen. Seino besserc Bestiindigkeit 
beruht nicht auf geringer chem. Rk., sondern auf seiner groBeren Dichtheit. (Chim. et 
Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 471— 80. Marz 1932. Athen, Militar. Schulo Evelpidon.) Sa l m .

H. v. Treufels, Eigenschaflen und Verwendung von Gips in der keramischen In 
dustrie. Ausfiihrungen iiber die Eigg., Venvendung u. besonders die Fehler von Gips- 
formen. (Keram. Rdsch. 40. 161— 63. 174— 76. 31/3. 1932.) S a l m a n g .

— , Eine modemie Kalklóschanlage. Besehreibung der Fabrik der DUNSTAHLE 
Lime Co. in Dunstable. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 8. 99— 100. 14/3. 
1932.) R . IC. M u l l e r .

U. S. Bureau of Standards, Einige hohe Druckfestigkeilen fiir  Sleine. Ein (Juarzit 
yon Montana hatte 5000 kg/qcm, Marmor von Vermont 3800 kg/qcm, Novaculit yon 
Arkansas 3400 kg/qcm, Granit von Maryland 3200 kg/qcm, Kalkstein von Tennessee 
3000 kg/qcm Druckfestigkeit. (Journ. Franklin Inst. 213. 322— 23. Marz 1932.) SALM.

J. W. Mc Bum ey, Witterungseinfliisse auf keramische Baustoffe: Eine Ubcrsicht. 
(Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31. Part II. 745— 58. 1931. Washington, U . S. 
Bureau of Standards.) SALMANG.

G. F. Loughlin, Bemerkung iiber die Verwitteru7ig natiirlicher Baustoffe. Aus-
fiihrungen iiber die yerschiedenen Bausteine. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31. 
Part II. 759—67. 1931. Washington, U . S. Geolog. Survey.) Sa l m a n g .

C. H. Behre jr ., Die Verwilterung von Schiefer. Allgemeinc Ausfiihrungen.
(Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31. Part II. 768— 74. 1931. Evanston, 111., North
western Univ.) S a l m a n g .

Loring O. Hanson, Verwilterung von Steinaggregaten. Dio Gefrierprobe wurde 
an Kalkstein durch Eintauchen in Na2SO.,-Lsg. u. Trocknung nachgeahmt. Die Ver- 
witterung stand zur Porositat nicht in Beziehung. Dio Schwiichung der untersuchten 
Mórtel nach dieser Probe stand im umgckehrten Verhaltnis zu ihrer 28-Tage-Festigkeit. 
(Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31. Part II. 775— 88. 1931. Madison, Wis., 
Univ.) Sa l m a n g .

F. H. Jackson, Verfahren zur Durchfiihrung von Verwilterungsversuchen fiir  Beton. 
Besehreibung der Verss. durch Anwcndung yon Gefrier- u. Tauverff., Hitze u. Tranken 
mit N a2S 0 4-Lsg. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31. Part II. 789— 94. 1931. 
Washington, U. S. Bureau of Public Roads.) SALMANG.

H. D. Foster, Verfahren zur Durchfiihrung von Verwitlerungsversuchen fiir kera
mische Erzeugnisse. AUgemeine Ausfiihrungen. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 
31. Part II. 795— 98. 1931. Ohio State Univ.) Sa lm a n g .

D. W. Kessler, Bibłiographie iiber Verwitterung von Nalurslein. (Proceed. Amer.
Soe. testing Materials 31. Part II. 804— 13. 1931. Washington, U . S. Bureau of 
Standards.) SALMANG.

F. R. Mc Milian, Bibłiographie iiber die Verwitterung ton Beton. (Proceed. Amer. 
Soc. testing Materials 31. Part II. 814— 21. 1931. Chicago, 111., Portland Cement 
Ass.) S a l m a n g .

F. O. Anderegg, Bibłiographie iiber dieVerimtterung ton Betonbausteinen. (Proceed. 
Amer. Soc. testing Materials 31. Part II. 822— 24. 1931. Pittsburgh, Pa.) Sa l m a n g .

Douglas E. Parsons, Bibłiographie iiber die Verwitlerung ton keramisćhen Bau- 
sloffen. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31. Part II. 825—34. 1931. Washington, 
U. S. Bureau of Standards.) Sa l m a n g .

Eniile Leon Clement Liotard, Frankreich, Herstellung ton Schleifradem. Das 
Verf. des Hauptpatents wird zur Herst. yon Schleifradern yerwendet. — Z. B. ver- 
mischt man 86% Schleifkorn, 7% pulverisierten, nocli nicht fertig komlensierten 
Ebonit u. 7% nocli nicht polymerisiertes synthet. Harz innig, verprcBt die Mischung 
bei 100— 130° u. preBt ohne weiteres Erliitzen zu Ende. Das Verf. ist auch zur Herst. 
von einfarbigen oder marmorierten Kunststeinen yerwendbar. (F. P. 39 267 voni 
14/11. 1930, ausg. 12/10. 1931. Zus. zu F. P. 701 411; C. 1931. I I .  1208.) Sa r r e .

Samuel Krymkier, Lodz, Zementmasse fiir  Knopfe u. dgl. Der Zement wird mit 
ca. 4%  PbO, 3% arab. Gummi u. 1% Glycerin yermischt. (Poln. P . 12 347 vom 
2/7. 1928, ausg. 25/9. 1930.) S c h o n f e l u .

Oesterreichische Schmidtstahlwerke Akt.-Ges. (Erfinder: Rudolf Wieser), 
Wien, Wasserabiceisender Trockenkalk. Das Loschen des gebrannten CaO erfolgt 
mittels der berechneten Menge W., dem soyiel einer Alkaliseife zugefugt ist, daB der
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fertigc, Sand, Schotter od. dgl. entlialtende Mortel niohfc wcscntlioh mehr ais 1% Kalk- 
seife enthalt. Durch Kuhlung od. dgl. muB starkere Erhitzung beim Abloschen ver- 
mieden werden. Nach dem Abloschen vorhandene 1. Alkaliyerbb. werden durch Zusatz 
von CaSiF„ unschadlich gemacht. (Oe. P. 126 993 vom 4/6. 1929, ausg. 25/2. 
1932.) K u iil in g .

Arnold Eucken, D ie W ftrm eleitfahigkeit keram ischer feuerfester Stoffe. Ilire  Berechng. aus d.
W iirm cleitfahigkeit d. B estandteile. B erlin: VDI-Verl. 1932. (10 S.) 4°. =  Forscliungs-
h eft [Forschungsarbeiten auf d. Geb. d. Ingenieurwesensl. 353. nn  M. 0.— ; f. VDI-
M itgl. nn  M. 4.50.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Hans Nevermann, Diingung bei Naturrólkern. Verwendung der verschiedenen 

natiirliehen Diinger. (Ernahrung d. Pflanze 28. 107— 08. 15/3. 1932.) W. S c h u l t z e .
L. Kogel, Saurefeste Steinauskleidungen in der Kunsldiinger- und Leimindustrie. 

(Vgl. C. 1931. II. 1460.) Herst. dieser durch Verkittung von Schamottesteinen durch 
Wasserglaskitte. Obwohl letztere porós bleibon, wird eindringondo Sauro unter Ver- 
stopfung der Poren neutralisiert. Bei Beton ist Verstarkung durch Asphalt notig. An
wendung z. B. bei der Herst. von Diammonphosphat oder Ca-Salpeter. (Kunstdiinger u. 
Leim 28. 448— 50. 474— 76. 519— 21. 1931.) G r o s z f e l d .

G.Fauser, Neues Verfahren zur Darstellung von Stickstoffdiinger. (Chim. ot Ind. 
27. Nr. 3 bis. 440—48. M arz 1932. — C. 1931. II. 2195.) R. K. Mu l l e r .

G. Claude, D ie Fabrikation von ICalisticksloff („Polazole") in  Waziers. Die Soda-
fabrikation liiBt sich mit der Horst, oines K-N-Diingers yerbinden ausgehond von 
NH3, C 02 u . Sylvinit. Dio Mutterlaugo aus der NaHC03-Ausscheidung wird einem  
Strom von N H 3 u. C 02 entgegengefiihrt. Die so gewonnene (NH.,)2C03-Lsg. gelangt 
in mit Ruhrern versohono Wannen, die feingemahlenen Sylvinit enthalten, mit Zwischen- 
kiihlung durch fl. NH3. Das ausgeschiedene Prod. („Potazote") wird nach Abfiltrioren 
getroclaiet (12,7 N 2, 25 K 20 , 4,4 NaCl, 6,5 unl. Anteile). Dio Lauge wird durch Ab- 
sitzen von Schlamm aus Sylyinit befreit u. in 2 liegenden Kesseln mit CO, gesiitt., 
das dadurch gefallto NaHC03 filtriert u. calciniort. Die hierbei gewonnene C 02 geht 
in den ProzeB zuriick, erganzt durch weitere C 02-Mengen, die durch Einfuhrung des
0 2 aus der Luftverflussigung in die Feuerung des den Dampf fiir den ProzeB liefernden 
Kessels hergestellt sind. Das Verf. wird in Waziers schon groBtechn. ausgefiihrt. 
Die Diingewrkg. des Salzes iibertrifft die der Komponenten. (Chim. et Ind. 27. Sond.- 
Nr. 3 bis. 449— 52. Marz 1932.) R. K. Mu l l e r .

A. Cochet, Unłersucliungen iiber die Azotierung des Calciumcarbides. (Chim. et Ind. 
27. Sond.-N r. 3 bis. 429—39. M arz 1932. — C. 1931. II. 609.) R, K. Mu l l e r .

H. Kaserer, Uber den Verwendungsbereich der Stickstoffdiingemiłtel. In oiner t)ber-
siohtstabelle wird fur die einzelnen Rk.-Bereiche des Bodens (pn >  5,0, 5— 6, 6— 6,6, 
6,6— 7,2, 7,2— 8,0, 8,0 < )  der am besten verwendbare Grund- u. Kopfdiinger an- 
gegebon. (Fortsehr. d. Landwirtsch. 7 . 163— 64. 15/3. 1932.) W. S c h u l t z e .

F. Keller, Vegelationsversuche iiber die Diingewirkung verscJiiedener łierischer Hanie. 
Topfverss. mit vergorenem Pferdeham, Kuhharn, Schweineham u. Ammoncarbonat zu 
Grasern, Kleo u. Klee-Grasmischungen ergaben die Gleichwertigkeit der Hanie unter- 
einander u. dio gleicho Diingewrkg. wie die- entsprechende Ammoncarbonatmenge. 
(Landwirtschl. Jahrbch. Schweiz 45. 821— 28. 1931. Liebefeld-Bern, Eidg. agri- 
kulturchem. Anst.) W. SCHULTZE.

Br. Tackę, Zu dem A uf sal?-. „Kalidiingung und Wasserverbrauch“ . (Vgl. A r l a n d , 
C. 1932. I. 728.) Die geringere W.-Abgabo der mit Kali gediingten Pflanzen kann da- 
dureh erklart werden, daB sie in ihrem Saft mehr gel. Salz enthalten, wodurch der 
Dampfdruck u. somit auch die Vcrdunstung sinkt. Verss. vom Vf. haben gezeigt, daB 
der kaligedungte Boden wohl mehr W. festhalt u. somit auch feuchter bleibt, anderer- 
seits aber die W.-Aufnahme der Pflanzenwurzehł durch steigende Salzkonzz. wesentlieh 
erschwert u. bei einsetzender Trookenheit fruher unmoglich gemacht wird. Vf. ist 
der Ansieht, daB der wassersparenden Wrkg. einer Kalidiingung im Vergleich zu dem 
dadurch verursaehten Verh. des Bodens nur geringe Bedeutung zukommt. (Ernahrung d. 
Pflanze 28. 91— 92. 1/3. 1932. Bremen.) W. S c h u l t z e .

A. Arland, Kalidiingung und Wasserterbraueh. Eine Entgegnung auf die Aus- 
fuhrungen vcm Prof. Dr. Br. Tackę, Bremen. (Ygl. yorst. Ref.) Vf. betont, daB die
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ausgefiihrten Verss. nur dio transpirationshemmende Wrkg. oiner Kalidiingung zeigen u. 
weist auf dio Vcrss. von H a NSTEEN-Cr a m e r  (Jaliresber. f. wisa. Botanik 5 3  [1914]. 
536— 98) hin, welche eindeutig beweisen, daB die W.-Vcrsorgung der Kulturpflanzen 
dureh Kalidiingung eino gróBoro Sicherheit erlangt. (Erniihrung d. Pflanzc 28- 92— 95. 
1/3. 1932. Leipzig.) W. S c h u l t z e .

Johannes Gorbing und von und zu HeBberg, Der EinfluP des K alis auf die 
Wurzclentwicklung ton Sommergerste. Aus Abbildungen goht die grundverschiedene 
Bewurzelung von mit u. ohne Kali gediingten Sonnnergcrstcpflanzen hervor. Dic 
Wrkg. der Kalidiingung tritt besonders dureh die starkero Ausbldg. der feineren 
Bchaarung der Hauptwurzeln hcrvor. Vff. weisen darauf hin, daB solche Gesetz- 
maBigkeiten eino wertvolle Ergiinzung fiir die Nahrstoffanalj-.se liofern konnen. 
(Erniihrung d. Pflanzc 28 . 81— 86. 1/3. 1932. Hambnrg-Rellingen, Forschungsanst. f. 
Bodenkunde u. Pflanzcnernahrung.) W. SCHULTZE.

Gyorgy Eperjessy, Vergleichende Unter suchungen iiber Phosphorsiiure- und Kali- 
aufnahme ton Keimpfliinzchen der Petkuser und einer ungarischen Itoggenart. Die  
K 20-A ufnahm e des Petkuser u. FLEISCHMANN-Roggcns verlauft vóllig  gleichmiiBig, 
aber dio P 20 5-Aufnahme der letzteren ist v ie l intensivor. In  der NEUBAUER-Metliode 
kann der besser keim ende FLEISCHMANN-Roggen bonutzt werden, wenn fiir ihn dureh 
Freilandycrss. neue Grenzwerto festgcstellt werden. (Mezógazdas&gi-Kutatasok 5. 
1—8. Jan. 1932. Budapest, U n iv .) SAILER.

K. S. Morrow, R. B. Dustman und H. O. Henderson, Veńinderungen in der 
chemischen Zusammensetzung von Mangold und Kóhlrube u-dlirend der Lagerung. Nach 
drcimonatliehcr Lagerung trat bei Mangold wurzeln eino Trockensubstanzzunahme um 
2,58%, bei Kohlruben eine solche um 2,73% ein. Best. von Rohprotein, Rohfaser 
u. N-freier Substanz vor u. nach der Lagerung. (Journ. agrieult. Res. 43 . 919—30. 
15/11. 1931. West Virginia Agrieult. Exper. Station.) W. SCHULTZE.

C. Bonne, Ergebnissemil dem Kurzbeizterfahren in  der Praxis. Abb. u. Beschreibung 
der Kurzbeizapp. „Primus" u. „Gernmtor“. Verss. mit Winter- u. Sommergetreide. 
Obgleich der Feuchtigkcitsgeh. des Saatgutes dureh die Kurzbeizung um 2—3% 
erhoht wurde, konnten nach monatolangcr Lagerung keine Keimschaden festgcstellt 
werden. (Fortschr. d. Landwirtsch. 7. 161—63. 15/3. 1932.) W. S c h u l t z e .

Th. Gante und R. Zimmer, Versuclie zur Bekampfung der „gropen Schildlaus'1 
[Eulecanium comi (Belie.) CkU.]. Zur Bekampfung bewahrten sieh Carbolineum- 
spritzungen sehr gut, wahrend Solbar u. Sehwefelkalkbriihe nicht so gut wirkten. 
(Ztsehr. Pflanzenkrankh. Pflanzensehutz 42 . 121— 23. Marz 1932. Geisenheim.) ClU.

Otto Rebmann, Die bisherigen Ergebnisse der Schiidlingsbekumpfung mit Athylen- 
oxyd (T-Oas). Sammelbericht: Chem. u. physikal. Eigg., Wrkg. auf Tiere u. Mensch, 
Einw. auf Lebonsmittel u. Pflanzen, Erfahrungen bei prakt. Durchgasungen. (Ztsehr. 
Gesundheitstechn. Stiidtehygieno 24 . 58— 70. Febr. 1932. Berlin-Dahlem, Biolog. 
Reiehsanst.) G r O S Z F E L D .

E. E. Barnes und R. H. Simon, Die Benulzung der Anlimoneleklrode zur p;[-Be
st immung von Bóden. In zahlreichen pn-Bestst., die tcils colorimetr., teils mit der 
Antimon-, Chinhydron- u. Kalomelelektrode durchgefuhrt wurden, lieferte die Antimon- 
elektrode sehr zuverlassige Werte. Der Potentialunterschied zwischen Kalomel- u. 
Antimonelektrode ist veranderlich u. betragt fur dasLitervall pn =  1,4— 6,4: +  0,263, 
fiir p h  =  6,8— 8,8: +  0,01286 (pH — 6,7) +  0,2G3 u. fur p H =  8,8— 11,4: +  0,290. 
Die Unterss. ergaben ferner, daB dio Antimonelektrode nur in Ggw. von Oxysa,uren, 
insbesondere von Citronensaure, Apfelsauro u. Weinsaure etwas unsichere Werte 
liefert. (Journ. amer. Soc. Agronomy 24 . 156—62. Febr. 1932. Ohio Agrieult. Exp. 
Stat.) W. S c h u l t z e .

G. A. Hatos, Zeilpunkt der Ablesung des Potentials der Chirihydroneleklrode bei der 
Bestimmung des pn-Wertes ton Boden. Bei Verwendung einer frisch ausgegliihten 
Elektrodo ergibt die sofortige Best. des Potentials fast immer erliebliche Fehlcr. Um 
die Aufstellung einer lastigen Zeitkurye zu vermeiden, benutzt Vf. einen sehr ein- 
fachen Kunstgriff. Die mit W. abgcspiilte u. ausgegliihte Elektrodo wird kurz vor 
der Messung 1j i— % Min. in chinhydronhaltiges W. getaucht. Bereits 5 Sck. nacli 
Beginn der Messung ergab sieli in allcn Fiillen ein konstantes Potential. (Ztsehr. 
Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 24 . 44— 49. 1932. Ungarn, Landw.-cliem. Vers.-Stat. 
Magyaróvar.) W. SCHULTZE.
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VIII. Metallurgie; Metallographie; Metali verarbeitung.
F. W. Shipley, Eigenschaften von legierlem Gufleisen. Es wird der EinfluB geringer 

Cr- u. Ni-Zusiitze auf die mechan. Eigg. (Hartę u. Festigkeit) sowie auf das Gefiige 
von GuBeisen untersucht. Cr bedingt eine Erhóhung der Hartę u. Festigkeit, indem es 
den Geh. an gebundenem C erhóht u. die Bldg. eines stabilen Doppelcarbids begiinstigt, 
wahrend N i die Lóslichkeit des freien Carbids erhóht u. daher die Entstehung perlit. 
Gefuges begiinstigt. Es zeigt sich, daB ein Verhaltnis von 3 N i zu 1 Cr am geeignetsten ist, 
um bei ZylinderguBeisen giinstige Eigg. zu erzielen. Ferner wird gefunden, daB die 
Hitzebestiindigkeit von GuBeisen beim langen Gliihen durch Ni-Cr-Zusatz erheblich 
verbessert wird. Endlich wird festgestellt, daB durch Zusatz von Ferrochrom zu 
GuBeisen ein besonders giinstiges HartguBmaterial sich herstellen liiBt. (Trans. Amer. 
Soc. Steel Treating 19. 141— 64. Dez. 1931. Peoria, Illinois, Caterpillar Tractor

G. D. Preston, Rontgenographische Unlersuchung r.rni Eisen-Chromlegierungm. 
Vf. bestimmt die Parameteriinderungen im System Fo-Cr, das nach einer friiheren 
Unters. (C. 19 2 8 . II. 2675) eine kontinuierliche Reihe fester Lsgg. aufwcist. Es werden 
Legierungen yon hohem Reinlieitsgrad in Form von Feilspanen nach der Pulvermethode 
untersucht. Die Feilspiine wurden yorher, um einen Kaltbearbeitungscffckt aus- 
zuschlieBen, einige Min. bei 1000° oder im Vakuum 24 Stdn. bei 600° ausgegliiht. 
Die Messungen ergeben, daB die fiir Legierungen mit steigendem Cr-Geh. (At.-%  Cr) 
gefundenen Parameter nieht auf der geraden Verbindungslinie der Parameter von Fe u. Cr, 
yielmehr auf einem geschwungenen Kuryenzug liegen. Die Abueichung von der 
geraden Verb. wachst von 0% Cr sehnell auf ihrengróBten Wert 0,003 A bei 6,5 At.-%  Cr, 
bleibt bis 25°/„ konstant, fiillt allmiihlich u. wird bei Gehh. iiber 51% Cr negatiy. 
Der tiefste Wert weicht 0,001 A von der geraden Linie ab. Der bei den Parameterbestst. 
mógliche Vors.-Fehler betrug hóchstens 0,0005 A. Es scheincn also merkliche Dis- 
kontinuitiiten in der Parametoranderung m it Anderung der Zus. zu bestehen. (Pliilos. 
Magazine [7] 13 . 419— 25. Febr. 1932. The National Physical Lab.) H u n ig e r .

Bernhard Osann jr., Metallurgisclie Beitrdge zur Kennlnis der Kupolofenvorgange. 
Es wird iiber eingehende Unterss. in einem Kupolofenbetrieb zur Auffindung der 
GesetzmiiBigkeiten, denen die metallurg. Vorgiinge unterworfen sind, berichtet. Hierbei 
erfiihrt die Durchsatzzeit des Eisens besondere Beriicksichtigung. Dieselbe wird nieht 
nur durch Ofen- u. Satzverhaltnisse sowio durch die stiindliche Sehmelzleistung, sondern 
aueh durch den Kokssatz beeinfluBt, weil oin hoher Kokssatz eine hohe „Brennkoks- 
saule“ zur Folgo hat, oberhalb der das im Ofen niedergehende Eisen schm. —  Auf 
Grund von Betriebs- u. Einzelverss. wird ferner ein Bild vom Schmelzyorgang des 
grauen GuBeisens entwickelt. Ferner wird auf den EinfluB des Schmelzyerlaufes auf 
das GuBoisengefuge u. hierbei insbesondere auf den EinfluB eines Zusatzcs von GuB- 
bruch auf dio Graphitausbldg. eingegangen. SchlieBlich werden noch dio Ergebnisse 
von Kloinkupolofcnverss. bcsprochen, die das unterschiedliche Verh. einzelner Grau- u. 
WeiBeisonsorten bei sehr kurzeń Durchsatzzeiten erweisen. Verss. in einem elektr. 
Tiegelofen geben Aufschlufi iiber den Schmelzverlauf, wobei insbesondere an Hand 
von Temp.-Messungen der Vorgang der Graphitauflsg. verfolgt wird. Fiir die GieBerei- 
praxis ergibt sich die Nutzanwendung, daB die Durchsatzzeit im Kupolofenbetrieb 
beachtet u. m it den Eigg. des Eisensatzes in Einklang gebracht werden muB. (GieBerei 
18. 809— 18. 827— 35. 859— 66. 1931. Hamborn.) E d e n s .

Kurt Hoffmann, Orauguflwalzen am  dem basischen Siemens-Marlinofen. Er- 
schmolzen von GrauguB fiir Walzen in einem bas. 5 t-Siemens-Martinofen. Gattiorung 
fiir die Walzensclimelzung. Bewegung der Schlackenzus. wahrend der Behandlung der 
Charge im Ofen u. Abbrand an C, Si, Mn, P u. S. Mikrogefiige mit Graphitvcrteilung in 
einer Mildhartwalze. (GieBerei 19 . 88—90. 4/3. 1932.) N ik l a s .

Franz Wever und Gustay Hindrichs, Zur Kennlnis des Hochfreąuenzinduklions- 
ofens. V. tlber die Herstellung von Silicium-Aluminiumsłahlen fiir  Dynamo- und 
Transformatorenbleche im Hochfreąuenz-InduHionsofen. (III. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2746.) 
Bei Transformatoren u. Dynamoblechen ist es gelungen, durch Desoxydation yon 
Siliciumstahlen im Hochfreąuenzinduktionsofen mittels Al die Wattverluste bedeutend 
zu yermindern. Niedriglegierte Siliciumstahle mit 0,95% Si haben bei Zusatz von
0,99% Al den Wert von 1,66 W/kg fiir 7 10 erreicht. Die Si-Al-Stahle weisen das 
gleiehe grobkrystallino Gefiigo wie Si-Stahle auf. (M it. Kaiser-Wilh.-Inst. ELsenforsch.,

Co.) E d e n s .

Dusseldorf 13". 273—89. 1931.) 
XIV. 1.

N ik l a s .
204



3 1 0 6 HTin. M e t a l l u r g i e ;  M e t a l l o g r a p h i e  u sw . 1 9 3 2 . I .

Ed. Maurer, Neuzeitliche Werkstoffe und W erkstofffragen des chemischen Apparate- 
baues. Diskussion mit B. Strauss um dio Pragę dor Erfindungsprioritiit der rostfreien 
Stahle im AnschluB an dio Arbeit von K e s s n e r  (C. 1931- II. 476). (Chem. Eabrik 5. 
99. 30/3. 1932. Ereiborg i. Sa.) II. K . Mu l l e r .

Ed. Maurer und W. Bischof, Zur Frage der Manganreduktion bei der Stahl- 
herstelhmg. (Vgl. C. 1932 .1 . 573.) Durch Auswertung einer groBen Anzahl von Betriebs- 
analysen werden die Gleichgewichtsgesetze der Mn-Rk. FeO +  Mn MnO +  Ee fest- 
gelegt, u. es werden an Hand rechner. Ermittlungen die Voraussetzungen fur dio Ver- 
teilung von Mn zwischen Bad u. Sohlacke bei der Stahlherst. im bas. Herdofenverf. 
untersucht. Hierbei wird insbesondere auf die Einflusso yon Einsatz-Mn, Schlacken- 
menge, Schlaekenzus., Abbrand u. Temp. eingegangen. Eerner wird dann die zweck- 
maBige Darst. der Zusammenhange fiir eine betriebsmaBige Verwertung besprochen, 
wobei die bisherigen wiehtigsten Ergebnisse des Schrifttums beruoksichtigt werden. 
Es konnte dabei zwischen den theoret. Ableitungen u. den prakt. Betriebserfahrungen 
eine weitgehende Ubereinstimmung festgestellt werden. (Ztsehr. physikal. Chem. 
Abt. A. 157. 285—309. Noy. 1931.) E d e n s .

Werner Zieler, Beobachiungen beim Schmieden und Walzen von ledeburitischen 
Chromstahlen. Es wird iiber Untcrss. berichtet, welehe die beim Schmieden u. Walzen 
von Stahlen fiir rostfreie Rasierklingen mit rmid l° /0 C neben 14°/0 Cr auftretenden 
Schwierigkeiten infolge von RiBbldgg. aufzuklaren suchen. Es zeigt sich, daB die 
Ursache dieser RiBbldg. im ledeburit. Gofugebestandteil zu suchen ist, dessen GuB- 
gefuge nur durch weitgehende Durehschmiedung, nicht aber durch eine Gluhbehandlung 
verfeinert oder zorstort werden kann. Da das Ledeburiteutektikum bei 1150° schm. u. 
nacli etwaiger Zerstorung des GuBgefugea sich von neuem bildet, ergibt sich fur die 
Verarbeitung yon ledeburit. Cr-Stahlen der Grundsatz, daB diese Verarbeitung móglichst 
unter 1150° yorgenommen werden soli. (Stahl u. Eisen 52. 38— 42. 14/1. 1932. Dussel
dorf.) E d e n s .

W . A. W ood, Gitteryerzerrung und Hdrte von gliihbehandelłen Wolframmagnetstahlen. 
W-Magnetstiihlo werden yerschiedenen Gluhbehandlungen unterworfen. Die Ande- 
rungen der Gitteryerzerrung werden róntgenograph. yerfolgt. Beim Ausgliihen bei 900° 
nehmen Hartę u. magnet. Koerzitivkraft ab, wahrend die Gitteryerzerrung yerschwindet. 
Gliihen auf 1250° bewirkt Erholung von Hartę u. magnet. Eigg. bei gleichzeitigem 
Wiederauftreten von Gitteryerzerrung. (Philos. Magazine [7] 13- 355— 60. Eebr. 1932. 
Teddington, Middlesex, National Physical Lab.) H u n ig e r .

W. Tafel und E . Viehweger, Einflufi der Verformungsgeschvńndigkeit auf den 
Formdnderungswiderstand. Vorschlag einer neuen Abnahmerorschrift fiir Nietstahl. 
Um eine Klarung der zahlenmaBigen Zusammenhange fiir hohe Gescliwindigkeiten 
zwischen dem ElieBwiderstand eines Materials u. den wechselnden Verformungs- 
geschwindigkeiten zu erzielen, werden stat. Stauehyerss. m it Eisen u. Blei unter einer 
Presse, fernor dynam. Stauehyerss. auf dem  AmboB m it wechselnden Eallgeschwindig- 
keiten u. Eallhóhen durchgefuhrt. Hierbei gelingt es, Beziehungen zwischen mittleren 
Yerformungsgeschwindigkeiten u. mittleren ElieBwiderstanden von Stahl zu finden, 
die kurvenmaBig zusammengestellt werden. —  Auf Grund der obigen Unterss., die z. T. 
an Nietstahl durchgefuhrt werden, zeigt sich, daB die bisherigen Abnahm evorschriften  
fiir Nietstahl mit erheblichen Mangeln bchaftet sind. Auf Grund ausgedehnter Verss. 
wird ein Vorschlag fiir eine neue Vorschrift mit genauer Angabe der Stauchtemp. u. 
der Schlagzahl ausgearbeitet. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Ing. 75. 1479—83. 5/12. 1931. 
Breslau, Mitt. Walzwerks-Vers.-Anst., Techn. Hoclisch.) E d ENS.

Franz Rapatz und Hans Pollack, Uber den Abnutzung$vorgang von Drehmessern 
aus Schnelldrehsiahl und Kohlenstoffstahl. Es wird iiber Verss. beim Schruppcn u. 
Schlichten yon Stahl berichtet, die ergeben, daB bei Schruppspanen sich sowohl Messer 
aus SchneUdrehstahl ais auch aus C-Stahl in erster Linie durch eine Auskolkung 
abnutzen, wahrend bei Schlichtspanen das Werkzeug sich yon der Schneide beginnend 
abnutzt. (Stahl u. Eisen 51. 1538— 39. 10/12. 1931. Dusseldorf.) E d e n s .

Colin G. Fink und Leslie G. Jenness, Gewinnung von Tantal und Niob auf nassem 
Wege aus ihren Erzen. Ausgangsmaterialien: Tantalit, N iobit odor Columbit, Samarskit. 
Ziel: Gewinnung von Ta ais Kaliumtantalofluorid, von Ta u. Nb ais Oxyde aus der beim 
I^augen anfallcnden Lsg. —  Ergebnis: Die aus FluBspat u. Schwefelsiiure in der Lauge- 
periode selbst erzeugte Fluorwasserstoffsaure ist besonders in Ggw. von organ. Sauren 
ein gutes Losungsm. fiir Ta u. Nb aus den Erzen; die W irk s a m k e i t  der organ. Sauren 
nimmt mit ihrem steigenden Molgewicht ab, ani giinstigsten erweist sich Oxalsaure.



1 9 3 2 .  I . H vm. Me t a l l u r g ie ; Me t a l i,o g raph ie  u sw . 3107

Es ist zweckmadg, dio Laugung mit h. konz. Siiureu durehzufuhren; die Endlauge soli 
bei Anwcscnboit von iiberschiissigcm FIuBspaŁ 30 g/l Oxalsiuiro u. 40 ccm/1 Schwefel- 
siiuro enthalten. 60% des Ta-Goli. der Lauge kónnen durob Kryatallisation ais oxal- 
saurohalfciges Kaliumtantalofluorid abgeschieden werden; durch Umkrystallisation ge- 
winnt man reines Salz u. orneut der Lauge zuzusotzende Oxalsauro. Die beiden Metall- 
oxyde werden zweekmaBig durch fraktionierte Fallung mit Ammoniak aus der End
lauge ausgefiillt. Die entstehonden Kosten lassen bei don lioutigen Ta- u. Nb-Preisen 
das Verf. prakt. erfolgreieh erscheinen. (Trans. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers

— , Vorschlage, um Oold aus den rerschiedenartigslen Erzen nutzbringend zu gewinnen. 
Zur Verhiittung von Gold aus den yerschiedenartigsten Erzen werden Anweisungen 
gegeben u. fur die einzelnen Erztypen die wirtschaftliehen Arbeitsgiinge (an prakt. 
Boispielen teilweise) besehrieben. (Chem. Engin. Mining Rey. 24. 119—24. 5/1.

Bradley Stoughton, Fur Luftfahrzeug-KonslruHioneji benutzte Mełalle. Zu- 
sammenfassung. (Journ. Soc. chem. Ind. 48 . 1189—98.) L e s z y n s k i .

O. Muller und H. w óhlbier, Uber die Eignung von )Vidiaschneiden beim Bolircn 
im festen Oestein. Zur Klarung der Zusammenhiingo zwischen Kraftverbrauch der 
einzelnen Schneidenformen u. der Kornzus. des anfallenden Bohrmehlos beim Bohren im 
festen Gestem werden Bohrverss. mit yerschiedenen Drehbohrschneiden aus SlEMENS- 
Hartmetall u. Widiametall unter Verwendung der Saulendrehbohrmaschino E  155 der 
SlEMENS-SCHUCKERT-WERKE in Hartsalz, Tonschiefer u. Sandstein ausgefiihrt. 
Es ergibt sich, daB der Kraftyerbrauch proportional ist dem ąuadrat. Verhaltnis der 
Schneidenbreiten u. ungefahr proportional dem Flacheninhalt des Bohrlochąuer- 
schnittes. Eine gesetzmiiBige Beziehung zwischen Ivraftverbrauch u. Schnittgeschwin- 
digkeit scheint nicht zu bestehen. Die Siebanalyson zeigen, daB groBe Mengen feinen 
Komes einen groBen Kraftbcdarf bedingen. Zum SchluB werden die Ergebnisse von 
Temp.-Messungen an Bohrerschnciden mitgeteilt. —  Die Verss. berechtigen zu dom 
SchluB, daB das Problem des drehendon Bohrons mit Widiasehneiden in festen Ge- 
steinen ais gel. gelten kann, soweit es sich um dio tcchn. Durchfiihrung handelt. Dio 
Prufung der Wirtschaftlichkeit muB dcm prakt. Betriebo iiberlassen bleiben. (Krupp. 
Monatsh. 13. 89— 98. Marz 1932. Breslau, Bergmann. Lab. d. Techn. Hochsch.) H un.

W. Kuntze, Die P razis des Kerbzugversuclis im Hinblick auf die technische 
Kohasionsermittlung. Fiir die versuchsmaBige Festigkeitsermittlung gekerbter Proben 
ist das Fertigungsverf. von ausschlaggebendor Bedeutung. Alle Einfliisse der Be- 
anspruehung des gefahrlichen Kernąuerschnittos mussen beim Drehen ferngohalten 
werden. Dieses ist bei Einhaltung vorgeschriebener Regeln vollstiindig u. sicher zu 
erreichen. Fiir die Ausmessung u. Prufung sind Spezialapparaturen geschaffen worden, 
die nicht nur auf ein ungestortes sicheres Ergebnis, sondom auch auf eino bcąueme 
Handhabung abzielen. Der Kerbzugvers. gibt bei Kenntnis u. Vermeidung der storenden 
Einfliisse so gleichmiiBige Werte, wio man sie bei der iiblichen Zugfestigkeitspriifung 
nicht gewohnt ist. (Metali-Wirtschaft 13. 179—84. 25/3. 1932. Berlin-Dahlem, Staatl. 
Materialpriifungsamt.) HuNIGER.

M. Moser, Zur Normung des Kerbschlagversuches. (Vgl. C. 1932. I. 125.) Es 
werden Verss. mit yerschiedenen Probenformen durchgefiihrt. Auf Grund dioser Yerss. 
werden vom D e u t s c h e n  V e r b a n d  f u r  d i e  M a t e r ia l p r u f u n g e n  d e r  T e c h n ik  
ais Normen yorgeschlagen eino rundgekerbte Hauptprobe, „kleine D. V. M.-Probe“ 
(10 X 10 X 55 mm, 3 mm Rundkerbc), u. fur besonders zahe Stahle eine Zusatzprobe 
mit Scharfkerbo, „ldeine D . V. M.-Zusatzprobe“ (45°-Kerbo). (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 
76. 257— 61. 12/3. 1932.) H u n ig e r .

G. Kogel, Die Materialpriifung und die Rimtgenstereokineinatographie. Rontgen- 
aufnahmen gobon nur Diehtigkeitsuntersehiede im Materiał wieder, aber keinen 
AufschluB uber dio Tiefenlage einer Fehlstelle. Um ihre Lage im Raume zu bestimmen, 
sind mehrore Aufnahmen von yerschiedenen Seiten notwendig. Das schnellste u. 
billigste Mittel hierzu bietet die Róntgenstereokinematographie, die sich mit ein- 
faeben Hilfsmitteln (Angaben iiber Optik, Filmmaterial) durchfiihren laBt. (Angew. 
Chem. 45 . 43— 44. 8/1. 1932. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) HUNIGER.

J. T. Randall und H. P. Rooksby, Politur auf Metallen. Bemerkungen zu den 
Mitteilungen von F r e n c h  (C. 1932. I. 1820) iiber Elektronenaufnahmen von polierten 
Metalloberflaehen. Vff. nehmen an, daB beim Polieren der Oberflache dort die Krystalle 
so weit yerkleincrt werden, daB dadurch die Linien in don Beugungsbildem diffus

1931. 147— 62.) SlLLE.

1932.) SlLLE.
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werden, bis schlieBlich nur nocli die starksten zu erkennen sind. (Naturę 1 2 9 . 280—81. 
20/2. 1932. General Electr. Co. Wembley.) T r o m e l .

Erich Siebel, Uber bildsame Formgebung in Rechnung und Versuch. An Hand 
friilierer u. nouerer Arbeiten zur Erforschung der Formgebungsverff. werden die bei 
den techn. Formgcbungsyerff. erforderliche Formanderungsarbeit, femer die bei der 
Formgebung auftretenden Verluste, endlieh der Zweck der Kraftbedarfsmessung 
bcsprochen. AuBerdem wird an Hand yon Beispielen der Formanderungsverlauf 
erórtert u. es wird iiber die Verff. zur Ermittlung der Druckverteilung im Walzspalt 
beriehtet. Die einzelnen Ergebnisse sind in zahlreichen Schaubildern zusammen- 
gestellt. —  Endlieh wird auf die Unzulangliehkeit der bisherigen Ergebnisse zu einer 
reehner. Verfolgung der FlieBerschcinungen hingewiesen. (Stahl u. Eisen 5 1 . 1462— 68. 
26/11. 1931. Stuttgart.) E d e n s .

R. L. Doan und J. L. Betsill, Krdftebeziehungen beim Ziehen ton Kupferdralil. 
Eine empir. Beziehung wird angegeben zwischen der Zichkraft u. der prozentualen 
Querschnittsverminderung unter Beriieksichtigung der fortschreitenden Hartung 
infolge der Kaltbearbeitung. (Physical Rev. [2] 38. 1922— 23. 15/11. 1931. Western 
Electric Comp., Hawthorne Station.) Sk a l ik s .

E. Herzog, Verallgemeinerung der elektrochemischen Tlicorie der Oxydation von 
Metallen in  feucktem Medium. (Vgl. C. 1932 . I. 283.) Dio Unters. der Abhangigkeit 
der Korrosion von Zn u. Weich-Fe in 1/ 2-n. NaCl-Lsg. vom 0 2-Druck (1— 120 at) ergibt 
eine logarithm. Beziehung; die Lage des Korrosionsmaximums wird von der (hori- 
zontalen oder yertikalen) Lago der Metallplatte, von der 0 2-Konz. in der Lsg. u. vom 
Dimensionsvorhaltnis der Elektroden becinfluBt. Auch dio Diffusionsgeschwindigkeit 
des 0 2 spielt bei der Bldg. von EvANSschen Kottcn eine Rolle (vgl. C. 1 9 3 0 . II. 1434); 
eine Differenz von wenigen Zehntel mm in der Dicke der die Kathode bedeckenden Fl.- 
Sehieht bewirkt schon eine orhebliche Anderung im Stromdurchgang. Dio kathod. 
Bldg. geringer H 20 2-Mengen in galvan. u. EVANSschen ICetten (vgl. C. 19 3 0 . II. 2567) 
u. dio damit verbundeno Depolarisation bei der Korrosion wird auf dio beiden Rkk.
1. Na +  0 2 =  [N a02] u. 2. 2 H  +  O, =  H 20 2 zuriickgefiihrt. Vf. zieht Parallelen 
zwischen der Korrosionsschutzwrkg. clektropositiver Schichten unter Potentialiinderung 
des Grundmetalls u. derjenigen von polarisierenden Schichten ohne Potentialanderung. 
In beiden Fallen handelt es sich um die Herst. eines gleichmiiBigen Potentials iiber 
die gesamte Metallflache, der zweite Weg erscheint jedoch leichter realisierbar. (Chim. 
et Ind. 27 . Sond.-Nr. 3bis. 351— 59. Marz 1932. Lille, Inst. f. angew. Chemie.) R .K.M u.

J. Friedli, Milteilungm uber Innenkorrosionen an verzinkten Wasserleilungsrohren. 
Bei mangelhafter Verzinkung von Wasserleitungsrohren ist ein ausreichonder Schutz 
gegen Innenkorrosion nicht zu erwarten. Eine Zn-Auflage von 300 g je qm Fliiche ist 
ais Mindestschichts tarkę anzusehen, beonders fiir elektrolyt. yerzinkte Rohre. Matt- 
graue oder griinliche Oberziige auf Rohren, die auf die elektrolyt. Verzinkung hinweisen, 
sind auf alle Fiille naehzupriifen. Bei den elektrolyt. yerzinkten Rohren ist eine yer- 
mehrte Kontrolle sohr zu empfehlen, da bei diesen Rohren eher m it einer unzweckmaBigen 
Verzinkung ais bei den feuerverzinkten zu rechnen ist. (Monats-Bull. Schweiz. Ver. 
Gas-Wasserfachmannern 12 . 65— 73. Marz 1932.) K a l p e r s .

A. W. CoJfman, Korrosionsbestandiges M ateriał m it nietallischem Haftmitlel. 
Asbestfilz laBt sieli fest mit metali. Unterlagen, wie Stahl, yerbinden, wenn ais leini- 
ahnlich wirkendes Haftmittel niedrigschm. Metalle (Zn, Pb, Sn, Ternemetall) yerwendet 
werden. Dio Tempp. der beginnenden bzw. wirksamen Haftfestigkeit sind fiir Zn 
270—440° bzw. 440—490°, Pb 140—310° bzw. 310—450°, Sn 150— 230° bzw. 230—380°, 
Ternemetall 150— 210° bzw. 210— 450°. (Chem. mctallurg. Engin. 39 . 144—45. Marz 
1932. Pittsburgh, Pa., Mellon Inst.) R. K. Mu l l e k .

Mauennann, Neuarlige Rolirschutzmittel. Tornesit ist ein Deriv. des Kautschuks 
u. wird in Bzl., Xylol, Toluol, Athylendichlorid usw. gel., um ais K altanstrichm ittol 
auf die Rohre aufgetragen zu werden. Vorher miissen die Rohre durch Beizen nut 
Phosphorsiiure bei etw'a 75° von ihrer Walzhaut, dem Zundcr usw. befreit werden. 
Der Tomesitanstrieh ist im allgemeinen grau, kami aber auch in anderen Farben 
hergestollt w7erden. Herolith ist ein aus Phenol u. Formaldehyd gewonnenes Kunst- 
harzerzeugnis, das ais Losungsm. Alkohol enthalt. Dieser Stoff wird ebenfalls k. auf
getragen, muB aber in besonderen Ofen bis zur Erreichung einer braunen Farbę ge- 
hiirtet werden. Herolith ist emailleartig u. sehr liart. (Monats-Bull. Schweiz. Ver. 
Gas-Wasserfachmannern 12 . 73—78. Marz 1932.) K a l p e r s .



1 9 3 2 . I. H VI1I. Me t a l l u r g ie ; M e t a l l o g r a p h ie  u s w . 3 1 0 9

Heinz Siebenreicher, Herstellung von Aluminiumoxydschichten auf Aluminium, 
und dessen Legierungen auf elektrochemischem Wege. Werden bei der elektrolyfc. Horst, 
korrosionsfester Sckutziiberzugo auf Al u. Al-Legierungen statt der iiblichen 3%ig. 
H 2Cr04-Lsg. konz. Lsgg. yerwendet, dann erhalt man gleichmaBig tiefdunkel gefarbte 
(blauschwarze) tlbcrzugc, die eine guto Korrosionsfestigkeit zeigen. (Chem.-Ztg. 56. 
149. 20/2. 1932. Berlin-Friedenau.) R. K. Mu l l e r .

F. J. Bullen, Korrosion von Verdampferrohren. Die Korrosion von Messingrohron 
bei Verdampfern in der Zuekerindustrie beruht nicht auf zufiilligen Fehlern, sondorn 
auf tlbcrschreitung ihrer n. Widerstandsgrenzen. Das zu yerwendende Materiał muJ3 
sowohl gegen Sauren u. Sauredampfe wie gegen Luft u. Zuckersaft bestandig sein u. auch 
dem Erosionsangriff von Gas u. Fl. widerstehen. Eine geeignete Legierung hat sich in 
achtjahrigem Gebrauch bewahrt; ihre Zus. ist nicht angegeben. (Internat. Sugar- 
Journ. 34 . 151— 53. April 1932.) R . K. Mu l l e r .

R. Stumper, Korrosion und Metallschutz im Dampfkessdbetrieb. II. Mitt. (I. vgl.
0. 1928. II. 2748.) Vf. behandelt die Anfressungen durch Warmestauungen, die unter
halb warmeisolierender Steinablagerungen auftreten. Voraussetzung dor Umsotzungen 
zwischen Kesselbłech u. Kesselwasser unterhalb von Kesśelstein ist die Ggw. yon fl. W. 
in der Grenzschieht zwischen Blech u. Stein. Die von E b e r l e  u .  H o l z h a u e r  (C. 1928.
II. 1248) angenommene Abwesenheit von W. in den Poren des Stcinbelages fuhrt zu 
wenig befriedigenden Konseąuenzen. (Korrosion u. Metallschutz 5. 230—35.
1929.) L e s z y n s k i .

H. Winter und H. Monnig, Die Wassersloffionenkonzentration (pg-Zahl) der 
Grubenwasser. Die pH-Best. an einer Reihe von Grubenwassern aus yerschiedenen 
Teilen des Ruhrbezirks wurde mit Hilfe der elektrometr. MeCcinrichtung nach T h r u n  
mit der von T o d t  angegebenen Kalomel-Chinhydronelektrode ausgefuhrt, wobei sich 
ergab, da!3 die pa-Zahl zwischen 5,9 u. 7,8 liegt. Ein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen den Salzgehh. u. den pH-Zahlen besteht nicht, jedoch bewegen sich dieso 
mit zunehmendem Geh. an Kohlensaure von der bas. Seite (7,8) iiber den Neutralpunkt 
(7,0) nach der sauren Seite (5,9). Korrosionsverss. m it yerschiedenartigen Gruben- 
wassem gegeniiber Eisenproben ergaben annahernd die gleiche Gewichtsabnahme; 
eine unmittelbare Beziehung zwischen Angriffsfahigkeit u. den pn-Zahlen lieB sich 
daher nicht nachwcisen. (Gliickauf 68. 368—73. 16/4. 1932.) K a l p e r s .

D. F. Othmer, Schulz gegen Korrosion beim Materiał von Essigsaureanlagen. 
Fur die yerschiedenen Teile von Apparaturen zur Essigsaureyerarbeitung kommen 
ais korrosionsbestandiges Materiał Holz, Gummi, Cu, Ag, Duriron, Spezialstahl, Pb, 
gefiitterte Rohre, Ta u. Al in Betracht. (Chem. metallurg. Engin. 39. 136— 39. Marz 
1932. Rochester, N . Y .) ___________________  R. K . Mu l l e r .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen, Stahllegierungen. Die Legierungen enthalten 
auBer V oder Mo  noch folgende Metalle einzeln oder zusammen: T i, Al, Be u. Zr. 
(Ung. P. 103 334 vom 23/11. 1929, ausg. 1/9. 1931. D. Prior. 20/12. 1928.) K o n ig .

Stoody Co., Whittier, V. St. A., Stahllegierungen. Die Legierungen enthalten 
nebon Fe 1— 4% C, 25— 35% Cr, 5—15% N i u. 3,5— 8% Si; sie sind sehr hart u. 
fest, bestandig gegen Sauren, Hitze u. mechan. Einww'. u. zur Herst. yon L6tstaben 
geeignet. (E. P. 367 347 yom 12/11. 1930, ausg. 17/3. 1932.) K u h l in g .

Edward Eisenhauer jr. und Charles A. Palmer, Los Angeles, V. St. A., Aus- 
laugen von Kupfererzen. Die zerkleinerten, oxyd. u. silicat., Cu enthaltenden Erze 
werden mehrere Stdn. lang mit H2S 0 4 yerriihrt, dann HC1 zugegeben u. yon neuem 
anhaltend geriihrt. Dio HC1 soli das von der H2S 0 4 nicht angegriffene silicat. Cu losen. 
(A. P. 1848  416 vom 16/6. 1930, ausg. 8/3. 1932.) K u h l in g .

Associated Electrical Industries Ltd., Aldwych, England, ubert. von: Howard 
Scott, Wilkinsburg, V. St. A., Herstdlung einer festen Verbindung zwischen Glas und 
Metali. Zur Herst. einer festen u. gasdichten Verb. zwischen Blei- oder Borsilicalglas 
u. Metali, das z. B. in  das Glas eingeschmolzen werden soli u. aus einer Legierung von 
Fe oder Stahl u. Ni, Co u. Mn besteht, yerwendet man eine solche Legierung, dio zwischen 
Raumtemp. u. Schmelztemp. des Glases den gleichen Ausdehnungskocff. wie das Glas 
hat. Z. B. yerwendet man eine Ijegierung aus 29,8% Ni, 15,5% Co, 0,22% Mn, 0,3%  C 
u. Fe ad 100 u. ein Glas aus 73,8% S i0 2, 18,7% B20 3, 1% A120 3, 5,2% PbO u. 0,5%  
As20,v  (E. P. 358 934 vom 7/7. 1930, ausg. 12/11. 1931. A. Prior. 5/7. 1929.) S a r r e .

Electrical Research Products Co., New York, ubert. yon: Gustav Waldemar 
Elmen, Bergen County, New Jersey, und Western Electric Co., Ltd., London, Warnie-
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behandlung von mit magnetischem Belaslungsmaterial tiersehenen Drakten. Der Draht 
wird auf eino Rolle yon groBem Durchmcsser aus hitzebestandigem Materiał auf- 
gewickelt, in einen Gliihtopf eingebraelit u. in diesem erhitzt u. abgckiihlt. Eine ge- 
eignete Warmcbchandlung bestelit z. B. darin, daB man den Draht auf eine Temp. 
von etwa 900° bringt, diese Temp. mindestens 1 Stdc. halt u. dann langsam (etwa 
1° pro Min.) abkiililt. Man kann auch den Draht zunaclist bei 800—900° in einem 
Durchziehofen erhitzen, ihn dann nach der Abkiihlung aufwiekeln, in dem Gliihtopf 
nochmals auf 400—450° erhitzen u. dann langsam abkuhlen. Nach E. P. 355 373 
soli der Draht beim Austritt aus dem Durchziehofen rasch abgekuhlt werden. (E .P . 
306 543 vom 18/2. 1929, ausg. 17/4. 1929. A. Prior. 24/2. 1928 u. E .P . 355 373 
[Zus.-Pat.] vom 27/5. 1930, ausg. 17/9. 1931.) Ge is z l e r .

Alfred H. Davies, New York, Reinigen von Metallen. Dio geschmolzenen Metalle 
werden m it Gemischen von KC103, MnOs, Borax u. gegebenenfalls N aF oder N a2C 03 
behandelt, z. B. m it Gemischen von 3 bis 5 Tin. KC103, 0,25 bis 1 Teil M n02, 0,'5 bis
2 Tin. Boras u. 0,5 bis 2 Tin. NaF. Die Gemischc werden zweckmaBig in Kapscln 
aus den zu reinigenden Metallen eingeschlossen u. diese in das Metallbad eingefuhit. 
Gaseinschliisso u. andere Verunreinigungen werden cntfernt u. Erzeugnisse von gleich- 
maBigem Gcfugo erhalten. (A. P. 1848  323 vom 4/5. 1928, ausg. 8/3. 1932.) K u h l .

Heraeus Vacuunischmelze Akt.-Ges. und W ilhelm Rohn, Hanau, Reinigen 
und Schmelzen von Metallen. Dio zu behandelnden Metalle, vorzugsweise bei mehr ais 
1200° schm. Metalle, werden in geschmolzenem Zustande in einen Vakuum-Induktions- 
ofen eingcfiilirt oder in einem solehen unter gewohnlichem Druck geschmolzen u. crst 
zweeks Entgasung oder sonstiger Reinigung wird der Ofen entliiftet u. bis zur yollendeten 
Reinigung das Vakuum aufrecht erhalten. Das gereinigte Gut wird anschlicBend 
bei gewohnlichem Druck in Formen gegossen, welche nachtraglich auch entliiftet 
werden kónnen. Zur Schonung des Induktionsofens wird dieser unmittelbar nach dem 
AusgieBen des gereinigten Metalles yon neuem beschickt. ZweckmaBig wird auch 
ein Teil der gereinigten Sclimelze in dem Ofen gelassen. (E. P. 367 246 yom 4/5. 1931, 
ausg. 10/3. 1932. D . Prior. 5/5. 1930.) K u h l in g .

Reinhardt Harald Valdemar Christensen, Kopenhagen, und Richard Smith 
Dahl, Gentofte, Danemark, Giefien von geschmolzenem Metali unter Druck, bei dem 
das geschmolzene Metali dem Schmelztiegel mittels eines, gegebenenfalls aus feuer- 
festem Stoff bestehenden bcweglichen SchopfgefaBes entnommen u. dieses daim mit 
der GuBform verbunden wird, 1. dad. gek., daB das Metali gegen die Einw. der Schwer- 
kraft aus dem SchopfgefaB in die Form durch Erzeugung eines verhaltnismaflig ge- 
ringen Druckunterschiedes (z. B. eines Vakuums in der Form) angesaugt wird, danach 
der Einlauf der Form geschlossen u. das in der Form eingeschlossene Metali einem 
Druck unterworfen wird. — 2. Vorr. zur Ausfuhrung des Verf. nach Anspruch 1, gek. 
durch die Ausbldg. eines Teils des Einlaufes der Form ais zylindr. Kanał zur Aufnahmc 
eines Kolbens, welcher bei Fiihrung gegen den Formhohlraum zunachst die Verb. 
mit diesem unterbricht u. dann einen Druck auf das eingeschlossene Metali ausiibt. —  
Es werden gleiehmaBigere u. dichtere Giisse ais nach den bekannten Verff. u. zwar 
auch aus schwer schm. Metallen erhalten. (D. R. P. 542 094 KI. 31 c vom 12/3. 1930, 
ausg. 20/1. 1932. Dan. Prior. 7/1. 1930.) K u h l in g .

Calorizing Corp. of Great Britain Ltd., London und Walter Smith, Greatham, 
England, Gupmdalle. Fe, Stahl, Cu, Al, Zn o. dgl. bzw. Legierungen dieser Metalle 
werden in Formen gegossen u. es werden wahrend des Erstarrens elektr. Strome yon 
so geringer Diehte, z. B. 0,5 Amp. je qcm durch das Metali geleitet, daB keine Ver- 
zdgerung der Krystallisation eintritt. Es werden Erzeugnisse von sehr gleichmaBigem 
spannungsfreiem Bau u. der weitere Vorteil erzielt, daB bei der anschlieBenden mechan. 
Bearbeitung keine Verzerrung der Krystalle erfolgt. (E. P. 367 081 vom 10/12. 1930, 
ausg. 10/3. 1932.) K u h l in g .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges. und Ernst Roth, Lautawerk, Giefien 
ton Aluminium und anderen Mełallen. Es wird eine GuBform m it metali. Seitenwanden 
u. Boden benutzt, welche mit schlechten Warmeleitern, wie gebranntem Ton, ge- 
fiittert sind. Die Oberflache kann mit einer dieht schlieBenden Metali-, z. B. Kupfer- 
platte, bedeckt werden, welche mit Rohren oder ahnliehcn Vorr. zur Innenkiihlung 
yersehen ist. Die GuBform wird auf Tempp. yorgewarmt, welche yerhindern, daB 
das GuBmctall schon wahrend des GieBens zu erstarren beginnt. Das GieBen geschieht 
plótzlich u. mit solehen Jletallmengen, daB die Form fast bis zum Rande gcfiillt ist. 
Nun wird der Deckel aufgebracht, die Form um 180° gedreht u. der Deckel u. da-
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dureh das GuBmetall rasch abgekiihlt. Dor erhaltene Metallblock o. dgl. besitzt fein- 
kórnigen Bau. (E. P . 367 615 vom 8/4. 1931, ausg. 17/3. 1932.) K u h l in g .

Deutsche Pyrotechnische Fabriken Akt.-Ges., Berlin, Gluhsloff, dor aus ver- 
brennbaren Metallpulvern u. ihren 0 2 leiclit abgebenden Sauerstoffverbb. besteht, 
dad. gek., daB der zur Verbrennung bestimmte K o rp e r (z. B. Al, Mg, Sb u. a.) nur mit 
einer geringen, zur Einleitung des Verbrennungsprozesses notigen Menge der Sauer- 
stoffverb. gemisekt ist, so daB er nach dem Entziinden in dic zum Yerbrennen mit Hilfe 
des atmosphar. 0 2 erforderliche Form u. auf die hierzu notigo Temp. gebracht wird.
— Der Gliihstoff besteht z. B. aus einem Gemenge von 2 Teilen Alummiumschliff u. 
etwa 1 Teii Metallsuperoxyd. (D. R. P. 548 062 K I. 49 h vom 23/11. 1928, ausg. 8/4. 
1932.) K u h l in g .

Ernst Kelsen (Erfinder: Franz Halla), Wien, Trennungsschichlen zur Erleichterung 
des Ablósens von elektrolytisch niedergeschlagenem Eisen oder anderen Sloffen. Auf der 
Kathodc, auf wclcher der spater abzulosende Belag niedergeschlagen werden soli, 
wird zunachst elektrolyt. ein Hydroxyde oder Oxyde cines oder mehrerer Metalle 
der 6. Gruppe des period. Systems, yorzugsweise des W oder Mo, enthaltcnder Belag 
erzeugt. An der Untcrseito des abgelosten Fe o. dgl. haftende Teile dieses Belages 
lassen sieh leicht abreiben. (Oe. P. 126 800 vom 20/3. 1920, ausg. 10/2. 1932.) K u h l .

Johnson, Matthey & Co. Ltd., Alan Richard Powell und Emyr Conroy Davies, 
London, Palladiumbeldge. Die Belage werden dureh Elektrolyse von w. wss. Lsgg. 
von Palladosamminen solcher Sauren erhalten, welcho unter den eingehaltenen Be- 
dingungen nicht reduziert werden, yorzugsweise Palladosamminnitrat oder -sulfit. Die 
Lsgg. werden zweckmaBig schwach ammoniakal. oder sauer gehalten, ein gut leitendes 
Salz, wio N a2S 0 4, u. gegebenenfalls ein Kolloid zugegeben. Die erhaltenen Belage 
sind glanzend u. haften fest an dem Trager. (E. P. 367 587 vom 12/3. 1931, ausg. 
17/3. 1932.) K u h l i n g .

Johnson, Matthey & Co. Ltd., Alan Richard Powell und Emyr Conroy Davies, 
London, Elektrohjtische Erzeugung von aus Meiallen der Platingruppe bestehenden Be- 
lagen. Elektrolysiert werden w. wss. Lsgg. von Doppelnitriten des Pt, Pd, Rh oder 
mehreren dieser Metalle. Dio Lsgg. werden mit anorgan. oder organ. Sauren angesauert, 
welche, wie H3P 0 4, unter den eingehaltenen Bedingungen nicht zersetzt werden. Das 
Verf. dient yorzugsweise zum Platinieren usw. yon Edelmetallen. (E. P. 367 588 
vom 12/3. 1931, ausg. 17/3. 1932.) K u h l in g .

Hans Krenn, Steyrermuhl, Osterreich, Verhulung von Korrosionen von melallischen 
Teilen, welche^mit elektr. leitenden Fil. oder Gasen in Beriilirung stehen. Dio Kor
rosionen werden bewirkt dureh elektr. Strome, dio entstehen, wenn ycrschiedene, vom 
Elektrolyten beriihrte Toile einer Vorr. o. dgl. yerschiedenen Warmeinhalt besitzen 
u. werden gemaB der Erfindung dadurch yerhutet, daB diese Verschiedenheit dureh 
Heizung, Kuhlung o. dgl. beseitigt;'wird. (Oe. P. 126 735 vom 18/11. 1930, ausg. 
10/2. 1932.) K u h l in g .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. von: W illiam  S. Calcott, 
Penns Groye, und Herbert' W . Walker, Wilmington, V. St. A., Schutzmitlel. Zwecks 
Verhinderung des Angriffes wss. Lsgg. von ein- u. mohrwertigen Alkoholen auf Fe 
werden diesen Lsgg. Alkyl- oder Oxyalkylamine, wie Dipropyl-, Dibutyl-, Isopropyl-, 
Isoamylamin bzw. Mono-, Di- oder Triatkanolamin zugesetzt. (A. P. 1 847 711 vom
11/9. 1928, ausg. 1/3. 1932.) K u h l i n g .

J. Laissus, Paris, Unangreifbar- und Nichtozydierbarmachen von Kupfer oder Kupfer- 
legierungen (vgl. E. P. 308 353; C. 1929- II. 2369) dureh Einbetten in Metallpulycr u. 
Warmebehandlung wahrend etwa 5 bis 15 Stdn. bei 500 bis 1000°. (Belg. P. 358 738 
vom 7/3. 1929, Auszug veroff. 25/9. 1929. F. Prior. 23/3. 1928.) M. F. Mu l l e r .

G. Franche e t D. Sefćrian, P ra tiq u e  de la  souduro autogćne. P a ris: E dgar Malferc 1931.
(292 S.) 16°. 20 fr.

[russ.] Georgij Georgjewitsch Urasow, M aterialien zur M etallurgie der Nichteisenmetalle.
L eningrad : K ubutsch-V erlag 1932. (468 S.) R bl. 6.— .

[russ.] O. I. Sawjaginzew, Affinago des P latins und seiner Begleitmetalle. O g is-S taatl.
W iss.-Teehn. Verlag 1931. (58 S.) R bl. 0.80.

IX. Organische Praparate.
Imperial Chemical Industries Ltd., London, Ilerslellung von saure- und salz- 

bestandigen Sulfonitrungsproduklen aus ungesatt. Oxyfettsauren dureh Acylierung, z.B.
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mit Essigsaureanhydrid oder Benzoylchlorid u. nachfolgende Sulfoniorung. —  600 Teilo 
Ricinusol u. 1200 Teile Essigsaureanhydrid werden 2 Stdn. unter RiickfluB gekocht, 
worauf das iiberschussige Anhydrid durch Dest. im Vakuum entfernt wird. 600 Teile 
der Acctylricinolsaure werden boi 17— 20° m it 180 Teilen Oleum (20% SOa) etwa 2 Stdn. 
lang verriihrt, worauf ausgesalzen u. die Olschicht aufgearbeitet wird. (F. P. 719 901 
rom 9/7. 1931, ausg. 12/2. 1932. E. Prior. 10/7. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Nicodemus, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Verfahren zur Darstellung organischer Basen nach D. R. P. 
479351, dad. gek., daB man C2H2 u. N H 3 hicr bei Tempp. zwischen 300 u. 450° iiber 
Katalysatoren leitct, welche aus Mischungen der im D. R. P. 479 351 beschriebenen 
Kontakte mit dehydrierend oder spaltcnd wirkenden oder beidc Eigg. in sich ver- 
einigenden, jedoch C2H2 nieht zers. Stoffen bestehen. Ais solehe Stoffo kommen z. B. 
Silicate oder Oxydc des Sn, Zn, AJ, Cr, ferner Fe-Silicat, ZnS, CuS, CoS, ThS, akt. 
Kohle, Zeolithe, Brauneisenstein oder Toneisenstein in Betracht. Dadurch wird dic 
Bldg. von Pyridinbasen zugunsten der von aliphat. Aminen u. Nitrilen zuruckgedrangt.—  
Z. B. erhalt man aus C2/ / 2 u. N H 3 boi Vorwendung einer Mischung von mit ZnCl2 
getranktem Diatomit, Zn-Sn-Silicat u. akt. Kohle ein Basengemisch, das bei der Dest. zu 
68— 70% bis 120° iibergeht, wahrend der Rest aus Pyridinhomologen u. o-Tolunilril 
besteht. D ie unter 120° sd. Anteilc setzen sich aus 15% Athylamin, 20% D i- u. Tri- 
aihylamin, einigen Prozent Butylamin, 55% Acetonitril, 5% Allylcyanid  bzw. Croton- 
sdureniiril u. etwas KW-stoffcn zusammen. (D. R. P. 547 518 KI. 12q vom 8/3. 1929, 
ausg. 23/3.1932. Zus. zu D. R. P. 479351; C. 1930. I. 1366.) N o u v e l .

Winthrop Chemical Co. Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Otto Eisleb, 
Hofheim i. Taunus, Darstellung von N-subslituierten l,3-Diamino-2-propanolen. — 
Hierzu ygl. D. R. P. 473 219; C. 1929. II. 350. Naehzutragen ist folgendes: LiiBt man 

CIT2N(CsH6>, Hs Hs
C------- C

CH(OH) i i sc /  \ c i-i2
CH-----CH

CH3N(C,Hs).

C H ,---------------- N-x/  | /O C H .

CH----- CII
I 1 ,C /  \ C H ,II

■G
H, Hj

auf Piperidinoepiliydrin  50%ig. wss. (CH3)2NH-Lsg. bei niclit iiber 60° wirken, so 
erhalt man l-Dimethylamino-3-piperidinopropan-2-ol, Kp.5 104°, misehbar mit W. — 
Methylphenylaminoepihydrin u. (CH3)2N H  liefern l-Dimethylamino-3-plienylmelhyl- 
aminopropan-2-ol, Kp.3 140°, Kp.TC0 300°. —  Diathylaminoepihydrin  (I) gibt mit Per- 
hydrocarbazol die Verb. II, Kp.u 214°. Aus I u. 6-M elhoxy-l,2,3,4-lelrahydroiso- 
chinolin erhalt man III, Kp.3 195°. (A. P. 1845  403 vom 6/11. 1929, ausg. 16/2. 
1932. D. Prior. 3/8. 1926.) A l t p e t e R-

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jaeger, Mount Lebanon, und 
Lloyd C. Daniels, Crafton, Pennsylvanien, V. St. A., Hcrstellung ton Pclargonaldehyd. 
Sebacinsaure Salze werden in Ggw. von H2 u. gegebcnenfalls auch W.-Dampf auf
300—450° erhitzt, wobei eine Carboxylgruppe abgespalten u. die andere zur —C < ^ -
Gruppo reduziert wird. Es cignen sich fiir die Rk. besonders das Fe-, Zn-, Cu- oder 
Ni-Salz. (A .P . 1849  834 vom 1/5. 1929, ausg. 15/3. 1932.) H e r b s t .

British Industrial Solvents Ltd., London, England, iibert. von: Deutsche 
Gold- und Silber-Seheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., Katalylischc 
Reduktion von M csitylozyd. Dasselbe wird bei 170—210° unter erhóhtem H2-Druck 
in Ggw. eines Ni-Katalysators zu Mcthylisobutylcarbinol reduziert oder bei Anwendung 
einer Temp. von nur 140° u. weniger zu 2-Methylpentanon-(4) hydriert. Z. B. wird 
1 kg Mcsityloxyd nach Zusatz von 33 g eines auf Kieselgur niedergeschlagenen Ni- 
Katalysators mit 5 g Ni-Geh. wahrend 15 Min. bei 140° einem H 2-Druck von 10 at 
ausgesetzt. Es wird dabei 2-Methylpentanon-(4) in einer Ausbeute von 96,2% neben 
geringen Mengen von Metliylisobutylcarbinol erhalten. Arboitet man dagegen bei 
170— 210° u. mit einem H2-Druck von 20— 30 at, so wird in prakt. quantitativer Aus-
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beute Methylisobutylcarbinol gewonnen. (E. P. 362 457 vom 4/9. 1930, ausg. 31/12.
1931.) . R. H e r b s t .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfindor: Adolf Gorhan, Liesing b. Wien), Verfahrcn zur Vberfiihrung rerdiinnler 
fliiclitiger alipliatischer Sduren in saure Salze bzw. konzenlrierte Sduren. (D. R. P. 
544 287 KI. 12 o vom 3/6. 1927, ausg. 16/2. 1932. — C. 1929. I. 575 [E .P .  
291 433].) M. F. Mu l l e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Adolf Gorhan, Liesing b. Wien), Vcrfahren zur tjberfuhrung rerdunnler 
fliichtiger alipliatischer Sduren in  konzenlrierte Sduren. (D. R. P. 545 712 KI. 12 o 
vom 14/12. 1927, ausg. 4/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 544287; vgl. vorst. Ref. —  C. 1929.
I. 2692 [F. P. 652 965].) M. F. Mu l l e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Adolf Gorhan, Liesing b. Wien), Verfahren zum Konzentrieren von Essig- 
sdure durch Behandeln der verd. Siiure in Dampfform mit K-Acetat oder dieses ent- 
haltenden Salzgemischcn u. therm. Zers. des gebildeten sauren Salzes nach Patent
544 287 oder 545 712, dad. gek., daB zwecks yollstiindiger Austreibung der gebundencn
Saure die therm. Zers. des sauren Salzes durch gleichmaBiges Erwarmen desselben, 
d. li. unter Vermeidung der tjberhitzung einzelner Teilchen auf Tempp. yon 300 bis 
320° durehgefiihrt wird. (D. R. P. 546 826 KI. 12 o vom 6/8. 1929, ausg. 18/3. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 545712; vgl. vorst. Ref.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Erdalkalicyanamide. Erdalkali- 
oxyde oder -carbonate werden bei Tempp. von mehr ais 400°, zweckmaBig Rotglut u. 
in Ggw. von Katalysatoren, wie CuO, Cr20 3, NiO oder akt. A120 3, mit gasfórmigen 
Gemischen von NH3 u., besonders ungesatt. KW-stoffen, behandelt. Die Gas- 
mischung kann auch vor der Einw. auf die Erdalkaliverbb. iiber die Katalysatoren  
geleitet werden. (F. P. 717 567 vom 23/5. 1931, ausg. 11/1. 1932. D. Prior. 7/7. 
1930.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., (Erfinder: W ilhelm Pungs 
und Franz Krageloh, Ludwigshafen a. Rh.), Verfalireii zur Herstdlung aromatischer 
Kohlenwassersloffe. Weitere Ausbldg. des Verf. des Hauptpatents 509 406, dad. gek., 
daB Katalysatoren verwendet werden, die Verbb. des Selens, Tellurs u. Thalliums 
oder akt. Kieselsaure oder Gemische solcher enthalten. —  Man leitet z. B. ein Gemisch 
von C J L  u. / f 2 (1 : 3) iiber Tellurnitrat auf Schamotte bei 500—800° u. erhiilt ein 
Kondensat, das bis zu 52% RóKbenzol enthalt. (D. P. R. 547 080 KI. 12 o vom 21/9. 
1924, ausg. 22/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 509406; C. 1931. I. 157.) D e r s i n .

Gesellschaft fiir Teerverwertung m. b. H ., Otto Kruber, Hans Kaffer, 
Duisburg-Meiderich, und W ilhelm Thies, Rauxel, Verfahren zur Darstdlung von Phenol, 
dad. gek., daB man Diphenylenoxyd oder diphenylcnoxydhaltigen Teer oder geeignete 
Teerolfraktionen m it H2 oder H2-abgebenden Stoffen unter Druck auf Tempp. iiber 
400° erhitzt u. das gebildete Phenol aus dem Rk.-Gemisch abtrennt. — Z. B . werden 
150 kg sogenannte Misclikrystalle aus Steinkohlenteer, die 40—50% Diphenylenoxyd 
enthalten, unter Zusatz von 50 kg akt. Kohle im Autoklaven nach Einpressen von 
H2 bis auf 50 at 3 Stdn. auf 450— 460° erhitzt. Nach dem Erkalten wird noeh einmal 
H2 bis 50 at aufgepreBt u. weitere 3 Stdn. auf 450— 460° erhitzt. Das Rk.-Prod. liefert 
beim Aufarbeiten mit Lauge 20% Phenol u. etwas o-Oxydiphenyl. Das Vcrf. kami auch 
so ausgofiihrt werden, daB ais H2-liefcrndes Mittel Tetralin verwendet wird. (D. R. P.
545 583 KI. 12 q vom 5/8. 1930, ausg. 3/3. 1932.) N o u v e l .

Ralph Harper Mc Kee, Leonia, V. St. A., Herstellung von Peroxyden organischer
Sduren. Hicrzu ygl. E. P. 171 725; C. 1927. II. 1085. Nachzutragcn ist folgendes. 
Man liiBt zu 400 ccm H ,0 2 6%ig, welchem 10% Na2C03 zugesetzt sind, bei 5° C0H5COC1 
zulaufen u. setzt insgesamt 200 g Krystallsoda zu, so daB dio freiwerdende C 02 ais 
NaHC03 ais Puffer wirkt. Nach 1 -std. Ruhren trennt man das Benzoylperozijd ab. 
Ausbeute 95%, Reinheitsgrad 98%. — Zur Darst. aliphat. Perosyde kann man z. B. 
ein Gemisch von Fettsiiurechloriden aus Cocosfett verwenden. —  Auch gemischte 
Peroxyde lassen sich erhalten, z. B. aus einem Gemisch yon Fmnaryl- u. Benzoylchlorid, 
welches durch Erwarmen yon Fumarsaure mit C0H5CC13 entsteht. Ais Puffer kann 
man auch z. T. N a2H P 04 verwenden, das im Verlauf der Bk. durch Zugabe von Na2C 03 
regeneriert vdrd. (D. R. P. 540 588 KI. 12o vom 16/10. 1926, ausg. 4/1. 1932.) A l t p .

National Anilinę & Chemical Co. Inc., New York, iibort. von: Leon A. Piguet, 
Hamburg, und Roy L. Hunt, Buffalo, V. St. A., Aussalzverfahrm. Das Aussalzen
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von l-Aminonaphtlialin-3,6,S-trisulfonsaure aus ihren 5%ig. Lsgg. erfolgfc bei 30—35° 
durch rasehes Zugeben von so viel NaCl, daB dessen Konz. in der Lsg. 12—13% betragt. 
Man kann auch die Lsg. der Saure zu einer NaCl-Lsg. zugeben. Die Saure wird dabei in 
gut filtrierbarer Form erhalten. (A. P. 1 848 747 vom 7/7. 1926, ausg. 8/3.1932.) N ou v .

X. Farben; Farberei; Druekerei.
H. Franke, Verbesserte Herstellung von Effektfaden und Effekten auf Geweben.

Die gegen substantive Farbstoffe echten Effektfaden, dio in bekannter Weise durch 
alkal. Vorbehandlung u. Nachbehandlung mit aromat. Saurechloriden erhalten werden, 
sind wenig biigel- u. hitzeecht. Besser sind solche Saurechloride, die eino bas. Gruppe 
enthalten, so die Chloride der Chinolinsulfonsaure, der DialkyUmilinsulfonsduren, der 
Alkylaralkylanilinsulfonsaur.en u. der Dialkylnaphthylaminsulfonsduren. Effektfaden, 
die bis zum Mono- oder zum Diacetat acetyliert wurden, sind bedeutend widerstands- 
fśihiger gegen substantive Farbstoffe, wenn sie mit W.-Dampf, am besten unter Druck, 
behandelt werden. Auch Glanz u. Waschechtheit werden durch das Dampfen verbessert. 
Bunte Effekte in  stiickfarbigen Wollwaren erzielt man, indem man einen Teil der Wolle 
mit einer sehr bestandigen Beize aus Fluorclirom u. Ameisensaure versieht. Um Wolle 
gegen das Klotzen mit Anilinschwarz zu reservieren, impragniert man die zu schutzendo 
Wolle mit Casein in alkal. Lsg., eventuell unter Zusatz reduzierender Mittel. (Ztschr. 
ges. Textilind. 35. 155—56. 23/3. 1932.) F r ie d e m a n n .

A. Molnar, Farben von Kleiderstoffcn mit Effekten aus Asbestfasem. Farben von 
Wollstoffen mit Asbesteffekten, die rein weiB bleiben sollen, laBt sich mit yielen Egali- 
sierungsfarbstoffen durchfuhren, falls alle Reste von anderen Farbstoffen u. von Fett 
aus den FarbegefaBen u. der Ware entfernt werden. Ist der Asbest doch angeschmutzt, 
so liiBt er sich mit Igepon H W  leicht reinigen. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 169. 30/3. 
1932.) . F r ie d e m a n n .

J. F. Sacher, iiber die Alkalitat der Kreidc. Vf. bezweifelt das Vork. von freiem 
CaO oder Ca(OII)2 in den naturlichen Kreiden. D ie Ggw. dieser Verbb. wird durch 
hydrolyt. Spaltung von CaC03 erkliirt. In K itten aus Leinol mit trockencn Kompo- 
nenten kann sich abcr hydrolyt. Spaltung uberliaupt nicht bemerkbar machen. — 
Bemerkungen iiber Oltrockner aus gebranntem Gips. Anstrichfarbe „FassadenweiB“ 
aus totgebranntem Kalk u. Leinol, die wohl gut erhartete, aber infolge der Bldg. von 
Kalkseife nicht wetterbestandig war. (Farben-Chemiker 3. 89—91. Marz 1932. Dussel
dorf.) K o n ig .

— , Das Titanweip. Definition. Herst. von TitanweiB, Titandiosyd, Blanc fixe. 
Eigg. Deckfahigkeit, Ausgiebigkeit. Chem. Indifferenz. Handelssorten. (Farben- 
Chemiker 3. 153—54. April 1932.) KÓNIG.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Neue Farbstoffe. Ein neuer Kiipenfarbstoff fiir die
Druekerei ist Hydrondruckblau 3 Ii Teig der I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIEN- 
GESELLSCHAFT. Der Farbstoff hat lebbaften marinę- bis dunkelblauen Farbton, in 
erster Linie ist er fiir den direkten u. Buntatzdruck auf Baumwolle, Kunstseide u. 
Mischgcwcben bestimmt, kann aber auch fur echte Drucke u. Buntatzen auf tier. Faser 
Verwendung finden. Ein neuer Kiipenfarbstoff aus der Reihe der leicht fixierbaren 
Suprafixfarbstoffe ist Indanthrenbrillantorange GR Suprafix, durch auBergewóhnlich 
schonen u. klaren Farbton ausgezeichnet. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 88. 21/2. 
1932.) Su v e r n .

— , Neue Farbstoffe und Produkte. Ein Rundschreiben der I. G. FARBEN
INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT beschaftigt sich mit Entwicklungsverff., z. B. 
im Schnelldampfer in Ggw. fl. organ. Sauren. Ein neues Verf. arbeitet ohne 
Dampfen, die Entw. der mit dem Sauregcmisch gepflatschton Drucke erfolgt voll- 
standig auf warmen Trockentrommcln. (Rev. univ. Soies et Soics artif. 7- 41. Jan. 
1932.) Su v e r n .

W ilhelm van W iillen Scholten, Uber die Beziehungen zwischen Pigmenten und 
Bindemitteln. I., II ., III. Die Olzahl der Pigmente, ihre Best., der EinfluB verschiedener 
Faktoren, z. B. der SZ. des Ols. Der Olgeh. streichfertiger Farben. Die Benetzbarkeit 
der Pigmente, Netzpraparate, Adsorptionserscheinungen. Seifenbldg. u. Verdicken von 
Anstrichfarben, der EinfluB der Metallseifen bei der Lagerung von streichfertigen Farben. 
Tabellen. — Benetzbarkeit des Pigments durch das Bindemittel; Erhohung durch 
Zusatz von Metallseifen oder Fettsauren (Netzpraparate). Adsorptionserscheinungen 
zwischen Pigment u. Bindem ittel: Ausfloekung durch W. oder Bzn. Hiernach 3 Pigment-
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gruppen: Olcopliile mit mehr W.-Verbraucli ais Ol, hydrophilo mit mohr Olverbrauch 
ais W., gleichviel Verbrauch an W. u. Ol. EinfluB der Seifenbldg. durch das Pigment 
auf die Olzahlbest. —  Einw. der Metallseifen boi 12-monatlieher Lagerung auf Zink- 
weiB, Sulfat- u. CarbonatbleiweiB, Titąnox u. Lithoponc mit Kurvenbliittern. Tabellen 
iiber den Charakter der Bodensatze u. iiber Kreidcn u. EiBbldg. (Farben-Chemiker 3. 
51—54. 91— 93. 130—32. April 1932. Hamburg.) K o n ig .

Fr. Kolkę, Hallbarlte.it von Anstrichen auf phosphatierlen Eisenbledien. Die 
Schutzschicht von Eisen-Mangan-Phosphatsalzen gibt in Verb. mit Anstrichen ganz 
hervorragende Resultate. Mangelnde Erfolge liegen an falscher Behandlung. Schutz 
der phosphatierten Eisenteile mit Halbol bei Transport oder Lagerung. Die bessere 
Haftfiihigkeit der Anstriehe auf phosphatiertem Eisen ist besonders fiir die AuBen- 
lackierimg von Bedeutung. Asphaltlacke fiir Masscnartikel. Eisenbleche wurden un- 
behandelt, gesandet, phosphatiert u. gesandet u. phosphatiert mit Schellaek-, Bitumen-, 
Kunstharz (olfrei) u. Holzol-Kunstharzlack gespritzt u. getrocknet. Dann erfolgte dic 
Tauch-, Bewitterungs-, Berieselungs- u. Korrosionspriifung. Die Anstriehe erwiesen sich 
in der angegebenen Reihenfolge der Yorbehandlung steigend haftfahig; die Korrosions- 
verss. sind in bezug auf dio Vorbehandlung nicht eindeutig. Photos u. Tabellen. (Farben- 
Ztg. 37. 978—80. 9/4. 1932. Berlin, Zóllner-Werke A.-G.) K o n ig .

— , Was wissen wir vom Curcuma ? Vork., Sorten (bcngal., javan., batav. u. 
Barbados), chem. Konst. des Curcumins naeh K o s t a n e c k i  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 43  
[1910]. 2163), chem. Rkk. u. Verwendung des Curcumafarbstoffs. (Rev. gen. Teinture, 
Impression, Blanchiment, Appret 10 . 223— 27. Miirz 1932.) F r ie d e m a n n .

K. W iirth , Die Mikrophotographie im Dienste der Anstrichforschung. Unter Bezug- 
nahme auf die Arbeit von HEBBERLING (C. 1 9 3 2 .1. 868) wird auf die guten Erfahrungen, 
mit Eisenrot ais Rostschutzfarbe hingewiesen. Seifenbldg. in Bleifarben ist allein nicht 
maBgebend fur dieEignung eines Farbstoffes zum Rostschutzanstrieh. Es kónnen auch 
mit bleifreien oder bleiarmen Farbstoffen einwandfreie Anstriehe auf Eisen gemacht 
werden. (Farben-Chemiker 3. 100— 101. Marz 1932. Leverkusen-Schlebusch.) K o n ig .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Deutschland, Verfaliren zum Waschen, 
Reinigen, Netzen und Emulgieren, gek. durch die Verwendung von Dihydrodioxolen 
zusammen mit Seifen oder seifenahnlichen Stoffen, wie Harzseifen, Turkisc.hrolólen. 
organ. Sulfosauren u. gegebenenfalls noeh Losungsmm. Man mischt gleiche Teile von 
2,2-Dimethyl-4-oxymethyldihydrodioxol (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 18 9 5 , S. 1169) 
mit einer 30%ig. Kaliumoleatlsg. Man erhalt eine klare Lsg., die mit W. beliebig ver- 
diinnt werden kann u. vollstandig geruchlos ist. Setzt man der Lsg. einen KW -stoff, 
z. B. Tetrahydronaplithalin, in derselben Menge wie die Seife hinzu, so erhalt man 
ebenfalls eino klarc Lsg. von groBem Schaumvermogen. Ahnliehc Priiparate erhalt 
man, wenn man 1 Teil Marseiller Seife mit 3 Teilen 2,2-Methylpentamethylen-4-dioxy- 
methyldiliydrodioxol oder 5 Teilo einer 50%ig. Tiirkischrotóllsg. mit 5 Teilen 2,2-Penta- 
methylen-4-oxyviethyldihydrodioxoln. dann mit 3 Teilen Benzin mischt. (F .P . 711  782  
vom 23/2. 1931, ausg. 17/9. 1931. D. Prior. 18/6. 1930.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Neiz-, Rei- 
nigungs- und Emulgierungsmitleln durch Kondensation von Athern von Oxalkylaminen 
mit hóhermolckularen Fettsiiuren oder durch Veresterung von Oxalkylaminen mit 
hohermolekulareń Fettsauron. Evtl. wird die freie OH-Gruppe mit einer starken 
mehrbas. Saure verestert. —  100 Teile Olirenol werden m it 48 Teilen Tetraoxyathyl- 
athylendiaminmonoathylather bei 180° erhitzt, bis das Prod. in W. 1. ist. Dazu werden 
noeh 100 Teile Neutralseife zugesetzt. —  Diathanolamin wird m it der doppelten 
Menge 70°/oig. H 2S 0 4 bei 170° 4 Stdn. erhitzt. Das Rk.-Prod. in das Na-Salz uber- 
gefuhrt u. mit Olsaurechlorid boi 95° umgesetzt. Naeh einer Stde. wird das Rk.-Prod. 
abgetrennt, im Vakuum getrocknet u. die erhaltene wachsahnliche M. in geschmolzenem 
Zustande in konz. H 2S 0 4 gegossen. Beim Stehen bei 20— 30° wird das Prod. wasser- 
lóslich. Es bildet sich der H 2S 0 4-Ester des Morphólindlsaureamids. In gleicher Weise 
wird auch dor H3P 0 4-Ester hcrgestellt. (E. P. 3 6 4  1 0 4  vom 28/7. 1930, ausg. 28/1. 
1932.) M. F. Mu l l e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Richard Patrick Mc Glynn, 
Manchester, Her stellung von sulfonierten fetlaromatischen Verbindungen durch Be
handlung einos Gemisches eines fetten Oles, einer Oxyfetts;iure u. eines Phenols 
zuniichst m it starker H 2S 0 4 u. dann mit Oleum. —  290 Teile Ricinusol, 90 Teile 
Phenol u. 100 Teile H 2S 0 4-Monohydrat werden gemischt u. unterhalb 20° abgekiihlt,
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worauf 300 Teile Oleum (20% S 0 3) zugegeben werden. Es wird 2 Stdn. bei tiefer 
Temp. nachgeruhrt u. ausgewaschen. Das olige Prod. wird neutralisiert. Es ist gegen 
Sauren u. liartes W. bestandig. Die Prodd. dienen insbesondere zur Herst. von Emul- 
sionen von Olen u. Fetten u. werden in der Textil- u. Leder Industrie verwendet. (E .P .
365 299 vom 5/1.1931, ausg. 11/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

H. Th. Bóhme Akt.-Ges., Chemnitz, Herstellung von sulfonierten Eslern von 
aliphatischen Dicarbonsduren, dio erhalten werden aus ungesatt. aliphat. Carbonsaurcn 
durch Addition von HCN u. Verseifung des Nitrils. —  100 kg des Dibutylesters einer 
Dicarbonsaure, die aus Ricinusólsaure durch HCN-Anlagerung u. Verseifung gewonnen 
wird u. die Bruttoformcl C10H3IJO5 besitzt, werden mit 130 kg H 2S 0 4 (66° Be) bei 
Tempp. unterhalb 15° sulfoniert. Das Rk.-Gemisch wird auf Eis gegossen, m it Glauber- 
salzlsg. gewaschen u. evtl. neutralisiert. Vgl. F. P. 38087; C. 1931. II. 317. (E .P .
362 195 vom 1/1. 1931, ausg. 24/12. 1931. D. Prior. 10/2. 1930. F. P. 39 657 vom  
20/1.1931, ausg. 11/2.1932. D. Prior. 10/2.1930. Zus. zu F. P. 677526; C. 1930. 1. 
4254.) M. F. Mu l l e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung von hdher- 
molekularen Schwefelsaureestern aus OH-Gruppen enthaltenden naturlichan oder kiinst- 
lichen Harzen oder aus Oxyfettsauren mit mehr ais 9 C-Atomen oder aus D eriw . der- 
selben durch Umsetzung mit dem Einw.-Prod. von S 0 3 auf organ. Basen, insbesondere 
auf tertiare organ. Basen, z. B. Pyridin. Ais Harze sind genannt Schellack, Kolo- 
phonium, Bakelite u. Gummiharz. —  80 Teile Cl - S 0 3H werden langsam in 200 Teilo 
wasserfreies Pyridin getropft. Daboi bildet sich eine Additionsverb., die sich in kry- 
stalliner Form abseheidet. In diese Suspension wird eino Lsg. von 100 Teilen Schellack 
in 250 Teilen Pyridin bei 30° eingcleitet u. bei 30—35° gehalten. Das in W. 1. gewordene
Prod. wird unter Kiihlen neutralisiert, das ausgeschiedone N a2SO., wird abfiltriort u.
aus dem Filtrat wird das Pyridin abdest. Die Prodd. werden in der Textilinduslrie 
verwendet. (E. P. 365 468 vom 28/5. 1931, ausg. 11/2. 1932. Schwz. Prior. 28/5. 
1930.) M. F. Mu l l e r .

British Dyestuffs Corp. Ltd., James Baddiley, James H ill und Arnold 
Shepherdson, England, Farbeprdparate zum Fdrben von CeUuloseacetat. Die nach dem 
Verf. des Hauptpat. hergestellten Pasten werden getrocknet, vorteilhaft nach Zusatz 
von Schutzkolloiden, wie Seifen, Salzen von Sulfosauren oder Kondcnsationsprodd. 
aus Naphthalin u. CH20  usw. D ie so erhaltenen Pulver liefern nach dem Vermischen 
mit W. eine feine Dispersion des Farbstoffes. Die in Ggw. von Lignonsulfosaure her- 
gestellto Farbstoffpaste aus dem Farbstoff 5-Nitro-2-anisidin — >- Diathylanilin wird 
bei 40° unter vermindertem Druek getrocknet. (F. P. 33 009 vom 5/2. 1927, ausg. 
11/6. 1928. E. Prior. 30/9. 1926. Zus. zu F. P. 623761; C. 1931. II. 317.) F r a n z .

Budd International Corp., V. St. A., Malrizen. Eine stickstoffhartbare, z. B. Mn, 
Si, Al, Cr u. Mo enthaltende Stahllegierung wird in die ungefahre Form der herzustellen- 
den Matrize gegossen, wiederholt therm. behandelt u. einer weiteren u. schlieBlich end- 
giiltigen mechan. Formgebung unterzogen, u. anschlieBend stickstoffgehartet. (F. P. 
718 337 vom 6/6. 1931, ausg. 23/1. 1932. A. Prior. 9/6. 1930.) K u h l i n g .

Ullstein A. G., Walter Matuschke und Erich Blasing, Deutschland, Her
stellung von Stercotypieniałem. Eine mit einer oder mehreren Schichten eines kom- 
pressiblen Materials, wie Lóschpapier, versehene Materntafel wird ohne weitere Filz- 
auflage gepragt. (F. P. 712 925 vom 9/3. 1931, ausg. 15/10. 1931. D. Prior. 10/3.
1930.) Gr o t ę .

Walter Howey, New York, Herstellung von Teilfarbendruckformen auf plioto- 
elektrischem Wege. Die Vorlage wird photoelektr. abgetastet, u. zwar wird daboi fur 
jede Farbę ein entsprechendes Farbfilter verwendet. Die hierbei in der Photozello 
entstehenden elektr. Strome werden verstarkt u. setzen einen Gravierstichel in Be- 
wegung, der dio einzelnen Teilfarbenausziige auf Druckplatten eingraviert. (A. P. 
1 849 544 vom 31/1. 1930, ausg. 15/3. 1932.) Gr o t ę .

Jules Robert Guerard, Frankreich, Seine, Herstellen von Druckformen durch 
Gravicren. Auf eine Unterlage wird eino Schicht aufgetragen, die aus der Mischung 
einer Lsg. vou Harzgummi in A. u. A. u. einer Lsg. eines Celluloseesters oder -athers 
in  Aceton besteht. Das Losungsm. wird bis zur Gallertbldg. verdampft, worauf die 
Schicht durch Erhitzen getrocknet u. porós gemacht wird. In der Schicht wird das 
Muster durch Gravieren oder photomechan. Atzung hergestellt. (F. P. 649 926 vom  
3/8. 1927, ausg. 29/12. 1928. A. P. 1 850 929 vom 3/S. 1928, ausg. 22/3. 1932. F. Prior. 
3/8. 1927.) Gr o t ę .
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W ilhellll Schultz, Liibeok, Herstellung einer die Farbwalze nicht angreifenden 
Druckfarbe unter Veruiendung von Sulfilcelluloseablauge ais Ausgangsmaterial, dad. gek., 
daB dio Ablauge ihrer die Walzenmasse schadigenden Wrkg. durch Abstumpfung 
der Sauro u. durch Zugabe geriugor Mengen von 01- u. Fettseifen beraubt wird. (D .R . P. 
542 587 KI. 151 vom 11/5. 1929, ausg. 26/1. 1932.) Gr o t ę .

Shinjiro Horii, Tokio, Japan, Schablonenblatt, bestehend aus einem Trager aus 
Fasorstoff m it einem Uberzug, der aus einer Mischung einer Lsg. von Estern der Poly- 
saccharide, von Weichmachungsmm. u. Farbstoffen besteht, welehe die ultravioletton 
Strahlen absorbieren. (E. P. 365 542 vom 17/10. 1930, ausg. 18/2. 1932.) G r o t ę .

[russ.] Jefim  Fritlmanowitsch Belenki, F irn is, F irn isersatz  und Olfarben. L eningrad: S taatl.
W iss.-Techn. Yerlag 1932. (84 S.) R b], 0.80.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
C. A. Klebsattel, Soligentrockner in  Firnis und Farbę. Petroleumdestillate ais 

neue Verdiinnungsmittel. Soligen, der ideale Trockner (Metallsalze von Naphthen- 
sauren). LSslichkeit der Soligene in minerał. Losungsmm. ist vollkommen gleichartig, 
sie wird durch Zusatz von Benzoesaure begiinstigt. Soligontrockner in fester oder fl. 
Form veriindern sich nicht beim Lagern. Viskoplus ist ein Aluminiumnaphthenat, das 
die Viscositat pflanzlichor Ole u. minerał. Losungsmm. auBerordentlich steigert. Der 
Zusatz fl. Soligene zu synthet. Harzlsgg. hat sich praktischer erwiesen, ais das Ver- 
kochen damit. (Paint, Oil chem. Rov. 93. Nr. 14. 11— 12. 22. 7/4. 1932.) K o n ig .

Georg Walter, Das Harnstoff-Formaldehydkolloid. F in Beitrag zur KonstUution 
der kiinstlichen Harze. (Vgl. C. 193 1 .1. 2401.) Durch Yergleich der theoret. wichtigsten 
Herst.-Verff. der Harnstoff-Formaldehydharze miteinander, sowie mit den Entstehungs- 
bedingungen der nichtharzigen Harnstoff-Formaldehydkondensationsprodd. wird das 
den yerschiedenen Harzbildungsverff. Gomeinsame aufgezeigt u. der Zusammenhang 
mit den nichtharzigen Kondensationsprodd. horgestellt. Entstehung u. Zus. der Harze 
stehen in besonders inniger Beziehung einerseits zum krystallisierten Dimethylolharn- 
stoff, andererseits zum amorphen Methylolmethylenharnstoff. Folgerungen aus dem 
quantitativen Verh. des Dimethylolharnstoffs beim SchmelzprozeB. Das in seinem Verh. 
zunachst an solvatokrat. Kolloide erinnerndo, in semen elektr. Eigg. noch eingehend zu 
untersucliende gewohnliche Harnstoff-Formaldeliydharz weist in seinen allgemeinen 
Entstehungsbedingungen u. in seinem allgemeinen Bauplan gewisse Berulirungspunkte 
mit elektrokrat. Kolloiden auf. (Kolloid-Ztsclir. 57. 229—34. .1931. Wien.) K o n ig .

H. M. Johnson, Entwicklung der Uberzugsmalerialien. Altcste tlberzugo aus 
geschm. natiirliehen Harzen u. trocknenden Olen. Neuere Firnisse. Holzćil gegen 
Leinol. Kalk- u. Esterharze, Celluloselacke. Synthet. Harze auf Phenol-Formaldeliyd- 
basis bis zu den Glyptalen. (Amer. Paint Journ. 16. Nr. 23. 16— 20. 21/3. 1932. 
Detroit.) K o n ig .

L. Rinowa, Bestandigkeitsgrad von Lackfilmen und Wirlcung von Mineralsduren. 
Unters. iiber die Festigkeit einiger Lackuberziige auf Eisenblech gegen H2S 0 4. Weitest- 
gehender Sehutz wird durch Asphaltlacke ( -|- Kongokopal) crzielt; ein solchor mehr- 
fach aufgetragener Lack ist resistent gegen H 2S 0 4 von 22° Be., weniger gegen H N 03 u. 
HC1 u. nicht widcrstandsfiihig gegen Mineralsauredampfe. (Oel-Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-Shirowojo Djelo] 1931. Nr. 10 (75). 46— 50. Leningrad.) SCHONFELD.

C. Sommer, Schmelz- und Siedekessel fiir die Ollackfabrikation. Allgemeine 
Angaben iiber Vor- u. Nachteile der verschiedenen Kesselarten. (Farben-Ztg. 37. 
622— 23. 30/1. 1932.) .. SCHEIFELE.

W. W. Schkatzelow und w. P. Ssinzki, Uber den Harzgehalt der weifirussischen 
Kiefer. Zur Best. des Kolophoniumgeh. wird empfohlen, den Extraktionsriickstand boi 
150° in N 2- oder C 02-Atmosphare zu troeknen. (Arbb. Gory-Goretzkischen Gelehrten 
Ges. [ukrain.: Pratzy Gory-GoretzkagaNawukowagaTawarystwa] 7 .23 28. 1930.) Scho.

Hercules Powder Co., Delaware, ubert. von: Irvin W. Humphrey, Wharton, 
New’ Jersey, V. St. A., Entfdrben von Harz. Man dest. das Harz im Vakuum bei 270 
bis 330° in einen Fraktionierbehiiltcr, der auf 260—290° erhitzt wird. Die einzelnen 
Fraktionen werden getrennt aufgefangen; die mittleren werden auf helle, nicht nach- 
dunkelndo Seifen verarbeitet. (A. P. 1832  864 vom 23/8. 1926, ausg. 24/11.
1931.) E n g e r o f f .
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Newport Co., Delaware, iiberfc. von: W illiam Burns Logan, De Quincy, V. St. A., 
Entfarben ton Harzen. Zu einer 10%ig. Lsg. von Harz in Solventnaphtha gibt man
0,45—4,5 kg einer Lsg. von SnCl4 oder A1C13 in Solventnaphtha, riihrt einigo Minuten 
dureh u. filtriert. Dann verd. man mit 5—50% w. W., um noch Reste von Sn(OH)4 
zu entfernen, dekantiert u. dest. das organ. Losungsm. ab. (A. P. 1782  267 vom  
2/8. 1928, ausg. 18/11. 1930.) E n g e r o f f .

Marius Tournel, Frankreich, Verfahren zur Reinigung und Entfdrbung ton  Harzen, 
dad. gek., daB z. B. 100 kg pulverisiertes Kolophonium m it 100 kg 30%ig. NaOH  
bis zur Bldg. einer homogenen Lsg. erwiirmt werden, m it 800 1 W. versctzt u. weiter 
erhitzt werden, bis sieh das Harz absetzt u. die uberstehende Fl. die Verunreinigungen 
enthalt. Letztore wird abgehebert, das Harz in kochendem W. u. N a2C 03 suspendiert, 
m it NaCl versetzt u. nochmals von der iiberstehenden Lauge getrennt. Die Harz- 
suspension wird neutralisiert u. filtriert. (F. P. 693 292 vom 8/7. 1929, ausg. 18/11.
1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutsehland, Herslellung von ólloslichen Harzen. 
Zu dem Ref. nach D. R. P. 526 391 (C. 1931. II. 1203) ist folgendes nachzutragen. 
100 Teile eines dureh 18std. Einleiten von gasformiger HC1 in ein Gemisch von 127 Tin. 
X ylól, 270 Teilen 30%ig. CH.fi u. 200 Teilen konz. HCl erhaltlichcn Prod. (I) werden 
mit 200 Teilen Naphthalin auf 180° erhitzt, bis die HCl-Entw. aufgehórt bat. Man 
dest. im Vakuum das uberschiissige Naphthalin ab u. erhitzt noch einige Zeit auf 260°. 
Das erhaltene Harz ist 1. in fetten Olen. —  In  iihnlicher Weise erhalt man óllóslicho 
Harze aus I u. Telralin, aus Di-a)-chlortelramethylbenzol u. Diphenyl oder A nisol oder 
Diphenylozyd, aus Chlormethylnaphthalin u. Naphthalin oder Tetralin, aus Di-co-chlor- 
methylnaphthalin u. Dimethylnaphłhalin oder Athylnaphthalin sowio aus einem Ge
misch von Chlor-p-xylol, 2,4-Dichlor-l,2,44rimethylbenzol u. Phenol. (F. P. 695 476 
vom 12/5.1930, ausg. 17/12.1930. D. Priorr. 13/5., 30/10.1929 u. 20/3. 1930.) N o u v e l .

John Stogdell Stokes, Spring Valley Farms, iibert. von: Em il E. Novotny, 
Logan, V. St. A., Herstellung von Harzen aus Resorcin. Das Verf. des A. P. 1767696 
(C. 1930. II. 3866) wird in der Weise abgeandert, daB bei der Kondensation von 1 Mol. 
Resorcin mit hóchstens 1/2 Mol. CH20  an Stello von Paraformaldoliyd hier eine 37%ig. 
wss. CfhO-Lsg. verwendet wird. (A. P. 1 8 4 9 1 0 9  vom 21/8.1926, ausg. 15/3. 
1932.) " N otjvel.

Celanese Corp. of America, iibert. von: W illiam Henry Moss, Cumberland, 
V. St. A., Herslellung von Harzen aus Milchsdure. Milchsdure wird unter RuckfluB 
mehrere Stdn. erhitzt. Dann werden die fluchtigen Anteile abdest. Man erhalt ein 
hellgelbes, lichtbestandiges Harz vom Erweichungspunkt 30— 35°, 1. in Aceton, A. u. 
anderen organ. Lósungsmm., welches vermutlich dureh innere Anhydrid- bzw. Esterbldg. 
entstanden ist. Es dient ais Zusatz zu Cdluloseeslem. (A. P. 1 849 107 vom 12/5. 1928, 
ausg. 15/3. 1932.) N ottvel.

Halizite Corp., iibert. von: Adolf Hawerlander, New York, Herstellung ton 
Harzen aus Zucker. Zucker wird mit CH20  kondensiert. — Z. B > lost man 500 g Zucker 
in 1000 ccm 40%ig. CH20  u. erwarmt 10 Min. auf 40°. Die Lsg. ist ais Imprdgniermittd 
geeignet. Beim Stehen setzt sieh das gebildete Harz ab. Es hiirtet von selbst in 24 
bis 48 Stdn. Beim Erhitzen auf 180— 200° erfolgt die Hartung in wenigen Minuten. 
ZweckmaBig erwarmt man nach der Kondensation noch m it einigen Gramm N a2S 0 3 
10 Min. auf 60°. Das Harz dient zur Herst. von piast. Massen. (A. P. 1 837 216 vom 
19/7. 1929, ausg. 22/12. 1931.) N o u v e l .

Robeson Process Co., V. St. A., Herstdlung von Phcnolformaldehydharzen. Dio 
Herst. der Harze erfolgt in Ggw. von Sulfitcelluloseablauge. — Z. B. werden 40 Teile 
Sidfilcdluloseablauge mit einem Geh. von 50% Trockensubstanz, 40 Teile Phenol u. 
20 Teile einer 35%ig. wss. Hexamethylenteiraminlsg. unter 35 at Druck 3 Stdn. erhitzt. 
Man trennt dio wss. Sehicht ab u. verarbeitet das Harz auf Lacke oder auf Prefimi- 
schungen. ZweckmaBig wird dio Sulfitcelluloseablauge vor der Kondensation von Ca 
befreit. Statt Phenol kónnen Kresol oder Xylenol, statt CH20  kann Furfurol verwendet 
werden. Fcrner kónnen saure Katalysatoron, wie HCl oder NH4C1 benutzt werden. 
(F. P. 719 894 vom 9/7. 1931, ausg. 12/2. 1932. A. Prior. 2/8. 1930.) N o u v e l .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, W illiam John Roy Evans und 
Rowland H ill, Blackley, Manchester, Herstdlung ton  Harzen. Phenolaldehydharze u. 
Glyptale, von denen eins oder beide in Ggw. eines naturlichen Harzes hergestellt sind, 
werden miteinander kondensiert. —  Z. B. werden 33,4 Teile Paraformaldehyd, 75 Teile 
Phenol u. 198,4 Teile Kolophonium 1 Stde. unter RuckfluB auf 135° erhitzt. Man
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dest. unter Durchleiten von C 02 bis 285°, kiihlt auf 200° ab, gibt 40,4 Teile Glycerin u.
52,5 Teile Phthalsdureanhydrid zu u. erhitzt unter RiickfluB 1/2 Stdo. auf 285°. Das 
erhaltene orangegelbe Harz erweicht bei 146—149°, hat die SZ. 20 u. lóst sich bei 300° in 
der gleichen Menge Leinol-Holzol. Man kann auch das Glyptal in Ggw. von Kolo- 
phonium herstellen oder die fertigen Harze miteinander versclimelzen. Die Harze 
dienen zur Herst. von Lacken. (E. P. 367 001 vom 1/11. 1930, ausg. 10/3.1932.) N o u v .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Seydel, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung ron Kondensationsprodukten aus 
Phenolen und Aldcliyden m it oder ohne Anwendung von Druck, welche durch An- 
wendung von Hitze allein oder von Hitze u. Druck in unl. u. unschmelzbare Kunst- 
massen ubergefiihrt werden kónnen, dad. gek., daB man ais Kondensationsmittel starkę 
isocycl. hydroaromat. Basen oder dereń D eriw . verwendet. Hierzu vgl. das Ref. 
iiber E. P. 302609; C. 1929. II. 499. (D. R. P. 537 452 Kl. 12q vom 1/3. 1927, ausg. 
4/11.1931.) N otjvel.

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Earle C. Pitman, 
Princeton, V. St. A., Verfahren zur Ileratellung schwerbrennbarer Lacke, insbesondere 
von Spritzlacken aus Glyptal u. trocknenden Olen, dad. gek., daB die Lacke einen 
Zusatz von oxydationshindernden Stoffen, z. B. einer 0,05%ig. alkoh. Lsg. von Hydro
chinon (Tannin), erhalten. (A. P. 1 7 82126  vom 13/7. 1928, ausg. 18/11. 1930.) E n c .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, Frank- 
reich, Herstellung von Lackuberzugen. Man setzt Celluloselacken eine verhaltnismaBig 
geringe Menge (etwa 5%) synthet. Harz (Glyptalharz) vom „A lkyd“ -Typxis zu. (F. P. 
35 869 vom 31/8. 1928, ausg. 29/3. 1930. E. Prior. 5/9. 1927. Zus. zu F. P. 649 384; 
C. 1931. I. 3067.) S c h u t z .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
G. Antonoff, Ober den plastischen Zustand. Die Kurven, die man ais Funktion 

der Veriinderung der Eigg. von Kautschuklsgg. m it der Zeit bei verscliiedenen Konzz. 
erhalt, weisen eine Art Wendepunkt auf, durch den sie in zwei sonst gleiehmaBig ver- 
laufende Teile zerfallen. Vf. woist darauf hin, daB die gleiche Erscheinung auftritt, 
wenn man dio yerschiedensten Pigmente mit nieht oxydierbaren Olen fortlaufend 
verd., die dazugehórenden Viscositaten bestimmt u. die Viscositatswerte ais Funktion 
der Verdunnung kurvenmaBig aufzeichnet. Die steil abfallende Kurve geht zunachst 
in einen kurzeń, waagerechtcn Ast iiber u. fallt bei weiterer Verdiinnung erneut steil 
ab. Der erste Teil kennzeichnet den piast. Zustand des Systems, wahrend der zweite 
den fl. darstellt. Erklart wird diese Erscheinung durch eine Agglomeration der Teilchen 
im piast. Zustand, die im fl. Zustand zerfallt. (Rev. gen. Caoutchouc 9. Nr. 79. 3— 4. 
Fcbr./Marz 1932.) BLANKENFELD.

G. F. Thompson und E. V. Bratby, Kautschukfarben. (India Rubber Journ. 83. 
237—38. 268—70. 295—96. 5/3. 1932. — C. 1932. I. 884.) F r o m a n d i .

Joseph W. Ayers, C. K. W illiams & Co., Unreines Eisenoxyd ais Gummi- 
pigment. Die Wirkung von Ferrisulfat auf Vulkanisation und Alterung. Anwesenheit 
von Spuren von wasserloslichem Ferrisulfat im Eisenoxydrot setzt die Vulkanisations- 
geschwindigkeit an sich beschleunigter Mischungen herab u. beeinfluBt dio Alterung 
der Yulkanisate ungiinstig. Durch tlberfuhrung des Ferrisulfats in unl. Ferricarbonat 
durch Zusatz von Soda zu den Mischungen wird die Wrkg. aufgehoben. Auch die Filrbc- 
intensitat des Eisenoxydrots wird infolge vergroBerter Aggregation des Eisenoxyds 
durch Ferrisulfat stark herabgesetzt. (Ind. engin. Chem. 24. 320— 24. Marz 
1932.) B l a n k e n f e l d .
* R . Thiollet, Bemerkungen iiber die Bildung von Gallerten in Ultrabeschleuniger 
enthallendeii Kautschuklosungen. Die Gallertenbldg. in Lsgg. von Kautscliuk-ZnO- 
Schwefelmischungen, dio Ultrabeschleuniger enthalten, in Bzl., Bzn. u. in Trichlor- 
iithylen wird diu-ch laufendc Viscositatsbestst. der Lsgg. yerfolgt. Ais Beschleuniger 
werden Tetramethylthiuramdisulfid, Athylidenanilin, Anhydroformaldehydanilin, Mer- 
captobenzothiazol, Tetramethylthiurammonosulfid u. einige Kombinationen zwischen 
diesen angewandt. Es zeigt sich nun, daB die Gallertbldg. durehweg am sclinellsten 
in den Bzl,-Lsgg. erfolgt; in den Bzn.-Lsgg. geht die Gallertbldg. bei weitem langsamer 
vonstatten, wahrend sie in den Trichlorathylenlsgg. uberhaupt nieht eintritt. Die 
Viscositaten der Trichlorathylenlsgg. nehmen nach anfanglich geringer Steigerung 
standig ab, u. zwar um so mehr, ais der zugesetzte Beschleuniger Ultrawirkung besitzt.
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D ie Lsg. wird sohlieClieh so diinn, daB ihre Viscositiit der des reinen Lósungsm. fasfc 
gleieh wird. Auf Grund von Heizungsresultaten sclioint es, ais ob von dem Moment 
an, wo die Viscositiit kleiner wird, dio Beschleuniger die Vulkanisation nicht nur nicht 
mehr begiinstigen, sondern sogar den Abbau des Kautsehuks beschleunigen. Mit Tri- 
chlorathylen erhalt man nach gewisser Zeit Prodd., die iiberhaupt nicht mehr yulkani- 
sieren. Das Lósungsm. beeinfluBt demnach auch die Vulkanisationsgeschwindigkeit 
fiir die aus den Lsgg. erhaltenen Gummihautchen, da der Kautschuk in Lsg. bereits 
nach kurzer Zeit, je nach dem angewandten Lósungsm., merklich abgebaut wird. 
Bzl. wirkt in dieser Hinsicht am geringsten u. liefert nervige Vulkanisate. Die Vulkani- 
sate aus Bzn.-Lsgg. sind nicht mehr so nervig u. die aus Trichlorathylen sind ńi ilirer 
Giite diesen noeh deutlich unterlegen. Vf. empfiehlt fiir alle Fiille ein Bzl.-Bzn.-Gemisch 
u. warnt vor dor Verwendung des zwar unbrennbaren Triehlorathylens fiir Lsgg., dio 
nicht sogleich nach ihrer Zubereitung vcrbraucht werden. (B ov. gen. Caoutchouc 9. 
Nr. 79. 5— 9. Febr./Marz 1932.) B l a n k e n f e l d .

Anodę Rubber Co. Ltd. und Francis Gabor, Ile deG uernesey und Ungarn, 
Entfernen von elektrisdi aufgdadenen Teilchen aus Suspensionen mit Hilfe eines elektri- 
schen Strom.es. Eine der Eloktroden wird in der FI. angebracht, welche die Teilchen ent- 
hiilt, dereń elektr. Ladung der Ladung der Teilchen entgegengesotzt ist, welche in der 
dio andero Elektrodę enthaltenden FI. yorhanden sind. Die Fil. stehen derart mit- 
einander in elektr. Yerb., dafi die Teilchen nicht von der einen zur anderen Fl. gelangen 
kónnen. Die Abschoidung von Latex wird niiher besclirieben. (F. P. 720 361 vom 23/10.
1930, ausg. 18/2. 1932.) D r e w s .

Revere Rubber Co., Rodo Island, iibert. von: W illis A. Gibbons, New Jersey, 
u ud Eardley H azell, New York, Herstdlung ton Hartkautsdiukpulver. Wss. Kautschuk - 
dispersionen werden mit der erforderlichon Menge Vulkanisiermittel vulkanisiert u. 
die Hartkautschukteilchen durcli Filtrieren oder Spriilitrockncn gewonnen. (A. P. 
1849  920 vom 19/11. 1929, ausg. 15/3. 1932.) P a n k ó w .

Soc. Italiana Pirelli, Mailand, und Joseph Thomas Shevlin, London, M i- 
schungen von Faktis- und Kautschukdispersionen. Vulkanisierte fette Ole werden in nocli 
fl. Zustande in W. dispergiert u. die erhaltenen Pasten oder ihre Mischungen mit 
Kautschukdispersionen zum Formen, Streiehen oder Impragnieren von Gewebe ver- 
wendet. —  Man erhitzt 85 kg Colzaól mit 15 kg S 5 Stdn. unter Riihren auf ca. 150°, 
kiihlt auf 95° ab, gicBt unter gleichzeitigem Zusatz von 40 kg einer 3% ig. wss. Saponin- 
lsg. allmahlich in einen Homogonisierer u. erhalt nach grundlieher Durehmischung 
eine Pastę, dio ais solche verwendet werden kann oder in einer Mischung aus 10 kg 
33% ig. Kautschukmilcli, 2 kg Pastę, GO g S, 100 g ZnO, 10 g Ultrabeschleuniger, 
die durch 50 g CaSO., warmeempfindlich gemacht ist. (E. P. 367 378 vom 13/8. 1930, 
ausg. 17/3. 1932.) P a n k ó w .

W illis A. Boughton, Cambridge, Vulkanisiermittd. Man verwendet Se statt S
in Kautschukmischungen. (Can. P. 291311 vom 25/6. 1928, ausg. 16/7. 1929.) P a n .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, iibert. von: Max H. Hubacher, Nitro, 
Alterungssdiutzmittel f iir  Kautsdiuk, bostchend aus den Rk.-Prodd. eines Amins, wie 
Anilin, Toluidin, Xylidin, mit dem Kondensalionsprod. eines Arylliydroxyds, wie Phenol, 
Resorcin, Hydrochinon, a- u. /3-Naphthol, mit einem aliphal. Aldehyd, wie Acet-, 
Propion-, Butyr-, Hept-, Crotonaldehyd, Aldol, Aerolein; z. B. das Bk.-Prod. von 
Anilin mit dem Kondonsationsprod. von Butyraldehyd mit /3-Naphthol oder Phenol 
oder von CH3CHO mit Phenol. (A. P. 1 848 721 vom 26/9.1929, ausg. 8/3.1932.) P a n k .

Paul Behrens, Deutsehland, Diddungsmatcrial aus Kautsdiuk. Man setzt wahrend 
der Herst. vorzugswcise zu der Kautschuklsg. solche Substanzen, wie Alkohole, Ather, 
Athersalze, Ketone. Man erhalt Dichtungen mit erhóhter Widerstandsfiihigkeit gegeń 
Kautschukiósungsmm. (F. P. 714451 vom 2/3. 1931, ausg. 14/11. 1931.) P a n k ó w .

Rene Jean Benjamin Elissabide, Frankreich, Herstellung von Kautsdiuksohlen 
oder -teppichen. Kautschukpulver wird gleichmiiBig in einer Form Terteilt u. zcrkleinerte 
tier. oder pflanzliche Fasern (Kamelhaare, Baumwollfasern u. dgl.) gleichmiiBig darauf- 
gesiebt. Man vulkanisiert in der Presso (Vulkanisationstemp. etwas lióher) u. zer- 
schneidet nach Abkiililen zu gewiinschter Form. (F. P. 720 295 vom 19/7. 1930, ausg. 
17/2. 1932.) P a n k ó w .

Christian Augenstein, Deutsehland, Kautschuksohle. Kautsehukplatten werden 
mit der Stahlbiirste gereinigt, mit oiner Vulkanisationslsg. u. nach dem Troeknen mit 
erhitzter Kautschukmilcli iiberzogen. Jlan erhitzt Holzfasern mit Kautschukmilcli u.
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streicht die erhaltene Pastę auf die getrocknete Kautscliukplatte in einer Starko von 
ca. 1 mm auf. Man schneidet nun die Sohlen aus der Platte, rauht die Ledersohle auf, 
bestreicht m it Vulkanisationslsg., preBt u. yulkanisiert dio Kautscbuksohle danacb auf 
die Ledersoble auf. (P. P. 719 731 vom 8/7. 1931, ausg. 9/2. 1932.) P a n k ó w .

Seiichi Yamamoto, Tokio, Lederersatz aus Kautschuk. Aus Rinde u. Blattern, 
insbesondere von Artocarpus Kunstlcri, werden das Tannin sowie die nicht faserigen 
Bestandteile entfernt. Das erhaltene Fasernetz wird mit Kautschuklsg., die S enthalt, 
impriigniert. Die Fasern kónnen rechtwinklig zueńiander angeordnet sein. Das vulka- 
nisierte Materiał dient zur Herst. von Treibricmen, Koffern, Beuteln, Behaltern, Schuhcn 
Sohlen u. FuBbodenbelag. (E. P. 367 317 vom 19/11. 1931, ausg. 10/3. 1932.) P a n k .

XIII. Atherische Ole; Eiechstoffe.
Otto Gerhardt, Apparative Ausriislung der Industrie dtherischer Ole und kiinst- 

licher Eiechstoffe. Apparatur fiir Dest. mit W.-Dampf, Rektifizier- u. Fraktionierblasen, 
Rk.-Kessel, Autoklaven, Extraktionsapp., Fraktionierung von Citronellol, Lemongrasól 
u. yon Jononen werden beschrieben. Abb. (Chem.-Ztg. 56. 113— 14. 134— 36. 155— 56.
Febr. 1932.) E l l m e r .

— , D ie naturlichen Eiechstoffe. Geschichte der Blutenextraktion. (Parfums de 
France 9. 375—79. Dez. 1931.) E l l m e r .

A. H. Bennett, Sizilianische Ole. Citronenole der Ernte 1931— 1932: Citralgeh.:
з,90— 4,60°/o; a o 15’5 =  +63,10° bis 68,25°; D .15>5 0,8559—0,8572; nichtfluchtiger Ruek- 
stand: 1,78— 2,28. Dest. Ol aus Californien: Citralgeh. 2,15°/,,; an15’5 =  +66,75°;
D .15*5 0,8522. Die Unters.-Methoden zur Best. der durch Veranderung von Citral 
eventuell sich einstellenden Zunahme an freiem Alkohol werden beschrieben, desgleichen 
die Bereitung u. Eigg. maschinengepreBter Ole u. die neueste Praxis zur Trennung von 
Ol u. W. durch Zentrifugieren zur Vermeidung von Veranderungen des Ols. Maschinen- 
gepreBtes Citronenol moderner Fabrikation: Citralgeh.: 4,65—5,05%; ay> =  +58 ,50°  
bis +66,25% ; D. 0,8565—0,8587; nichtfluchtiger Ruckstand: 2,42—3,36% . (Per- 
fumery essent. Oil Record 23. 39—41. 24/2. 1932.) E l l m e r .

L. S. Glichitch und Y. R. Naves, Uber die Zusammensetzung des Ylang-Ylangoles.
Vff. haben das ather. Ylang-Ylangól von den Comoren untersucht u. folgende Bestand
teile aufgefundcn: Terpene (0,3—0,6%): d-a-Pinen; Sesguiierpene (33— 38%): Bicycl., 
schwach linksdrehendes Sesguiterpen, Kp.12 114— 116°; D .2° 0,9026; iid20 =  1,4966; 
an =  — 2° 18'; Mol.-Refr. 66,57; bicycl., stark linksdrehendes Sesguiterpen, Kp.20 116 
bis 118°; D.2° 0,9057; nn20 =  1,50 52; ocd =  — 79° 21'; Mol.-Refr. 66,86; l-Caryophyllen; 
aliphat. Sesguiterpen, K p.12 132— 134°; D .20 0,890; no20 =  1,50 68; an =  — 110° 48', 
welches das Dichlorhydrat des Cadinens, F. 118— 119°, gibt; Sesguiterpen, Ivp.a 134°;
D .2° 0,8822; iid20 =  1,5195; ap =  + 1 1 °  15', welchcs ebenfalls das Dichlorhydrat des 
Cadinens gibt. Diescs Sesguiterpen kommt dem Sesquicitronellen yon S em m l e r  u . 
Sp ORNITZ (C. 1914. I. 247) nahe, doch weioht das durch Red. mit Na u. absol. A. 
erhaltene Dihydrąsesguiterpen von dem aus Sesguicitronellen erhaltenen in den physikal.
Eigg. erheblich ab. Auch mit Famesen, bzw. Dihydrofarnesen ist es nicht ident. Alkohole
и. Ester (52— 64%): l-Linalool; Benzylalkohol (Hauptmenge der freien Alkohole); 
Phenylathylalkohol; a-Terpineol; Nerol; Geraniol; Famesol; Nerolidol; l-Cadinol; Ester- 
sauren: Ameisensaure; Essigsdure; Benzoesdure; monocycl. Sesguiterpenalkohol, Kp.5 142 
bis 144°; D .20 0,9150; nn2° =  1,4937; ud =  5° 8'; Mol.-Refr. 70,65; gibt ein Clilorhydrat,
F. 81°, vielleieht ident. mit dem Trichlorhydrat des Bisabolens; Sesguiterpenalkohol,
F. 138°, wahrscheinlieh ident. mit dem von SCHIMMEL u. Co. im Manila-Ylang-Ylangol 
aufgefundenen Alkohol. Aldehyde u. Ketone (0,1—0,2%): Aceton; Furfurol; Oenantliol; 
Benzaldehyd; Kórper, welche Semicarbazone vom F. 209— 212° liefern. Phenole u. 
Phenolather (3%): p-Kresol; Methylsalicylat; Phenol von schwachem Vanillingeruch,
F. 117— 118°; Eugenol; hohere Phenole. Bas. Korper (0,1%): Methylantliranilat; nicht 
definierte Basen von nieotinartigem Gerueh. Das Verhaltnis der Bestandteile schwankt 
je nach dem Handelstyp des Oles. Vff. geben fiir 4 yerschiedene Typen die Mengen- 
verhaltnisse der Fraktionen K p.10 115°, Kp.10 115— 155° u. Kp.10 155— 185° an. Die 
Schwankungen innerhalb dersclben hangen nach Vff. nicht nur vom Fliićhtigkeits- 
grad, sondern auch yon der Art der Spaltung gewisser Komplexverbb., aus denen die 
Sesguiterpene entstehen, ab. Dafiir spricht die Beobachtung, daB trotz der sch 
Fliichtigkeit des Benzylbenzoats sich die Sesguiterpene in den bei der W.JDampfdesfcT^N 
zuletzt ubergehenden Anteilen angereichert finden, daB dieselben fem ewim .Extraktol !'ry'
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fast yollstandig fehlen. Der fiir eine Durchschnittsausbeute von 2% an dest. Ol fiir 
die O-haltigcn Bestandteile bereehnete Prozentsatz von 0,7—0,8% entsprieht etwa 
der Gesamtausbeute an ather. Extraktol. Die hier beobachtcten Verhiiltnisse wider- 
spreehen der Hypothese des direkten Aufbaus der Sesąuiterpene aus Isopren oder Aceł- 
aldehyd-Aceton. (Parfums de France 10. 7— 13. 36—41. Febr. 1932.) E l l m e r .

C. Raab, Einiges iiber Hyazinthen, dereń Oerucli und Verwendbarkeit in der Par- 
fumerie. Kultur u. Extraktion der Bluten. Verwendung yon Hyazinthen-Konkret. 
Vorschriften fur Extraits. (Riccbstoffind. u. Kosmetik 7 .18— 20. Febr. 1932.) E l l m e r .

Alfons M. Burger, Der Narzissengeruch ais Parfiim. Ricchstoffe des Narzissen- 
typs u. Narzissenkompositionen. (Riccbstoffind. u. Kosmetik 7. 6— 7. 24. Jan. 
1932.) E l l m e r .

M. G. Shepard und P. J. Leaper, Ricinusol ais Ausgangsstoff fiir  Parfumaromas. 
Es werden die aus der Literatur bekannten Umsetzungen besproeben, die bei der 
pyrogenen Zers. des Ricinusóles zu wohlriechenden Verbb., wie Ketonen, Aldebyden 
etc. fuhren. (Soap 8. Nr. 3. 71— 73. 115— 16. Marz 1932.) S c h o n f e l d .

Paul Jellinek, Die Verwendung der lerpenfreien Ole in der Parfumerie. Der 
Vorteil der Terpene: Sie geben der Komposition natiirlicbe Frisclie; der Nachteil: Sio 
kónnen im Anfangsgeruch stórend wirken u. yerharzen leicht. (Riechstoffind. 6. 
211— 12. 219— 22. Dez. 1931.) E l l m e r .

H. Schwarz, Cumarin. Verwendung zu Essenzen u. zur Parfumierung von Tabak u. 
kosmet. Priiparaten. (Seifcnsieder-Ztg. 59. 99. 17/2. 1932.) E l l m e r .

C. Lagneau, Die Analyse der dłherischen Ole. Erórterung der aus uneinheitlicher 
Unters. u. Beurteilung entstehenden Schwierigkciten, Forderung u. prakt. Anrcgungen 
fiir internationale Festlegung yon Einheitsyorschriften. (Ann. Falsifications 25. 80 
bis 88. Febr. 1932.) Gr o s z f e l d .

A. Chiris, Ein notwendiger Forlschrilt. Die Vereinlieitlichung der Untermchungs- 
melhoden der dtherischen Ole. Bericht u. Vorschliige des Zcntralyerbandes fiir ath. 
Ole u. aromat. Grundstoffe. (Parfums de France 9. 380—-84. Dez. 1931.) E l l m e r .

Tito Pavolini, Untersuchung und Bestimmung des Pulegons in den Pfefferminz- 
olen. -Mit iiberschussigem N H 2OH-HCl gibt Pulegon ein Dioxim, das die Gruppierung 
— C(—NOH)—C(—NHOH)— b e s itz t u. zur TsCHUGAEFFsehen Ni-Dioximrk. b efah ig t 
ist. Diese Rk. eignet sich fur eine halbquantitative Best. des Pulegons in Pfefferminz- 
ólen: 0,15 g der Probe (in A.) werden mit 7%ig. alkoh. N H 2OH • HCl-Lsg. gekocht, 
KOH, dann 0,5 ccm einer 24%ig. KiCl2-Lsg. zugegeben u. nacli Erkalten mit 20%ig. 
Essigsaure neutralisiert. Der Nd. des Ni-Komplexes wird bei 105— 110° getrocknet. 
Sein Gewicht, multipliziert mit 0,6656, gibt die Menge Pulegon in 0,15 g der Probe an. 
Der Geh. der ubrigen, u. U. m it Aldehyden gemischten Ketone ergibt sich aus der 
Differenz Gesamtketone—Pulegon. (Riv. Ital. Essenze Profumi 14. 79— 81. 15/3. 1932. 
Turin.) HELLRIEGEL.

L. S. Glichitch und Y. R. Naves, Bestimmung des absoluien Ols (Iron) im  Jcon- 
kreten Irisol. Man gibt zu einer Lsg. von 5 g Irisbułter in 25 ccm vóllig reinem u. 
trockenem A. langsam unter Schiitteln eine Lsg. von 2,5 g kryst. LUliiumacetat in 4 g 
li. absol. A. Nach 1-std. Stehen wird das ausgefiillte Lithiummyrislat abgesaugt, mit A. 
gewaschen u. die ath. Lsgg. 2-mal mit 15 ccm 20%ig. Na2C 03-Lsg. durchgeschuttelt. 
Weiterhin sieh abscheidcndes Lithiummyristat wird abfiltriert u. die yereinigten ath. 
Lsgg. 2-mal mit 20 ccm dest. W. gewaschen, getrocknet, konz. u. gewogen. Das ge- 
fundene Gewicht, mit 20 multipliziert, ergibt den Prozentgeh. des Konkrets an Handels- 
Iron. (Parfums de France 9. 371— 74. Dez. 1931.) E l l m e r .

R. M. GatteJossć, Form ulaire du chim iste parfum eur e t du  savonnier. 4e  ód. ref. Paris: 
Desforges, G irardot e t Cie. 1932. (360 S.) 8°.

XVI. Nahrungsmittel; Genulłmittel; Futtermittel.
W. V. Cruess, Die Rolle der Saure bei der Lebensmittelhmservierung. Bei Ansauern 

der Briihen mit Citronensaure oder Essigsaure bis ph =  4,8 oder darunter yerderben 
die Prodd. selbst nieht bei st-arker Beimpfung mit hitzebestandigen Sporen yor der 
Kochung, besonders bewahrt auch bei Artischocken. (Food Manufacture 7. 115— 19- 
April 1932. California, Uniy.) GROSZFELD.
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H. Serger und K. Ciarek, Die Luft ais Schadigungsfaktor bei der Konserven- 
herstellung und die Mdglichkeiten ihrer Ausschaltung. Beilrag zur Frage des Emkuierens 
und Exhaustierens. Durch Entfernung der Luft wird die Entw. der aeroben Kcime 
ais der hiiufigsten Bombageursache u. dio korrodiorendo Wrkg. von 0 2 auf WeiBbleeh 
yermieden. Besprechung techn. Exhaustorcn u. VakuumverschluBmaschincn. (Kon- 
seryen-Ind. 19. 158—61. 24/3. 1932. Braunschweig, Konseryenyersuchsstation.) Gd.

H. Stanley Redgrove, Arrowrool. Herkunft, Herst., Eigg. u. Verwendung der 
Starkeart. (Food Manufacture 7. 78— 79. Marz 1932.) Gr o s z f e l d .

R. G. Strash und T. I. Mjatzelski, Uber die Veranderung der physikalisch- 
chemischen Eigenscliaften der Kartoffel wahrend der Winterlagerung. Zum Schutz vor 
Beschadigung nimmt die Kartoffel bei Winterlagerung an Aciditat zu. Die Aciditats- 
zunahme dauerte fort bis zum Friihjahr, zu weleher Zeit die Alkalisierung u. Be
schadigung der Knollen boginnt. N, Rohfaser u. Feuchtigkeit zeigten keinen Zusammen- 
hang mit dor Lagerungsdauer. Der Starkcgoh. nimmt mit der Lagerung ab. (Ann. 
Weissruss. Staatl. Akad. Land- u. Forstwirtsch. Gory-Gorki [ukrain.: Sapiski 
Bolaruskai Dsjarshaunai Akademii sselskao i Ijassnoe Gaspadarki] 11. 63 —  73.
1930.) SCHONFELD.

W. F. Geddes, J. G. Mallocłi und R. K. Larmour, Die Mahl- und Backfdhigkeit 
von durch Frost geschddigtem Weizen aus der Em te 1928. Zahlreiche Weizenproben 
werden naeh der auBeren Beschaffenheit in Klassen von verschiedener Qualitat ge- 
ordnet, die auf Mahl- u. Backfahigkeit untersueht werden. Die Backfahigkeit hangt 
sehr yon dem jeweiligen Proteingeh. ab. (Canadian Journ. Res. 6. 119— 55. Febr. 1932. 
Uniy. Manitoba, Alberta u. Saskatchewan.) W. S c h u l t z e .

R. K. Larmour, Der EinflufS der Lagerung bei rerschiedenem Feuchtigkeitsgehalt auf 
die Backfdhigkeit von Marguis- Weizen. Weizenproben mit einem W.-Goh. yon 10 bis 22°/0 
wurden bis zu Tempp. von 21° mehrere Monate lang gelagert. Dio Backfahigkeit 
erlitt nur in einigen Fallen geringe Beeintrachtigung. (Canadian Journ. Res. 6. 156—61. 
Febr. 1932. Saskatchewan, Univ.) W. S c h u l t z e .

Jacobsen, Herslellung und Konservierung von Orangenpulp. Prakt. Angaben iiber 
Herst. von Orangenpulp u. Verwendung der Konsenrierungsmittel Albenal, Cordin, 
Animalin  u. Benzoitol dabei. (Braunschweig. Konserven-Ztg. 1932. Nr. 14. 5— 6. 
6/4. 1932.) Gr o s z f e l d .

George Defren, Wassergehalt erhoht die Viscositdt der Schokoladeiiberzugsmasse. 
Bei Zunahmo des W.-Goh. von 0,4 auf 1,1% stieg die Auslaufzeit in einem besonderen 
Viscosimeter (Zeichnung im Original) von 170 auf etwa 400 Sekunden. (Food Industries
4. 127— 28. April 1932. Newton, Mass.) Gr o s z f e l d .

Franz Ferdinand Zilkens, Die Wirkungder Scliokoladeauf dieZahne. Beschreibung 
der Verss. zum Nachweis der Unschadlichkeit von Schokolado (vgl. C. 1932. I. 2396), 
Widerlegung entgegengesetzter Literaturangaben. (Kazett 1931. Nr. 13. 3 Seiten. 
Sep.) Gr o s z f e l d .

H. J. Evans, Der Gefrierpunkt der Milch. Vortrag uber Wert u. Bedeutung des- 
selben. (Milk Industry 12. Nr. 10. 81— 85. April 1932. Brecknoek.) Gr o s z f e l d .

A. C. Fay und Glenn A. Aikins, Faktoren, die die Anderungm im Ozydations- 
lieduktionspotenlial bei der Reduktion von Methylenblau in Milch beeinflussen. Die 
Potential-Zeitkurven der Milch mit u. ohne Methylenblau blieben in guter Oberein- 
stimmung wahrend des ganzen Vorganges. Die Bakterienflora beeinfluBt die Form 
der Kurve. Die Zone der siehtbaren Red. wurde durch den Fettgeh. positiv, die Farb- 
stoffkonz. negativ beeinfluBt; im letzteren Falle wurde die Zeit der Sichtbarkeit der 
Red. yerlangert. Bei Zusatz iibormaBiger Farbstoffmengen verlief das Potential der 
Lsg. nicht allmahlich zu nogatiyen Grenzen, sondern sank steil in der charakterist. 
Reduktionszone des Indieators. Zusatz von Rohrzucker beeinfluBte auch die Form 
der ICurve. (Journ. agricult. Res. 44. 71— 83. 1/1. 1932. Kansas Agric. Experim. 
Station.) Gr o s z f e l d .

Glenn A. Aikins und A. C. Fay, Wirkung von Licht auf die Reduktion von 
Methylenblau in Milch. (Vgl. yorst. Ref.) Die Potentiale von Rahm, Vollmilch u. Mager- 
milch bewegen sich im Sonnenlicht naeh der negatiyen Seite hin, wobei Fett die Ande- 
rungen naeh oben oder unten ablenkt. Zusatz von F ett zu Magermilch yerkiirzt die 
Reduktionszeit im Sonnenlicht, wahrscheinlich durch Ausweitung der Reduktionszone, 
Na-Oleat u. -Stearat ebenso, aber durch schnellere Potentialsenkung. Zusatz yon 
Magermilch oder Rahm yerscharfte die durch Sonnenlicht induzierten Potential- 
iinderungen. Die Reduktionsintensitat durch Bakterienwrkg. war negativer ais die
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durch Sonnenlicht, beide Reaktionsarten sind daher wesentlieh yerschieden (vgl. 
WllITEHEAD, C. 1931 . I . 1192). Kiinstliches Licht ist nur graduell von Sonnenlicht 
verschicdcn. (Journ. agricult. Res. 44 . 85— 95. 1/1. 1932.) GROSZFELD.

C. W. Molier, Pasteurisierung in verschlossenen Flaschen. Abbildung, Be-
schreibung u. Vorteile des App. Avita zur gleichzeitigen Dauerpasteurisierung von 
520 Liter- oder 870 Halbliterflaschen bei 63—65°. (Milk Industry 12 . Nr. 9. 83—85. 
Marz 1932.) Gr o s z f e l d .

Otto Gratz, Verbesserung des Bahmes von Milch und Kasereiserum durch Waschung. 
Versuchsreihen, die zeigen, daB durch wiederholte Waschungen mit W. u. Magermilch 
bei anschlieBendem Zentrifugieren erhebliche Verbesserung der Butterbeschaffenheit 
eintritt. (Lait 12 . 172— 81. Marz 1932. Magyaróvar.) Gr o s z f e l d .

Gerald J. Cox, E. W. Schwartze, Raymond M. Hann und Richard B. Unangst, 
Vorlcommen und Bestimmung von Aluminium in Nahrungsmiltdn. I. Bestimmung von 
Aluminium in organischem Materiał. Dio Best. erfolgt dureh colorimetr. Messung des 
mit Aurintricarboxylsaure entstehenden Lackes nach besonderer Arbeitsvorsehrift: 
Das Materiał wird getrocknet, in Pt-Schale verascht, die Asche mit HC1 eingedampft, 
S i0 2 im Riickstand mit HF entfernt, Rest mit NaKC03 aufgeschlossen, zur Aschenlsg. 
gefiigt, Al — an F eP 04 adsorbiert —  bei ph =  4,2 in Acetatpufferlsg. abgesehieden, 
von Fe(OH)3 mit NaOH getrennt, Lsg. bei Ggw. von NH.r Acetat -f- NH.,C1 mit Aurin- 
tricarboxylat (Aluminon) versetzt, sowie mit HC1 auf ph =  4,5—5,5 gobracht, 1 Min. 
gekoeht u. mit (NHJjCÓ;, auf ph =  7,1 eingestollt. Nach Entfcrnung des Farbiiber- 
schusscs durch 20 Min. Stehen erfolgt colorimetr. Vergleich gegen Thymolblaulsg., 
Ablesung der Endwerto aus einer besonderon Kurve. Weitere Einzelheiten (vgl. auch 
W in t e r , T h r u n  u . B ir d , C. 19 2 9 . II. -2801) im Original. (Ind. engin. Chem. 24. 
403—05. April 1932. Pittsburgh, Mellon Inst. of Indust. Res.) GROSZFELD.

George D. Beal, Richard B. Unangst, Helen B. Wigman und Gerald J. Cox, 
Vorkommen und Bestimmung von Aluminium in  Nahrungsmitteln. II. Aluminiumgehalt 
von in Glas und Aluminium gekochten Nahrungsmitteln. Ergebnisso in einer Tabelle. 
Al-Gerate werden von Lebensmitteln neutraler Rk. nur unwesentlieh angegriffen, etwas 
mehr von sauren oder m it Backsoda (baking soda) hergestellten. Dunkle Gerate gaben 
mehr Al ab ais helle, in keinem Falle aber so viel, daB die P-Absorption bei der Ver- 
dauung dadurch ernstlich gestórt wird. Die mittlere tagliclie Al-Aufnahme wird auf 
12 mg geschatzt, davon stammen etwa 5 mg aus den GeriŁten. (Ind. engin. Chem. 24. 
405— 07. April 1932. Pittsburgh, Mellon Inst. of Indust. Res.) Gr o s z f e l d .

A. Schulerud, Die Bestimmung des Sduregrades im Mehl. Ais Sauregrad definiert 
Vf. dio im trockenon Mehl vorhandenen Sauren, d. h. Phosphate, Fettsauren u. zu- 
weilen Aminosauren. Bei der Extraktion mit W. werden aber fortlaufend 1. Phosphate 
aus den organ. Verbb. gebildet, so daB der Sauregrad wahrend der Extraktion ansteigt. 
Daher gibt die A. O. A. C.-Methode stets zu hohe Wcrte. Im Gegensatz hierzu gibt 
die griech. Methode zu niedrige Werte, da in 85%ig. A. die Originalphosphate nicht 
vollstandig 1. sind. Yf. schliigt daher folgendes Verf. vor: 10 g Mehl werden in 67°/0ig. A. 
suspendiert u. auf 100 ccm aufgefullt. Nach einigen IMin. starkem Schuttcln wird 
filtriert u. sofort m it 1/ 10-n. Alkali titriert. Phosphate u. Fettsauren sind in 67%ig. A. 11., 
u. die erhaltenen Werte stimmen mit denen nach 4 Stdn. Extraktionsdauer uberein. 
(Cereal Chemistry 9. 128—36. Marz 1932. Oslo, Norwegen, Kristiania Brodfabrik 
A/S.) H a e v e c k e r .

Geo. L. Alexander, Bemerkung -iiber den Wert der Viscositalsbestimmung zur Er- 
mittlung einiger Eigenschaften vcm Keks- und Teigwarenmehlen. Viscositatsunterss. an 
Keks- u. Teigwarenmehlen mit dem Mac  MlCHAEL-Viscosimeter geben einigen Anhalt 
iiber den Wert derselben. (Cereal Chemistry 9. 169—70. Marz 1932. Detroit, Michigan, 
Commercial Milling Co.) H a e v e c k e r .

D. Florentin, Die Bestimmung des Feltes in Milehpuher. Bei geniigender Ex- 
traktion nach SoNHLET wurden bei zuckerfrciem Pulver etwas lióhero Werte ais nach 
WEIBULL gefunden. Bei gezuckerten Zubereitungen empfiehlt sich Lsg. in W. zu 
gleicher Verdiinnung wie bei n. MUch u. Unters. nach gebriiuchlichen Verff. (G e r b e r , 
A dam , W e i b u l l , amtliches Verf.), die fast gleiche Ergebnisse liefern. Bei Handels- 
proben ist auch der veranderliche W.-Geh. von erheblichem EinfluB auf das Ergebnis. 
(Ann. Falsifieations 25 . 88— 91. Febr. 1932. Paris, Lab. Municipal de Chimie.) Gd .

Thomas Searby Kelsey, England, Behandlung von Getreide und anderen Starkę- 
mehl enthaltenden Stoffen. Man unterwirft Getreide u. dgl. der Einw. von Dampf, um
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die Stiirkezellon aufzucjuellen, worauf das Prod. einem ZerreibungsprozeB zweeks Zer- 
stórung der Starkezellen ausgesetzt wird. (F. P. 718 306 vom 5/6. 1931, ausg. 23/1. 
1932. E. Prior. 6/6. 1930.) S c h u t z .

J. Miskolczy, Budapest, Herstellung von haltbarem Brot. Zur Herst. des Brotteiges 
nimmt man an Stelle von W. einen verd. koekenden Kartoffelkleister. Der Kleister 
wird aus roken gemahlenen Kartoffeln gewonnen. Das zur Teigherst. verwendete 
Mehl kann auch yorher sterilisicrt werden. (Ung. P. 87 015 vom 30/12. 1922, ausg. 
1/5. 1931.) K o n ig .

W. Gallusser, Budapest, Verfahren, um den Wassergelialt des Brotes zu erhalten, 
dad. gek., daB man dem Brotmehl im Stadium des Aufgchens einen aus Kartoffel- 
flocken hergestellten Brei zugibt. Der Kartoffelbrei wird aus 6—15% der Mehlmenge 
an getrockneten Kartoffeln u. 200— 220% W. hergestellt. (Ung. P. 103 641 vom  
9/3. 1931, ausg. 16/11. 1931.) K o n ig .

Fritz Gossel, Frankfurt a. M., Behandlung von Sojabohnen und ahnlichem Gemuse- 
sa.men. Die Bohnen werden mit oder ohne mechan. Vorbehandlung nach Bedecken 
m it Stoffen, die sie vor Oxydation schiitzen, z. B. Ólen, Fetlen, Paraffin  oder dereń 
Mischungen, erhitzt u. dann von anhangenden Stoffen in bekannter Weise durch 
Zentrifugieren befreit. (E .P . 367 082 vom 11/12. 1930, ausg. 10/3. 1932. D. Prior. 
10/1. 1930.) S c h u t z .

Charles Murat, Frankreich, Herstellung von nicht vergorenem Trauhensaft. Man 
preBt von den Stengeln befreite Weinłrauben aus u. unterwirft den Saft einer Pasteuri- 
sierung, der eine langere Ruhepause folgt. Dann wird der Saft in luftdicht ver- 
schlossene Flasclien gefiillt u. stehen gclassen, wobei sich der W einstein abscheidet, 
von dem man den Saft abgieBt u. zum zweiten Mai pasteurisiert, worauf er wieder auf 
Flasehen gefiillt u. ein drittes Mai der Pastcurisicrung unterworfen wird. (F. P. 719 813 
Tom 11/10. 1930, ausg. 10/2. 1932.) S c h u t z .

Soc. Buhler Frśres, Schweiz, Herstellung yon feinem Kakaopulter von dunkler 
Farbę. Die Zerkleinerung oder das Mahlen des Kakaos erfolgt in einer Reihe yon Zy- 
lindern bekannter Art u. die gewiinschte Fiirbung wird durch Erhitzen des Kakaos 
vor oder nach dem Vermahlen u. durch nachfolgendes Abkiihlen wahrend oder nach 
dem MahlprozcB erreicht. (F. P. 718 880 vom 19/6. 1931, ausg. 29/1. 1932. D. Prior. 
17/7. 1930.) S c h u t z .

Citizens of the United States of America, iibert. von: Leidy D. Zern und 
Richard C. Munkwitz, Herstellung von Milchschokolade. Man vermischt 6 Teile Zucker 
mit 1 Teil Kakao  u. riihrt das Prod. in W. von 212° F  ein, halt diese Temp. einige Zeit 
aufrecht, worauf man das Gemisch stehen liiBt, um die dispergierten Teilchen zum 
Koagulieren zu bringen. Dann wird die sirupahnliche M. von dcm auf der Oberflache 
der Mischung bcfindliehen Kakaofett u. dem faserartigen Nd. am Boden getrennt, 
mit 3 Teilen Milch verruhrt u. bei 180° F etwa 20 Minuten erhitzt. (A .P . 1849  030 
Yom 30/4. 1928, ausg. 8/3. 1932.) Sc h u t z .

Reginald Hubert Foreshew, London, Herstellung ion viscosem Zucker fiir die 
Schokoladeherstellung. Man setzt dem Zucker eine Lsg. aus einem unschadlichen K-Salz, 
z. B. GH3-COOK (1 Teil), das in einer unschadlichen Salzlsg., z. B. von GHaGOONa 
(14 Teile) gel. ist, zu. Die so erhaltene M. wird mit gerósteten Kakaobohnen u. Kakao- 
butter versetzt, um z. B. eine „Couverture“ zu erhalten. ( E . P .  366 487 vom 3/11.
1930, 27/1. 1931, ausg. 3/3. 1932.) S c h u tz .

Andrew L. W inton and Kate Barber W inton, S tru c tu re  and  com position of foods; v. I ,  Cereals,
nu ts, oil seeds. New Y ork : W iley 1932. (710 S.) 8°. S 8.50.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
D. Manlove, Palmolfabrikation in Nigeria. (Buli. Matieres grasses 16. 47—57. 

1932.) SCHÓNFELD.
Guglielmo Loew, Versuche mit Erdniissen beim Pressen. Pressung von Erdniissen 

mit 2,5—3% W. bei 200 at u. bei 60— 65° ergab beste Olausbeute u. einwandfreie 
Kuchen. (Gior. Chim. ind. appl. 13. 565— 68. 1931. Imperia.) Gr im m e .

A. Banks und T. P. Hilditch, D ie Fettsauren und zusammengesełzten Glyceride 
einiger Oleomargarine. Dio Unterss. wurden ausgefiihrt an 3 nordamerikan. Oleo- 
margarinen vom F. 30—35°, YZ. 285,6— 286,7 u. JZ. 48,0— 49,8. Ihr Geh. an vollig 
gesatt. Glyceriden ist niedrig im Vergleich mit dem der ganzen Rindertalge (vgl.
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C. 19 3 2 . I. 1592) u. diese sind reicher an Palmitin- (u. Myristin-)saure ais die urspriing- 
liehen Talge, da dio stark stearinsaurehaltigen festen Glyceride (wie Palmitodistearine 
u. Tristearin) grofienteils in den PreBtalg iibergegangen sind. Demzufolge enthiilt 
Oleomargarin ais Ganzes aucli mehr Palmitin- (mit Myristin-)saure im Verhiiltnis 
zu Stearinsaure ais Talg; aber nicktsdestoweniger ist die Gesamtmenge an C18-Sauren 
(Stearin-, Ol- u. Linolsaure) in den ganzen Oleomargarinen ziemlich dieselbe (ea. 68 
bis 70 Mol.-%) wie in vielen Talgen. Die nicht yóllig gesatt. Glyeeride der Oleomargarine 
ahneln in ihrer quantitativen Zus. sehr stark den entsprechenden Glyceriden in yielen 
Talgen. (Journ. Soe. chem. Ind. 51 . Transact. 111— 14. 8/4. 1932. Liverpool, 
Univ.) B e h r l e .

M. B elopolski und I. M axim ow, Zur chemischen Zusammensetzung von Fischolen. 
Es wurden die Fettsauren einiger Fischóle direkt in A. u. PAe. bromiert. Die Bromie- 
rung erfolgte unter den Bedingungen der Hexabromidzahlbest.: 0,4— 1,2 g Fettsauren 
in 10— 15 ccm absol. A. oder PAe. werden bei 10— 15° m it Br gesatt., nach 3 Stdn. dio 
Bromide abzentrifugiert u. m it gekiihltem Lósungsm. ausgewaschen. Aus den Lsgg. 
wurden nach Behandcln mit K J- u. N a2S 0 3-Lsg. usw. die 1. Bromide +  gesatt. F ett
sauren gewonnen. Das Ó1 von Sardinea melanostica (JZ. der Fettsauren 182, gesatt. 
Fettsauren 26,42%) ergab bei Bromierung in A. 62,91% unl. Bromide mit 71,64% Br 
u. 124,86% 1. Bromide, 55,67% Br (gesatt. Sauren nicht mitgerechnet); die Bromierung 
in PAe. 123,72% unl. Bromide mit 70,08% Br u. 65,07% 1. Bromide mit 43,09% Br. 
Es ergeben sich daraus die Bromzahlen von 114,19 u. von 115,21 fiir die in
A. bzw. PAe. erhaltenen Gesamtbromide, entsprechcnd den JZZ. 181,34 u. 182,96. In 
gleicher Weise wurden die Fettsauren aus Heringsol u. Stockfischól bromiert. Die in 
PAe. unl. Bromide sind D eriw . hoch ungesatt. Fettsauren. Ihre Ausbeute ist ebenso 
genau u. eine ebenso charakterist. Konstantę, wie die ,,Hexabromidzahl“. Die unter- 
suchten Fette enthalten mindestens 2 Gruppen hoch ungesatt. Fettsauren; fiir die An- 
nahme der Ggw. von gewóhnlicher Linol- u. Linolensaure liegen keine Grunde vor. 
Die Bromierung der Fettsauren von Fischolen in A. u. PAe. u. Best. der 1. u. unl. 
Fraktionen ermoglicht sowohl die qualitativc, wie die ąuantitatiye Charakterisierung 
dieser Fette. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1 9 3 1 . Nr. 10 (75). 
43— 16.) S c h o n f e l d .

S. Schmidt-Nielsen und Jergine Stene, Der Gehalt des Dorschlebertrans an Stick- 
stoff- und Pliosphoryerbindungen. Einfache N-Verbb. (Alkylamine u. dgl.) sind auch 
in dem durch Autolyse u. Faulnis der Dorschlebern gewonnenen Tran nur in un- 
bedeutenden Mengen (1 mg N/100 g) zu finden, der Geh. in n. Medicinallebertran 
diirfte hochstens 1 mg N/100 g betragen. Die entsprechenden P 0 4'"-Werte werden 
zu 2,3 bzw. 0,1 mg P/100 g gefunden. Der Geh. an ungespaltenen Lipoiden wird im 
rolien Tran entsprechend 60 mg N/100 g u. 25 mg P/100 g, in n. Medicinallebertran 
etwa 2 u. 1 mg/100 g bestimmt. Die u. a. yon N o r r is  u. Ch u r c h  (C. 19 3 1 . I. 960) 
beobachteten schadigenden Wrkgg. lassen sich also nicht auf Giftwrkg. yon Alkylaminen 
u. dgl. zuruckfuhren. (Kong. Norske Vidensk. Selskab Forhandl. 4. 47— 50. 1931. 
Sep.) R . K . Mu l l e r .

C. Stiepel, Fischóle in der Seifeninduslrie. Besprechung der Verfahren zur Des- 
odorisierung und Enlfarbung dieser Ole. I. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 27. 61 bis 
63. Marz 1932.) S c h o n f e l d .

W . Popow , Herstellung einer 17°/0igen Seife mit 40°/o Tongehalt. Fabrikations- 
yorschriften. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 19 3 1 . Nr. 11 (76). 
19—20.) S c h o n f e l d .

Siegfried Zimmermann, Losungsmitlelseifen. Besckreibung einer Anlage zur 
Herst. von Lósungsm.-Seifen unter Anwendung von Cyclohexanolen ais Losungs- 
yermittler. (Osterr. Seifen-Fachbl. 2. 201— 03. 1930.) SCHONFELD.

K. T aufel und H . T haler, Zur Chemie der „Keioniranzigke.it“ der Fette. I. Ein  
neuer analytisclier Nachweis. Zum Nachweis der hoheren Ketone eignet sich Salicyl- 
aldehyd wie fo lgt: Von dem F ett werden aus Fraktionierkolben mit Glasschliff mit 180 ccm 
W . 20— 25 ccm in ein Reagensglas abdest. Damit emulgiert man 0,4 ccm reinsten 
Salicylaldeliyd, giefit nach Absitzen das W. bis auf etwa 4 ccm ab, emulgiert nochmals 
durch Schutteln, gibt in die Mitte der F l. 2 ccm H2S 0 4 u. mischt. Rosa- bis Tiefrot- 
farbung (gelb beim Leeryers.) zeigt hohere Ketone an. Bei schwacher Rk. empfichlt 
sich gleichzeitig bei Haupt- u. Leeryers. 15 Min. Erhitzen in sd. W. —  Aldehyde u. 
aromat. Ketone reagieren nicht; mit zunehmender Kettenlange der Ketone tritt Farb- 
yertiefung yon Orange (Aceton) nach sattem Himbeerrot (Methylnonylketon) ein.
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Erfassungsgrenze des letzteren 20 y, Grenzkonz. 1: 500 000. — Kautschuk, Kork u. 
elektroosmot. gereinigtes W. kónnen positive Rk. vortauschen. (Chem. Ztg. 56. 
265—66. 2/4. 1932. Miinchen, Forschungsanst. f. Lebensmittelchemie.) Gr o s z f e l d .

A. R. Matthis, Beitrag zur Bestimmung der Saurezahl in Olen unter Verwendung
des „Alkaliblau 6 B “ ais Indicator. Vf. findet aus zahlreichen Vergleichsverss., daB 
zur Best. der SZ. in Olen sieh Alkaliblau 6 B in einer 2,4%ig. Lsg. von 94°/0 C2H5OH 
am besten eignet. 5 g helles Ol oder 1 g dunkles gealtertes 01 werden in 50 eem einer 
Misehung aus 1 Vol. 94%ig. C?H 5OH u. 2 Voll. thiophenfreiem Bzl. gel. u. naeh Zugabe 
von 0,5 ccm des Indicators mit 1/10-n. KOH schnell titriert. Blindvers. ist notwendig. 
Vf. gibt noch an Hand von Zahlen u. Bildern Vergleichszahlen u. besondero Vorsichts- 
maBregeln. (Cliim. et Ind. 27 . 503— 12. Marz 1932.) K. O. MULLER.

Gustav Beekmann und Abraham Schreiber, Belgien, Konsistente Fette. Rieinusol, 
das dureh Erhitzen teilweise zersetzt ist, wird mit Fettsauren, die gleichfalls dureh 
teilweise Hitzezers. von Talg o. dgl. entstehen, u. Mineralólen in Ggw. von Alkali 
vermischt. (F. P. 7 1 2 8 6 6  vom 2/3. 1931, ausg. 14/10. 1931. Big. Prior. .6/10.
1930.) R ic h t e r .

Guy Corbineau und Joseph Louis Grasset, Frankreich, Seife fiir  industrielle 
Zuiecke. Man verarbeitet einen Fettansatz (Schweinefett u. Ol), dem man kieselsiiure- 
haltigen Ton, CaC03 u. gegebenenfalls Quarzsand fein gepulvert zugefiigt hat. (F. P. 
705 818 vom 17/11. 1930, ausg. 12/6. 1931.) E n g e r o f f .

G. S. Petrow, U. S. S. R ., Verfahren zur Herstellung von Seifenwasser. Das zum 
Auflosen der Seife erforderliche W. wird mit Osalsiiure enthartet. (Russ. P. 18 856  
vom 19/7. 1926, ausg. 31/1. 1931.) R ic h t e r .

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

C. H. Patrick, Ist die Kontrolle des p^-Wertes fiir  die Wasserrersorgung eines 
Textilbetriebes erforderliche Die regelmaOige Ermittlung des p H - W e r t e s  ist zur Ein- 
stellung der giinstigsten Floekungsbedingungen u. der zweckmiiBigen Rk. des Rein- 
wassers dureh Alkalizusatz notwendig. (Amer. Dyestuff Reporter 21 . 197— 98. 14/3. 
1932.) M a n z .

Paul Seuchter, Elektrische Bleicheinrichtungen. AUgemeines iiber elektr. Bleich- 
einriehtungen u. ihre Vorzuge. (Ztsehr. ges. Textilind. 35 . 157. 23/3. 1932.). F r ie d .

— , Das Bleiclien von Wollstiickwaren. Bleiehen von wollener Stiickware mit 
H 20 2 u . Na20 2. (Ztsehr. ges. Testilind. 35. 178— 79. 6/4. 1932.) F r ie d e m a n n .

W. Coordt, Zur Kenntnis der Leinolschlichten. II. EinfluP rerschiedener Leinól- 
schlicliten auf Dehnung und Festigkeit von Viscosekunstseiden. (I. vgl. W. WELTZIEN, 
C. 19 3 2 . I. 1594.) Der EinfluB 6 verschiedener Leinolsehichten auf normalfadige im- 
gebleiehte u. feinfadige gebleichte Viscoseseide wurde gepriift. Zur Kennzeiehnung 
der Schlichten wurde der p H - W e r t  der Kombination Schliehte-Faser bestimmt, wobei 
deutliehe Unterschiede aufgefunden wurden. Die Schlichtung wirkt allgemein festig- 
keitsvermindernd, wobei anscheinend ein niedriger pn-Wert starkeres Absinken hervor- 
ruft. Bei der Entschlichtung tritt durchweg ein erneuter Festigkeitsabfall ein, die 
Dehnung sinkt bei der Entschlichtung nicht mchr, ais sie schon dureh die Schlichtung 
abgefallen ist. (Seide 37 . 56— 61. Febr. 1932. Krefeld.) StivERN .

C. H. Fischer, Was man beim Koehen von Schlichte beachten mup. Einzelheiten 
iiber sachgemaBes Arbeiten. (Kunstseide 14 . 52— 54. Febr. 1932.) S u v e r n .

— , Die Ausriistung von kwistseidenen Geweben. Das Bleiehen u. Ausriisten von  
kunstseidenen Geweben, solchen aus Viscose u. aus Acetatseide, wird besproehen. Be- 
sonders wird auch die Entglanzung der Kunstseide u. die Herst. von Kreppstoffen be- 
handelt. (Rayon Record 6. 125— 27. 4/3. 1932.) F r ie d e m a n n .

J. B. Speakman, Neue Gedanken iiber das Beuchen, W alken, Schrumpfen und 
Nachbehandeln der Wolle. Betrachtungen iiber dio Beziehungen zwischen der Scliuppen- 
struktur der Wolle u. den Vorgangen bei der alkal. u. sauren Walkę, bei der Schrumpfung 
der Wolle in der Walkę u. bei der Chlorierung der Wolle zwecks Verliinderung dieser 
Schrumpfung. (Amer. Dyestuff Reporter 21 . 214— 16. 235— 36. 28/3. 1932.) F r ie d e .

B. L. W ehmhoff, Widerstandsfahigkeit von Druckpapier gegen Druckerschwarze. 
Vf. hat untersucht, in welcher Weise die Zus. eines Zcitungspapiers seine Bedruekbar- 
keit beeinfluBt. Besonders wurden die Hauptfehler: Durchschlagen, Durehscheinen u.
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Auslaufen des Druckes untersucht. Vf. findet, daB Sulfitetoff, besonders ungebleiehter, 
zwar die mechan. Eigg. des Papiers yerbessert, daB aber Holzschliff undurchsiehtigere 
Papicre ergibt. In den druckteehn. Eigg., Aufnahme der Schwarze, Klarheit des 
Druckes u. Niehtdurchsclieinen ist Schliffpapier durchweg iiberlegen; bei ausreichender 
Festigkeit wurde ein 100%ig. Schliffpapier das ideale Druckpapier sein. (Paper Trade 
Journ. 94. Nr. 13. 39—42. 31/3. 1932.) F r ie d e m a n n .

C. R. Mitchell, G. J. Potter und J. H. Ross, Einflufi der Arbeitsbedingungen bei 
dem Natronverfahreii. Vff. haben den EinfluB von Laugenkonz., Temp. u. Zeit auf Zell- 
stoffausbeute u. -ąualitat bei dem Natronverf. studiert. Ais Ausgangsmaterial wurde 
zunachst Pappelhołz gewahlt; die Kochzeit wurde im wesentlichen auf 4 Stdn. be- 
schriinkt. Vff. finden, daB uber 165° der Angriff auf die Holzsubstanz in der ersten Stde. 
sehr lebhaft ist, u. dann, wenn rund 40% der Holzsubstanz gel. sind, langsam u. eine 
lineare Funktion der Zeit wird; nach 4 Stdn. kann die Lsg. des Lignins ais beendet 
gelten. W. oder sehr verd. Alkali lósen kein Lignin, nur rund 40% Kohlehydrate. Auch 
Temp. u. Ligninlsg. stehen in linearer Beziehung: iiber 1% Laugenkonz. ist die Be
ziehung Tcmp./Ligninlsg. eine Konstantę. Bzgl. Qualitat u. Zeit ist wesentlich, daB, 
wie oben erwahnt, in der ersten Stde. mehr Kohlehydrat, spater Lignin gel. wird. 
Sehr verd. Lsgg. lósen mehr Cellulosesubstanz, stiirkere mehr Lignin u. Kohlehydrate. 
Die Yiscositat, ein Kennzeichen des Abbaues der Cellulose, sinkt mit steigender Koch- 
temp., Zeit u. Konz. Vff. betonen, daB es fiir jede Bleichbarkeitsstufe nur eine optimale 
Zeit, Temp. u. Laugenkonz. gibt. (Pulp Paper Magazine Canada 33. 25. 44— 50. Marz 
1932.) F r i e d e m a n n .

Anatole A. Lautenberg, Spinnen von Celluloseaceiat direkt aus dem Acetylierungs- 
gemisch. Nach Bespreckung mehrerer hierher gehórender Patente wird die Herst. der 
primaren Spinnlsg. u. das Spinnen in verd. Essigsiiure beschrieben. Vorteilhafter ist 
das Spinnen in konz. Salzlsg. Verschiedene andere Vorschlage fiir Spinnbader werden 
besprochen. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 8. 50— 52. Febr. 1932.) SijvERN.

Zentaro Kawata, Die Enlfernung von Schwefel aus Viscoseseide. Ein Zusatz 
von 1% Glucose oder 3% Glycerin zum Na2S-Entschwefelungsbade ist fórderlich u. 
gibt weiche Seide. NH4C1 sehutzt die Seide vor Alkalischaden, macht aber die Ent- 
sehwefelimg unyollstandig. N a2S 0 3 in 3—4%ig. Lsg., 10 Min. bei 65— 70° angewandt, 
entschwefelt gut, wenn auch schwacher ais Na2S. NaOH-Lsg., 2,5— 3%ig, greift bei 
Abwcsenheit yon Hemicellulosen die Faser an. Erhalt diese Lauge einen Zusatz yon 
5— 10 g/l N a2S, so ist sie wirksa.ni u. unschadlich. Sulfatzellstoffablauge ist fiir diese 
Arbeitsweise sehr geeignet. (Cellulose Industry 8. 5. Febr. 1932.) F r ie d e m a n n .

J. A. Matthew, Mcssung von Faser- und Garn-Durchmessem nach der Beugungs- 
methode. Besehreibung eines opt. Instrumentes, des ,,Eriometers“ nach YOUNG, E w l e s , 
M c N ic h o l l a s  u . Cu r t is . (Journ. Textile Inst. 23. Nr. 3. Transaet. 55— 70. M arz
1932.) F r ie d e m a n n .

Schwalbe, Vergleichende AufschluPgradbestimmung nach den in der Technik 
iiblichen Methoden. Die F a s e r s t o f f -An a l y s e n -K o m m is s io n  des V e r e i n s  d e r  
Ze l l s t o f f - u . P a p i e r -Ch e m ik e r  u . - In g e n ie u r e  hat die tcclm. wichtigsten 
Methoden zur B est. des AufschluPgrades von Zellstoff gepruft. Yon den Hypochlorit- 
methoden wurden gepruft die yon SlEBER, SlEBER-HUMM u. SlEBER-Kl.EINSTUCK, 
sowie die  ENSO-BERGMANN-Metliode. Die yon S i e b e r -K l e in s t u c k  ergibt die 
besten Werte. Unter den Permanganatmethoden yon JOHNSEN-PARSONS, JOHNSEN- 
R o s c h ie r  u . J o h n s e n -B jo r k m a n  ist die le tz tg e n an n te  d ie  beste. Die Resultate der 
B e sts t. nach diesen Methoden sind in Tabellen zusammengefaBt. Genauigkeit der 
Methoden, Fehlerquellen u. Verbesserungsmógliehkeiten werden besprochen. Naheres 
im O riginal. (Papierfabrikant 30 . 147— 51. 27/3. 1932.) FRIEDEMANN.

Schwalbe, Verteilung von Harz, Asche und reduzierender Substanz in  Zellstoff- 
pappen. Vf. hat durch Analysenreihen nachgewiesen, daB Inkrusten, reduzierende Sub- 
stanzen, Harz u. Asche im einzelnen Zellstoffbogen unregelmaBig yerteilt sind, im Gegen- 
satz zu den Feststellungen von J o n a s  (C. 1930 . II. 2079). Vf. belegt seine Ansicliten 
durch Bestst. der Cu-Zahl, des Harz- u. Fettgeh. u. des Aschegeh. yerschiedener Zell- 
stoffe. Wichtig ist genaue Probenalime nach der Streifen- oder der Keilmethode; 
wunschenswert ware ein schonendes Aufschlagen u. Mischen der Proben mit nach- 
folgender Herst. yon Priifungsbogen. (Papierfabrikant 3 0 . 151— 53. 27/3.1932.) F r i e d e .

Schwalbe, Ver suche zur Harz- und Fettbestimmung in Zellstoffpappen nach dem 
Emulgierverfahren. Es wurde yersucht, nur das papiersehadliche, von den Fasern ab- 
waschbare Harz durch anorgan. Lósungsmm. auszuziehen. Mit 5°/o'g- N H 3 lassen sich
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70— 85% des Harzes auswaschen, doch wird auch stark oxydiertes Harz, sowie Cellulose 
mitgel. Verss., die beiden Harzsorten dureh Krystallisationskeime yon CaS04 u. CaS03 
zu fallen, u. so zu trennen, ergaben keine brauchbaren Resultate. NaOH scheidet aus, 
weil es Cellulose lóst u. vom Harzextrakt nicht vóllig zu trennen ist. Seifenlsgg. lósen 
50—60%, m it NaOH-Zusatz 58—63% des Harzes, aber oxydiertes Harz sogar leiehter 
ais klebriges. Zusatz von CaS03-Keimen oder Fallung mit Salzlsgg. u. volumetr. Best. 
gab kein Resultat. Es muB mithin bei der Harzbest. mit organ. Lósungsmm. bleiben, 
wobei die m it W. mischbaren Lósungsmm. den Vorzug verdienen. (Papierfabrikant 30. 
153—54. 27/3. 1932.) _____________  F r ie d e m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigen und Konservieren 
von Wolle, Federn, Haaren u. dgl. Um die genannten Stoffe gegen Motten u. andere 
Schadlinge zu schiitzen, waseht man sic m it einer Seife, welcher ein nieht fliichtiges 
Mottenschutzmittel einverleibt ist. Ais solche Mittel eignen sich Salze ąuaternarer 
Pliosphoniumbasen (z. B . Triphenyldiclilorbenzoljihosphoniumchlorid), Selensaure, selenige 
Saure, Fluorwasserstoffsaure, Kieselfluorwasserstoffsaure oder dereń ll. Salze. (E. P. 
366 090 Tom 29/10. 1930, ausg. 25/2. 1932.) B e ie r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Stótter, 
Leverkusen, und Theodor Hermann, Leverkusen-Wiesdorf), Seife zum Reinigen und 
Schiitzen von Wolle, Federn und Haaren gegen Textilschddlinge, bestchend aus einer 
Kombination von Seife m it 1. Salzen der H 2SeOt  oder H2SeOs bzw. den freien Sauren. — 
Z. B. versetzt man 90 Teile Seife in wss. Lsg. mit 10 Teilen N a2SeOt . (D. R. P. 541 279 
KI. 451 Tom 17/9. 1930, ausg. 9/1. 1932.) Sa r r e .

Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, Behandlung von Faserstoffen. Zum Im- 
pragnieren oder Uberziehen von Papier, Pappc, Textilstoffen u. dgl. eignet sich ein 
Gemisch von etwa 3 Teilen Schwefel m it 1 Teil eines harzartigen Prod., das man durch 
Erhitzen von sauren Teerbestandteilen (Rohkresolen) mit Chlorschwefel (S2C12), ge
gebenenfalls unter Zusatz eines Verdiinnungsmittels (Bzl. oder Toluol), erhalt. (A. P. 
1 835 766 Yom 8/12. 1926, ausg. 8/12. 1931.) B e ie r s d o r f .

Erba A .-G ., Fabrik chemischer Produkte, Zurieh, Schlichłe, insbesondere fiir  
Kunstseide, gek. dureh eino Lsg. von Leim  u. Casein, der an sich fiir Schlichten iiblicho 
Zusiitze, wie Seifen, Fette, Alkalisilicate, zugesetzt sein kónnen. (D. R. P. 546 910 
KI. 8k vom 30/11. 1929, ausg. 17/3. 1932.) B e ie r s d o r f .

Joseph-Marie Lyonnet, Frankreich, Ausriisten von Teztilien. Zum Appretieren, 
Schlichten usw. verwendet man Latex, der, je nach der gewunschten Konz. der Latex- 
Isg. oder -emulsion, mit mehr oder weniger W. verd. wird, dem Alkali oder Ammoniak 
zugesetzt ist. Der Latexbehandlung folgt zweckmaBig noeh eine Glattung mittels Talk  
oder Lsgg. von Dextrin, Starkę, Leim, Alaun, Silicaten, Borsdure, Borax o. dgl. (F. P. 
39 078 vom 28/3. 1930, ausg. 26/8. 1931. Zus. zu F. P. 691171; C. 1931. I. 712.) B e i .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Ott, Lever- 
kusen, Heribert SehiiBler und Rudolf Bauer, Kóln-Deutz), Herstellung von eiwei/3- 
haltigen Stoffen, dad. gek., daB man Keratin  (I) oder solches enthaltende Stoffe in Ggw. 
von bas. wirkenden Vcrbb. m it A lkjienoxyden behandelt. —  Man yerknetet z. B. 
80 Teile I  (Hornmehl) mit 170 Teilen 5”%ig. NaOH u. 50 Teilen Athylenoxyd, bis die M. 
in W. 1. ist; nach 8 Stdn. orhiilt man ein durch Saure u. A. nicht mehr fiillbares Prod. —  
Die Rk. kann bei 100° im geschlossenen GefaB durchgefiihrt werden. Man kann auch 
z. B. Aseherruckstande m it Propylenoxyd  u. 5% ig. NaOH umsetzen, ferner Wolle, 
Haare usw. Ais Alkalien sind auch Athylendiamin, -triamin, Erdalkalihydroxydo 
brauchbar. Das Verf. bietet vor dem des D. R. P. 427275; C. 1926. II. 107 den Vorteil 
kiirzerer Daucr. Die Prodd. sind ais Textilhilfsmittel verwendbar. (D. R. P. 543113  
Kl. 12p vom 9/5. 1930, ausg. 1/2. 1932.) A l t p e t e r .

Herbert Theodore Price, Croydon, New South Wales, Australien, Oewinnung 
von Pflanzenfasern aus Sehilf, Stroh, Juto, Flachs u. dgl. Die móglichst frischen Stengel 
werden, in einem Drahtkorb verpackt, in einem Behalter mit Dampf bzw. h. schwacher 
Alkalilauge bei 100° u. einem Druck yon 45 Atm. behandelt. Nach dem Ablassen 
der Fl. wird die restliche Feuehtigkeit yerdampft. Hierbei werden die Zellen dor Stengel 
gesprengt. Das Erhitzen m it Dampf unter Druck sowie das Entfernen der Fl. wird 
wiederliolt; die Vorr. wird eyakuiert, wobei alle Feuchtigkeitsreste yerdampfen. Da- 
nach wird erneut h. W. zugofiihrt. Nach dem Ablassen des W. werden dio Stengel 
zwischen Walzen an der Luft gebrochen. (Aust. P. 26153/1930 vom 11/4. 1930, 
ausg. 30/4. 1931.) E n g e r o f f .
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Robert Dreyfuss-Brunschwig, Frankreich, Gebleichle Eapliia (Nadelpalme) ais 
neuartiges industriclles Textilerzeugnis. (F. P . 706193 vom 11/2. 1930, ausg. 19/6.
1931.) E n g e r o f f .

Arden Box Toe Comp., Watertown, Massachusetts, iibert. von: Henry Philip 
Shopneck, Dorchester, Massachusetts, Herstellung von Filz. Man mischt 60% kurze 
Fasern, z. B. Holzstoffasern, mit 30% langen Woli- u. Baumwollfasern u. 10% Asbest- 
fasern, u. stellt aus der Miscbung auf einer Zylinderfilzmaschine einen Filz ber, den man 
dann mit irgendeinem bekannten, in der Warme piast. Bindemittel impragniert. Der- 
artiges Materiał eignet sich besonders zur Herst. yon Vorderschuhkappen. (A. P. 
1 7 9 1 5 3 7  vom 29/6. 1926, ausg. 10/2. 1931.) B e i e r s d o r f .

Arden Box Toe Comp., Watertown, Massachusetts, iibert. von: Henry Philip  
Shopneck, Dorchester, Massachusetts, Herstellung von wasserdichtem Filz. Man mischt 
60% kurze Lumpenfasern mit 30% langen Lcderfasern u. 10% Asbestfasern, stellt aus 
der Miscbung in iiblicher Weise einen Filz her u. impriigniert diesen mit einem beliebigen, 
in der Warme piast, wasserundurchlassigen Materiał. (A. P. 1 791538 yom 29/6. 1926, 
ausg. 10/2. 1931.) B e i e r s d o r f .

Arden Box Toe Comp., Watertown, Massachusetts, iibert. yon: Henry Philip  
Shopneck, Dorchester, Massachusetts, Herstellung von wasserdichtem Filz. 75%  
langfaserige Lumpen werden in der Schlagmiihle bei Ggw. von W. zerfasert, mit 25%  
jerfasertem ungegerbtem Hasenfell u. gegebenenfalls etwas Alkali gcmischt u. die 
Miscbung auf einer Zylinderfilzmaschine zu Filz yerarbeitet. Dieser wird dann mit 
einem wasserundurchlassigen, in  der Warme piast. Materiał (Harz, Asphalt oder Bitumen) 
impragniert. (A. P. 1799 931 yom 13/1. 1927, ausg. 7/4. 1931.) B e i e r s d o r f .

Soc. des Produits Peroxydes, Frankreich, Seine, Verfahren zum Bleichen von 
tierischen Fasern, insbesondere von Filz aus Hasenhaaren fiir die Hutfabrikation, u. 
ahnlichen Stoffen mit Sauerstoff abgebenden Badern, gek. durch die Verwendung 
yon sauren Badern, die Al-Salze, insbesondere K-Alaun, gel. enthalten. Man be- 
handelt Hutfilz aus Hasenhaaren 24 Stdn. bei 30° mit einer Lsg., die 1% Wasserstoff- 
superoxyd u. 1% K-Alaun enthalt. Der Filz erhalt ein viel helleres Aussehen, ohne 
daB seine Qualitat leidet. (F. P. 710 008 vom 27/1. 1931, ausg. 18/8. 1931. Oe. Prior. 
31/1. 1930.) S c h m e d e s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, W illie Armitage und William  
Baird, Blackley, Manchester, Beliandlung von Filz. Zum Steifen von Filz, z. B . fiir die 
Herst. yon Hiiten, trankt man ihn mit einer wss. Lsg., die man durch Einriihren eines 
Kondensationsprod. aus einem mehrwertigen Alkohol u. einer mehrbas. Saure in eine 
Lsg. von N H 3, Aminen oder Alkalihydroxyden oder -carbonaten erhalt. Fiir die Herst. 
des Kondensationsprod. kann man ais mehrwertigen Alkohol Glycerin, Glykol, Mannit, 
Sorbit, Pentaaerythrit, ais mehrbas. Saure Phthalsdure, Citronensdure, Bemsteinsaure 
bzw. die entsprechenden Anhydride yerwenden. Die Kondensation wird bei Ggw. 
oder Abwesenheit einwertiger Alkohole, einbas. Sauren (z. B . hóherer Fettsiiuren) 
oder fette Ole durchgefiihrt. Das Kondensationsprod. soli jedoch nieht mehr ais 
40% Fettsaure enthalten. Der Filz kann yor oder nach der Trankung mit einer Saure 
(z. B. yerd. H2S 0 4) behandelt werden. (E. P. 358104 yom 4/7. 1930, ausg. 29/10.
1931.) B e ie r s d o r f .

W. F. Osmulski und M. P. Resch, U. S. S. R ., Verfahren zur Wiedergewinnung 
von Natronlauge aus den Natronsulfitablaugen der Zellstoffabrikation. D ie Ablaugen 
werden eingedickt u. unter Zusatz der bei der Fabrikation von Phenol nach dem Verf. 
yon K e k u l e  abfallenden Mineralsalze calciniert. (Russ. P. 15097 vom 17/1. 1929, 
ausg. 30/4. 1930.) R i c h t e r .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung von Cellulosederivaten 
faseriger Struktur u. guter Anfarbbarkeit gegenuber Azo-Farbstoffen. Man behandelt 
Cellulosexanthogenat, das man zuvor m it Jod, Benzoylperozyd, A m ylnitrit, N-Oxyden 
u. dgl. oxydiert hat, oder auf das man S2C12, COCl2, Thiophosgen, Chlor kohhnsdure- 
ester, CH3COCl hat einwirken lassen, m it aliphat. Diaminen, z. B. Piperazin, Athylen- 
diamin, Diathylendiamin. (E. P. 353 930 vom 23/4. 1930, ausg. 27/8. 1931.) E n g .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, V. St. A., 
Herstellung von Cellulose niedriger Yiscositdt fiir die Kunstseiden- u. Zacfcfabrikation. 
Gebeuchte u. gebleichte Cellulose wird kurzo Zeit in eine Alkalilsg. von geringerer 
ais Mercerisierstarke, z. B. in 3% ig. NaOH getaucht, der UberschuB der Lauge wird 
abgepreBt. Das so behandelto Gut wird danach 30 Min. bei 100°, gegebenenfalls in 
Ggw. eines Metalloxydkatalysators. der Einw. yon Luft oder 0 2 ausgesetzt u. ge-
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wasclien. Statt dessen geniigt auoli eine gleiehzeitige Behandlung mit gasformigen 
N H 3, 0 2 u . Dampf. D ie Cellulose wird ohne Auswasohen u. Reifen zu Xanthat oder 
Estern u. Athern yerarbeitet. (A. P. 1 8 3 1 1 9 7  vom 20/1. 1928, ausg. 10/11.
1931.) E n g e r o f f .

Harry P. Bassett, Cynthiana, Kentucky, V. St. A., Herslellung von Alkalicellulose
Man taucht lockore Cellulosefasern 1/ 2—2%  Stdn. in 16— 24°/0ig. NaOH, zentrifugiert 
den LaugeniiberschuB ab, laBt 1—3 Tage reifen, preBt auf einen Cellulosegeh. von  
25—35% ab u. zerfasert. Die daraus gewonnenc Viscose wird auf Kunstseide, Filme 
u. dgl. verarbeitet. (A. P. 1 8 3 1 6 4 7  yom 13/4. 1928, ausg. 10/11. 1931.) E n g e r o f f .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung von Ćelluloseathern. 
Die Cellulose wird in 18— 20%ig. NaOH mercerisiert u. auf das doppelte bis 4-fache 
des urspriinglichen Gewichtes abgepreBt. Man laBt bei 10— 50°, zweckmaBig zwischen 
20 u. 30° reifen, gibt fiir je 100 Teile angewandter Cellulose 50 Teile festes NaOH zu 
u. alkyliert m it Athyl- oder Methylchlorid. Der Celluloseather ist in A., A .: Bzl. u. 
Athylenchlorhydrin 1. (F. P. 696 158 vom 27/5. 1930, ausg. 27/12. 1930. E. Prior. 
26/7. 1929.) E n g e r o f f .

Asriel Liebster, Berlin-Halensee, Herslellung hochvera.lhe.rter Cellulose. Man laBt 
in einem einzigen Arbeitsgang Cellulose, trockenes Alkalihydroxyd, eine indifferente 
organ. FI. u. einen Ester einer organ. Siiure aufeinander einwirken. (E. P. 364 463 
yom 13/4. 1931, ausg 28/1. 1932. D. Prior. 16/5. 1930.) E n g e r o f f .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Alfred Stoyell Levesley, Schott- 
land, und Frederick Charles Randall, Schottland, Verfahren zum Reinigen und Ab- 
scheiden von Benzylcellulose. Man bewerkstelligt den Abscheidungs- u. WaschprozeB 
der Alkylcellulose, nachdem man sie, zweckmaBig in einer Knetyorr., mit einem wasser- 
loslichen Netzm ittel yom Typ hochmolekularer Sulfonsiiuren oder Sulfofettsauren be- 
arbeitet hat. (E. P. 364142 vom 19/9. 1930, ausg. 28/1. 1932.) E n g e r o f f .

Breda-Visada Ltd., Littleborough, und Richard Owen Jones, Higher Broughton, 
England, Herstellung von Kunstseide m it regelmśiBig wiederkehrenden Verdickungen. 
Fiir die Zufiihrung der Spinnlsg. zu den Dusen yerwendet man Pumpen m it mehreren 
Kolben, die beim Arbeiten wechselweise iibereinandergreifen. Das Antriebsrad ist so 
ausgebildet, daB die Bewegung der Kolben yor oder naeh dem StoB yerlangsamt wird. 
Die Spinnlsg. wird den Pumpen unter geringem Druck zugefuhrt. (E. P. 342 812 
vom 21/11. 1929, ausg. 5/3. 1931.) E n g e r o f f .

Glanzstoff-Courtaulds G. m. b. H ., Kóln-Merheim, und Henry W ithers Kiek- 
weed JenningS, London, Herstellung von Kunstseide. Innerhalb des Spiimbades wird 
ein an beiden Enden offener durchlocherter Trog aus Pb oder Al, der gegebenenfalls 
lackiert, mit Kautschuk oder Kunstharz iiberzogon ist, augeordnet, zu dem Zwecke, 
die abgesplissenen Einzelfasern wieder an den Gcsamtfaden heranzulegen. Seine Be- 
festigung geschieht an derselben Stelle, an dor sich der Fadenfiihrer befindet. (E. P.
363 505 vom 15/12. 1930, ausg. 14/1. 1932.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, England, Trockenspinnen von Cellulosederivaten. D ie Austritts- 
stelle der Faden aus dem teilweise luftleeren Spinnschacht wird mit einem besonderen 
Mantel umgeben, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu yerhindern, bzw. um nur 
gut vorgetrocknete u. erwarmto Luft eintreten zu lassen. D ie Austrittsoffnung ist 
ferner dem Quersehnitt des Fadens u. zwar mit yeranderlicher Offnungsweite angepaBt. 
Die Vorr. werden an Hand von Zeichnungen naher erliiutert. (F. P. 702 509 vom  
24/9. 1930, ausg. 10/4. 1931. E. Prior. 25/11. 1929.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, England, Trockenspinnverfahren fiir  Kunstseide aus Cellulose- 
derivaten, gek. durch period. Veriinderung des Fadenąuerschnittes. Die Spinndtise 
wird mit einer Vorr. kombiniert, dio durch Absaugen bzw. Erwarmen den Geh. der 
Spinnlsg. an Lósungsmm., sowie dereń Temp. dauernd yerandert. Gleichzeitig kann 
aueh die Trocknungsatmosphare u. dereń Temp. im oberen Teil des Spinnschachtes 
yerandert werden. Das Verf. wird an Hand yon Zeichnungen naher erliiutert. (F. P. 
702 979 yom 19/9. 1930, ausg. 22/4. 1931. E . Prior. 18/11. 1929.) E n g e r o f f .

Michael John Hynes, Toronto, Canada, Herstellung einer plastischen Masse. Man 
yermischt Dextrin, W., Pulpo u. wasserfreies CaS04 innig miteinander, trocknet das 
Gemisch u. behandelt es m it einer wss. Na2B40 7-Lsg. (Can. P. 286 405 yom 19/1.1928, 
Auszug yeróff. 15/1. 1929.) S a r r e .

Reginald-01iver Herzog und Helmut Hoffmann, Deutschland, Herstellung 
geformler Kunstmassen durch Koagulalion von schaumig gemachter fliissiger Viscose. 
Man bewerkstelligt die Koagulation yon mittels Luft u. Schaumbildnern schaumig
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gemachter Yiscosc ohne Zuhilfenahme besondercr Fiillungsmittel, lediglieh durch 
Fortsetzung des natiirlichen Rcifungsprozesses, gegebenenfalls unter Zusatz von die 
Reifung fórdernden Mitteln. Man kann die Kunstmasse wahrend der Koagulation 
durch Einw. von Warnie oberfliichlich vortrocknen u. danach waschen. Nach einer 
Ausfuhrungsform des Verf. werden die Formen nach der Koagulation nicht entfernt. 
Man kann auch vorzugsweise gasdurchlassige Formen verwendcn u. die M. in ihnen 
der Einw. von sauren Gasen, zweckmiiBig in der Warnie, untcrwerfen. Das Verf.-Prod. 
eignet sich z. B. ais Baustoff, insbesondere fiir die Wdrme- u. Schallisolierung, fiir 
Verpackungszwecke, fiir piast. Erzeugnisse aller Art, wie z. B. Schalen, Rohre, Tafeln, 
Altrappen, Spielwaren, Reklameartikel, Schaufenster- u. Theaterdekorationen, Handgriffe, 
Zigarren- u. Zigaretlenmundslucke. (F. P. 718 111 vom 3/6. 1931, ausg. 19/1. 1932.
D. Priorr. 4/6., 5/7. u. 15/12. 1930.) E n g e r o f f .

G. S. Petrow, U . S. S. R ., Verfahren zur Herstellung von plaslisclien Massen. 
Minerał. Fiillstoffe oder impragnierte Faserstoffe werden m it einem Bindemittel, be- 
stchend aus Natur- oder Kunstharzen, Oxydationsprodd. von yegetabil. oder minerał, 
ólen u. Celluloseestern, vermischt u. h. geprcBt. Gegebenenfalls konnen noch Losungs- 
mittel, sowie Trikresylphosphat u. ohlorierte KW-stoffe zugesetzt werden. (Russ. P. 
2 1 4 4 1  Tom 29/10. 1930, ausg. 31/7. 1931.) R ic h t e r .

Emanuele Paternó, Cellulose e lin te rs artificiali. Pa lerm o: industrie  r iu n ite  editoriali Siciliane
1931. (41 S.) 8°.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
H. M. Smith, Peter Grandone und H. T. Rall, Vorldufige Hitteilungen iiber 

die thermische Spaltung von Meihan. Beschreibung der Vers.-Apparatur; Ergebnisse 
u. sie beeinflussende Faktorcn, wie Temp., Strómungsgeschwindigkeit, Verdiinnung 
durch inerte Gase. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 24. 90. 101. 29/10. 1931.) S c h u s t e r .

R. Lessing, Beziehungen zwischen der Konstilution von Kóhlen und, ihrer Eignung 
zur Yerkokung. (Vgl. C. 1931. II. 800.) Die petrograph. Einheiten u. ihre Yerkokungs- 
eigg. (Gas Journ. 197. 791— 95. Gas World 96. 331—34. 2/4. 1932.) S c h u s t e r .

M. Barash und T. A. Tomlinson, Restlose Vergasung in Yertikalretorten. (Vgl. 
C. 1932. I. 1972.) Stoff- u. Wiirmebilanzen in Theorie u. Praxis. (Gas World 96. 
310— 12. Gas Journ. 197. 789— 90. 30/3. 1932.) S c h u s t e r .

Harald Kemmer, Gasveredlung durch Tieftemperalurkiihlung und Katalyse. Das 
Rohgas wird in der ubliclien Weise mit W.-Rohrkiihlern a u f  30—40° gekuhlt, dann 
elektr. entteert, in der ersten Kuhlstufe mit abgetriebenem Gaswasser von 0° berieselt, 
in der zweiten Stufe mit Wascholen von — 10 bis —  20° behandelt, wodurch das Gas 
vollstandig yon Naphthalin, Bzl. u. dem groBten Teil der organ. S-V erbb . befreit 
werden soli; es fo lg t die an sich  b e k an n te  H 2S-Remigung. Die z u r  Tiefkiihlung erforder- 
liche K iilte  wird in e iner zweistufigen A b so rp tio n s-K altem asch in e , System ALTENKIRCH- 
BORSIG, aus Abwarme erzeug t. Das gereinigte Gas wird n a ch  den bekannten katalyt. 
Rkk. CO +  H20  =  C 02 +  H2, CO +  3H 2 =  CH4 +  H 20  bzw. 4CO +  2H 20  =  
CH., +  3C 02 yoii Kohlenoxjrd b efre it. (Gas- u. Wasserfach 75. 269— 73. 9/4. 1932. 
B erlin .) ‘ . SCHUSTER.

C. K. Francis, Gefdhrliche Gase in der Erdolindustrie, ihre explosiven Eigenschaften 
und schadlichen Wirkungen auf den Organismus. Leichte KW-stoffe, H 2S, C 02, CO, S 0 2, 
N H j, C2H 2, ihre explosiven u. giftigen Wrkgg. werden im cinzelnen bcsprochen, ebenso 
wie die Schutzvorr. dagegen. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 45. 12— 13. 86. 24/3. 1932.) N a p i i .

T. E. Warren, Gegenwartiger Stand der Hydrierung von Erdol, Bitumen, Kohlen- 
teeren und Kohle. Krit. Zusammenfassung, Literaturangaben. (Chem. News 144. 193 
bis 199. 25/3. 1932.) N a p h t a l i .

L. Nelson, Entwurf einer Vakuumdesiillationsanlage. An Hand der laboratoriums- 
maBig festgestellten Konstanten von Roholen besprieht Vf. die GroBe, Durclisatz- 
móglichkeit u. Durchbldg. von Vakuum-Dest.-Anlagen. Bei móglichst geringem Ruck- 
fluB soli eine móglichst weitgehende Fraktionierung erreicht werden. (Petroleum Engi- 
neer 3. Nr. 5. 24— 26. Febr. 1932.) K . O. M u l l e r .

Otto Krebs, Ber aufrechtsleJiende Warmeaustauschapparat der Benzoldestillier- 
anlage. Der App. ergibt in der kontinuierlichen Yakuumdestillieranlage hohere Bzl.- 
Ausbeute u.- geringeren Dampfyerbrauch. (Chem. Fabrik 5. 25— 26. 34— 35. 3/2.
1932.) ' K. O. M u l l e r .
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Otto Bar, Die Ausicaschung des Benzols. Ubersielit iiber die Bedingungen der Bzl.- 
Auswascbung, die yerwendeten Losungsmm., die Gewinnung u. Reinigung des Roh- 
benzols, die Anwendung fester Adsorptionsmittel u. die Tiefkiihlverff. (Metallbórse 22. 
433—34. 465— 66. 13/4. 1932. Bochum.) R. K . M u l l e r .

C. L. Mc Kesson, Modeme Pflasteremulsionen, Typem, Kennzeichen und Priif- 
methoden. 2 Arten von Asphaltemulsionen werden gebraucht: Mischemulsionen u. 
Eindringungsemulsionen. Erstere miissen geniigend stabil sein, um sie mit W. zu 
mischen u. sie nur langsam absetzen zu lassen, nachdem sie mit Zuschlagen yermischt 
worden sind. Die Viscositśit hangt vom Asphaltgeh. ab. Eindringungsemulsionen 
miissen vor allem schnell koagulieren, um einen AbschluB gegcn Regen usw. u. schnclle 
Bauweise zu gewahrleisten. Sie sollen wenig oder keine emulgierenden Bestandteile 
enthalten. Diese beiden Arten von Emulsionen diirfen weder gcmischt noch zusammcn 
gebraucht werden. Angaben iiber dio Unters.-Methoden. (Proceed. Amer. Soc. testing 
Materials 31 . Part II. 841— 59. 1931. San Francisco, Cal., American Bitumuls Co.) S a l j i .

Horst Bruckner und Gert Seuffert, Ofen zur Asćheribestimmung fester Brennstoffe. 
Durch Silitstabbeheizung verbesserter Sclmcllveraschungsofen nach FORNET (C. 1928.
II. 608); Vers.-Ergebnisse. (Gas- u. Wasserfach 75. 276—77. 9/4. 1932. Karls
ruhe.) SCHUSTER.

N. Fuchs, Thermochemische Uniersuchungen nach der Taubildungsmethode. (Chem. 
Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 4. 678— 86. — C. 1 9 3 2 . I. 900.) S c h o n f e l d .

C. A. Fosler, Bestimmung des Mineralolgehalts in Schmierfetten. I. Die Vis- 
cositat eines Mineralóles in Schmierfetten bestimmt den Widerstand gegeniiber dem 
Schmierfilmbruch unter holier Belastung. Das Mineralól in einem Schmierfett ist meist 
eine Mischung eines Schweróls, das dem ,,Stock“ zugcfiigt, u. eines Leiehtóles, das 
den fetten Olen zur Erleichterung der Verseifung beigegeben wurde, oder das in der 
Kalte einem hochseifenhaltigen Schmierfett zugesetzt wurde, um den °/0-Geh. an Seife 
auf die vorgeschriebene Zahl zu bringen. Es bieten sich groBe Schwierigkeiten, das 
Mineralól frei yon Seife, W., Fetten u. Asphalten zu erhalten, sodaB nur ein indirektes 
Verf. empfehlenswert ist, um zur Viscositat der Mineralóle zu gelangen. Es kann an- 
genommen werden, daB die Viscositiit der Mischungen von Palmitin-, Ol- u. Stearin
saure, wie sie in Schmierfetten vorliegen, bei 210° F  =  45, bei 130° F  =  80 u. bei 
100° F  =  120 Saybolt-See. betragt. Eine Probe von 50— 60 g des Sehmierfettes wird 
in einem 150 ccm Becher m it 25—30 g Kaliumbisulfat (K 2S20 7) in einem Trocken- 
schrank bei 100— 105° zers. Wahrend der ersten l 1/ ,  Stdn. muB die Mischung geriihrt 
werden. Nach dem Absitzen wird das ubersteheude 01, das die Mineralóle u. Fettsauren 
enthalt, durch feinmasch. Baumwolltuch dekantiert. Diese Trennungsmethode fiir 
freie Fettsauren ist anwendbar fiir Ca- u. Na-Seifen. Fiir Schmierfette auf Al-Seifen- 
grundlage ist es nótig, die Fettsauren mit 10% HC1 auszuschtitteln. In diesem Falle 
geniigen 25—30 g Ausgangsmaterial. —  Die Viscositat des abgetrennten Oles wird bei 
210° F  in einem V0GEL-0SSAG-Visc0siineter bestimmt, da zur Aufstellung einer 
Viscositatskurve fiir dieses Viscosimeter nur 15 ccm Ol benótigt werden. —  Die F ett
sauren werden durch Estraktion einer Olprobe m it Petrolather bestimmt u. m it 0,25-n. 
KOH titriert. Eine Mischtabelle ist im Original gegeben, auf der die V iscositat des 
Mineralóls abgelcsen werden kann, wenn man die Viscositat der abgeschiedenen 01- 
mischung, die Viscositat der Fettsauren u. die Menge der Fettsauren kennt. Diese 
Methode ist zeit- u. materialersparend u. gibt reproduzierbare Werte. (National Pe
troleum News 24 . Nr. 10. 35— 42. 9/3. 1932.) K. O. Mu l l e r .

C. A. Fosler, Bestimmung des Mineralolgehalts in Schmierfetten. II. (I. vgl. 
Yorst. Ref.) Es wurden die Einww. auf die Viseositat eines schwarzeń Riickstandsóles 
aus Smackover Rohól gepriift, wenn das Ol bei 105° wahrend 2 Stdn. erhitzt wurde, 
wenn ihm 10% Olsiiure zugesetzt wurde m it u. ohne Erhitzung, wenn es m it K 2S20 7 
mit u. ohne 10% Olsaurezusatz wahrend 2 Stdn. bei 105° erhitzt wurde. Alleiniges 
Erhitzen veriindert die Viscositat kaum. Erhitzt man das Originalól mit K 2S20 7, so 
steigt die Viscositat um 4— 5%. Olsaurezusatz rermindert die Viscositat um ca. 25%, 
einerlei, ob die Mischung erhitzt oder nicht erhitzt wurde. Die Viseositatsverminderung 
betrug 20%, wenn ebenfalls K 2S20 ,  anwesend war u. die Mischung den Yersuclis- 
bedingungen entsprcchend erhitzt worden war. Drei Schmierfette auf Ca-Seifengrund- 
lage, bei denen die Mineralólkomponente aus leichtem Spindelól bestand u. beim Aus- 
schiitteln nicht zur Emulgierung neigte, wurden zu Viscositatsvergleichsmcssungen 
zwecks Priifung der yorgeschlagenen Methode herangezogen. Die erhaltenen Resultate
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in Saybolt-Sec. sind 88 u. 87; 84 u. 87; 85 u. 85. Ein Zusatz von Schwarzem Riickstandsól 
zu den Schmierfetten ergab wiedcr gut iibereinstimmende Zahlen der Viscositats- 
messungen. Unterss., warum Olsiiurezusatz zu einem Fetfc die Viscositat anders be- 
einfluBt ais ein Mineralól gleicher Viscositat, ergaben die Tatsache, daB die Asche der 
Olsilure Pb, Cu, Cd u. Sn enthalt. Die Metalloleate sind in Olsaure vóllig 1., doch fallen sie 
scheinbar bei Mineralólzusatz aus. In einem dunklen Ol kann die Ausfallung iibersehen 
werden u. kann dadurch die Viscositatsbest. beeinfluBt werden. Wurde gereinigte Ol
saure yerwendet, so zeigte es sich, daB ihro Einw. auf die Viscositat nicht verschieden 
war von der eines Mineralóls ahnlicher Viscositat. Die vorgeschIagene Methode der Best. 
der Viscositat der Mineralóle in Schmierfetten ist auf Schmierfette verschiedenster 
Zus. anwendbar. Die Best. erfordert nicht mehr ais 21/ 2 Stdn, 2 Stdn. wurden ais die 
Optimalzeit gefunden, um ein schwarzes stark gefulltes Schmierfett auf Na-Seifen- 
grundlage, das noch Spindelól u. viscoses asphalthaltiges Mineralól enthielt, mit K 2S20 7 
aufzuschlieBen. (National Petroleum News 24. Nr. 11. 33— 38. 16/3. 1932.) K. O. Mu.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Uberfiihren ton  
organischen Fliissigkeiien in  feste Form, dad. gek., daB man mittels alkal. Umsetzung 
(NH3) in der zu yerfestigenden FI. (hydroaromat. oder gesatt. aliphat. KW-stoffe die 
7— 10 C-Atome u. hochstens 3 Methylgruppen in der Seitcnkette enthalten, gegebenen- 
falls in Mischung mit geringen Mengen 0 2-haltigen organ. Verbb.) groBoberflachige 
wabenartige Ndd. (Fallung von festen Salzen der yerschiedensten Harzsauren, wie 
Abietin-, Pimarsaure u. dgl.) hervorruft. (Ung. P. 102 730 vom 31/5. 1930, ausg. 
1/6. 1931. Ygl. hierzu E. P. 339 360; C. 1931. I. 2420.) G. K o n ig .

Robert Geller, Karlsruhe i. Baden, Herstellung ton Hartspiriius. Man lóst in dem
A . die Alkalis&he von aromat. Carboxylsauren, wie Benzoesaure, Salicylsaure u. Plithal- 
saure, in der Hitze u. liiBt dann abkiihlen. Darauf erstarrt die Lsg. (A. P. 1 844 754 
T o m  8/5. 1929, ausg. 9/2. 1932. D . Prior. 20/12. 1926.) D e r s in .

Joseph Lemoine und Hector Ghislain Joseph Boutremans, Hornu, Belgien, 
Feueranziinder, bestehend aus Holzspanen, die so lange geróstet wurden, bis die harzigen 
Bestandteile an die Oberflache traten. (E. P. 364 084 vom 27/6. 1930, ausg. 28/1.
1932. Belg. Prior. 15/10. 1929.) D e r s in .

Barrett Co., New York, iibert. von: Stuart Parmelee Miller, DestUlation von 
Teer. Man bringt zwecks Dest. u. gleichzeitiger Entwasserung den Teer m it h. Koks- 
ofengasen in innige Beriihrung, dabei wird glcichzeitig der Teer niedergeschlagen, u. 
von den Gasen werden W. u. leichte KW-sloffe mitgefiihrt. (Can. P. 289 618 vom  
2/3. 1928, ausg. 14/5. 1929.) D e r s in .

Barrett Co., New York, ubert. von: Stuart Parmelee Miller, V. St. A., Her
stellung ton Kreosotol. Man kiihlt das h. Koksofengas soweit ab, daB sich ein Pech mit 
einem F. >  200° F abscheidet, kiililt dann weiter in Stufen derart ab, daB sich zuerst 
ein Kreosotol u. dann eine PAemoifraktion abscheidet, worauf man die Gase in eincn 
iV //3-Absorber leitet. (Can. P. 289 796 vom 3/7. 1928, ausg. 21/5. 1929.) D e r s in .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Kenneth Gordon 
und Joseph Hughes, Norton-on-Tees, Zerlegung von Koksofengas. Man gewinnt die 
leicht zu verflussigenden Anteile durch Kompression des Gases, wascht dann nach- 
einander in 3 Stufen m it wss. N H 3, ammoniakal. C«2CT2-Lsg. u. Kerosinól, scheidet 
C'2/ / ,  u. CO durch Druckentspannung aus der Cu-Lsg. aus u. wascht die Gase mit 
^ M ? 3-Lsg., um CO u. C2IJ4 abzuscheiden. Das aus dem Kerosinól ausgetriebene 
CH.t wird einer Umwandlung in C2H 2 unterworfen. (Can. P. 289 646 vom 13/9. 1928, 
ausg. 14/5. 1929.) D e r s in .

Koppers Co., iibert. von: Mark Shoeld, Pittsburgh, V. St. A., Gewinnungfluchłiger 
Bestandteile von Fliissigkeiien. D ie zu behandelnden Fil. werden in Tiirmen m it inerten 
Gasen oder Dampfen behandelt. Sie werden mittels Leitungsróhren u. Verteilerdiisen 
in  der Richtung von oben nach unten uber eine Anzahl von Bóden gefiihrt, welche 
zwischen Bóden angeordnet sind, iiber welche eine Absorptionsfl. fur die ausgetriebenen 
Bestandteile, z. B. verd. NaOH, flieBt, die in der Richtung von unten nach oben durch 
den Turm geleitet wird. Die Temp. der Absorptionsfl. wird so hoch gehalten, daB 
nur in Salzform aufgenommene Bestandteile zuriickgehalten werden. Das Verf.
dient besonders zur Gewinnung bzw. zum Austreiben von Phenol u. N H 3 aus robem
Ammoniakwasser. (E. P. 356116 vom 28/5. 1930, ausg. 1/10. 1931. A. Prior. 17/8.
1929.) K u h lin g .
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Koppers Co., Delaware, iibert. yon: Clarence W. Garrison, Pittsburgh, Eeinigen 
von Schwefelwasserstoff und Kohlensdure enthaltenden Brennstoffgascn. Man arbeitet 
mit den ubliehen alkal. Fil. in zwei Stufen. Zunachst erfolgt die Absorption des H2S 
u. alsdann die Regeneration der Wasehfl. durcli Beliiften. Das bei der Kiihlung des 
Gases abgesehiedene Phenol wird in eine NaOH-Lsg. gebraeht. Dio erhaltene Na- 
Phenolatlsg. wird mit der Wasehfl. zusammengefiihrt, so daB dureh die von letzterer 
aufgenommene C 02 das Phenolat zerlegt wird. Ein Teil des Phenols wird wahrend 
der Absorptionsbehandlung vom Gas aufgenommen, so daB eine gewisse Menge des 
Phenols im Kreislauf verbleibt. Ein Teil des Phenols entweieht bei der Beliiftung 
der Wasehfl. Auf diese Weise werden die Ablaufe der Gaswasserdest. frei von Phenol 
gehalten. (A. P. 1850  388 vom 23/1. 1929, ausg. 22/3. 1932.) D r e w s.

Gustaf Henrik Hultman, Stocldiolm, Entfemen von Schwefelwasserstoff aus 
Kohlendeslillalionsgasen. Das Gas wird mit der Lsg. eines nicht fliichtigen Alkali- 
carbonates gewa-schen, wobei Alkalibicarbonat u. nicht fliichtiges Alkalihydrosulfid in 
der Lsg. erhalten werden. Die Lsg. gelangt sodann in einen eyakuierten Behalter, in 
welchem ein Vakuum von ca. 730 mm aufrecht erhalten wird. Die Lsg. siedet unter 
diesen Umstanden bei einer Temp. von ca. 30°. Das hierbei erhaltene H 2S wird in be- 
liebiger Weise verarbeitet. (A. P. 1 849 526 vom 27/6. 1928, ausg. 15/3. 1932. Schwed. 
Prior. 14/1. 1926.) D r e w s .

Gemeinde Wien-Stadtische Gaswerke, Wien, Verfahren zur Vermeidung von 
Dickteerbildung dureh Einspritzung einer Kuhlfliissigkeit in Vorlagen von Oas- und 
Kokserzeugungsofen u. Kiihlung des Gases auf Tempp. unter 150° hierdurch, dad. gek., 
daB die eingespritzte Kiihlfl. im feinst zerstaubten, nebelfórmigen Zust&nd mit dem 
zu kiihlenden Gas bloB in  solcher Menge in innige Beriihrung gebraeht wird, daB die 
Abkiihlung des Gases ausschlieBlich oder nahezu ausschlieBlich dureh den Entzug 
der Verdampfungswarme fiir das Kiililmittel bewirkt wird. —  Ais Kuhlmittel dient 
N H 3-W ., das in einer Menge von weniger ais 1 ebm W. pro Tonne entgaster Kohle 
fiir die Gaskiihhing verwendet wird. (Oe. P . 127 021 vom 11/8. 1930, ausg. 25/2.
1932.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hanns Biickert 
und Paul Baumann, Ludwigshafen a. Eh.), Verfahren zur Gewinnung ungesattigter 
Kolilenwasserstoffe im elektrischen Lichtbogen. Verf. zur Gewinnung ungesatt. KW- 
stoffe, insbesondere von Acetylen, aus KW-stoffen, insbesondere Methan, in Ver- 
diinnung m it aus KW-stoffen dureh unvollstandige Verbrennung u. Umsetzung des 
entstandenen Kohlenozyds m it W.-Dampf erhaltenem Wasserstoff im elektr. L icht
bogen, dad. gek., daB man das Gasgemisch vor u. hinter dem Lichtbogen jeweils mit 
Alkalicarbonat wascht, das Bicarbonat dureh Erhitzen in Carbonat iiberfiihrt u. die 
dabei freiwerdende Kohlensaure zur Zers. der erhaltenen Cyanide usw. yerwendet. — 
Das Bicarbonat aus der Absorption der C 02 soli zusammen mit dem bei der Zers. der 
Alkalieyanide u. -sulfide dureh die COa-Behandlung entstandenen Bicarbonat in 
Carbonat iibergefuhrt werden. (D. R. P. 543111 KI. 12 o vom 2/4. 1930, ausg. 5/2.
1932.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Acetylen. 
Man verspriiht Kohlen, Teere oder Mineralóle in feinverteilter Form ais Nebel oder ais 
Dampf in einen elektr. Lichtbogen, der dureh Wecbselstrom von <  500 Perioden erzeugt 
oder auch gleichgerichtet werden kann, so daB der Abfall der Leerlaufspannung auf 
dio Betriebsspannung mehr ais 30% betragt. Man kann in Ggw. von //„ oder N 2 u. 
geringer Mengen von Kohlenozyden, Dampf oder H 2S  arbeiten. (E. P. 365 045 vom  
7/10. 1930, ausg. 11/2. 1932.) D e r s in .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
Acetylen. Man leitet KW-stoffe, wie OHit O JIlt dureh einen elektr. Lichtbogen, dessen 
Energiedichte mindestens an einer Elektrode in der Nahe derjenigen gohalten -wird, 
bei der Substanzverminderung der Elektroden eintritt. Dabei sollen die KW-stoffe 
im Kreislauf unter kontinuierlicher Entnahme eines Teiles gefiihrt werden, ferner 
kann man hohle Elektroden anwenden, dureh die die Gase zu- oder abstromen. Man 
verbraucht fiir 1 kg G\H2 so 6,8 Kilowatt-Stunden. (F. P. 718 088 vom 3/6. 1931, 
ausg. 19/1. 1932. D. Prior. 6/6. 1930.) D e r s in .

American Gasaccumulator Co., Elizabeth, iibert. von: Edmund Steil, Berlin, 
Herstdlung einer zur Aufbewahrung von explosiven Gasen, z. B. Acetylen, geeigneten 
Masse. Porige organ. Stoffe, wie Cellulose, Holz, Sagemehl, Kapok o. dgl., werden
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mit einor wss. Lsg. von CaCl2 gesatt. u. sodann mit einer Lsg. von AV.-Glas behandelt. 
Statt dessen kann die Impriigmerung zuerst mit einem Zn- oder Cu-Salz u. sodann mit 
einer Harzseifo erfolgen. D ie Harzseife kann durch BaS oder P eS 04 ersetzt werden. 
(A. P. 1 8 4 1 9 2 2  Yom 22/10. 1925, ausg. 19/1. 1932. D. Prior. 1/11. 1924.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vorriclitung zur Druck- 
hydrierung von Brennsloffen. D ie mit H 2 u. <S-Verbb. bei hoher Temp. in Beruhrung 
kommenden Teile sollen aus einem gegen II,, bestandigen Stoff, wie z. B. Stahllegierungen 
mit Cr, A l, Wo, V, Co, M n  oder N i  hergestellt u. m it einer diinnen, weniger ais 1 mm 
starken Schieht eines gegen S  bestandigen Metalles, z. B. A l oder Messing oder Si iiber- 
zogen sein. (E. P. 365 619 vom 25/9. 1930, ausg. 18/2. 1932.) D e r s in .

Sun Oil Co., Philadelphia, iibert. yon: Arthur E. Pew jr ., Bryn Mawr, und
Henry Thomas, Ridley Park, Spalten von Mineralolen. Die Erhitzung der Olheizrohre, 
welche hintereinander in mehreren GcfaBen angeordnet sind, erfolgt in dem 1. GefaB 
durch Hg-Dampf, der unter hohem Druck steht, u. in den folgenden GefaBen durch 
Hg-Dampf, der unter geringerem Uberdruck steht. (A. P. 1825  976 vom 9/11. 1927, 
ausg. 6/10. 1931.) W a l t h e r .

Sun Oil Co., Philadelphia, iibert. von: Arthur E. Pew jr., Bryn Mawr, und
Henry Thomas, Ridley Park, Spalteii von Mineralolen. Das Ol wird bis nur wenig unter
seine krit. Temp., bei welcher es in ein wahres Gas ubergehen wurde, erhitzt u. wahrend 
des Spaltens entsprechend dem Ansteigen der krit. Temp. auf hóhere, aber immer 
ein wenig unterhalb dor jeweiligen krit. Temp. liegende Tempp. erhitzt. Die Erhitzung 
erfolgt mit Hilfe von Hg-Dampf. (A. P. 1825  977 vom 18/8. 1928, ausg. 6/10.
1931.) W a l t h e r .

Jenkins Petroleum Process Co., Chicago, iibert. von: Ulysses Simpson Jenkins,
Norman Hugh Ranstead und W illiam  Hermann Hildebrandt, Cracki-erfahren. Man 
leitet das zu spaltendo Schweról kontinuierlich in eine Vorr., die aus einer Spaltblase 
mit darunter liegenden Crackrohrcn, die miteinander beidcrscits vorbunden smd, be- 
steht, so daB ein Olkreislauf mittols einer ventilatorartigen Vorr. aufreoht erhalten 
werden kann. Die Spaltblase ist mit einem Dephlegmator versehen, aus dem dauernd 
die Diimpfe der leichten KW-stoffe abgezogen werden. (Can. P. 291420 vom 9/8.
1928, ausg. 16/7. 1929.) D e r s in .

Texas Co., New York, iibert. von: W illiam S. Hadaway jr., Crackverfahren. 
Das zu spaltende hochsd. Ol wird in einem mittols li. Feuergase behoizten Róhrenofen 
im Gegenstrom zu den li. Gasen bis nalie an die Spalttemp. erhitzt u. dann dureh eine 
Rohrschlange, die in einem elektr. Ofen liegt, gefuhrt, in der das Ol auf die gew'Unschtc 
Cracktemp. gebraeht wird. Das Ol tritt dann in eino unter dem gleichen Druck stehende 
unbeheizte Spaltkammer, in der die Ci'ackung u. C-Abscheidung erfolgt. (Can. P. 
288 706 vom 9/5. 1928, ausg. 9/4. 1929. A. P. 1776  023 vom 16/5. 1927, ausg. 16/9. 
1930.) D e r s in .

John C. Swan, Marietta, Kondensieren von Kohlemuasserstoffdampf en. Die KW- 
stoffdiimpfe werden in rohrenformige Ansatze der hintereinander gesohalteten Abschnitte 
eines langen, waagerechten Rohres eingeleitet. Durch ein in der Mitte dieses Rohres 
angeordnetes engeres Rohr u. den Mantel des weiteren Rohres wird fl. N H 3 ais Ktihl- 
mittel geleitet. Die KW- stoff diimpfe werden nach|u. nach abgekiihlt u. fraktioniert 
kondensiert. (A. P. 1829  424 vom 25/3. 1929, ausg. 27/10. 1931.) W a l t h e r .

Standard Oil Development Co., New York, iibert. von: Louis Link und Maurice
B. Amis, V. St. A., Raffination von leichten Kolilenwasserstoffen. Man leitet die KW- 
stoffe mit Lsgg. von kaust. Alkalien unter guter Durehmisehung durch ein langes, 
horizontales Rohr u. trennt beide durch Absitzen. (Can. P. 288 704 vom 22/11. 1926, 
ausg. 9/4. 1929.) D e r s in .

Comp. Techniąue des Petroles, Frankreich (Erfinder: Adolphe Schaeffer und 
Georges Pfersch), Raffination von Kohlenwasserstoffólen. Man verspriiht das Ol 
m it einem Strahl der zur Raffination dienenden H„SOt  u. trennt beide unmittelbar 
danach durch Zentrifugieren u. dgl. (F. P. 717 767 vom 23/9. 1930, ausg. 14/1.
1932.) D e r s in .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Nathaniel E. Loomis,
Westficld, V. St. A., Asphallgewinnung. Asphalt enthaltende Mineralóle werden 
innerhalb eines Ofens durch ein Schlangenrohr geleitet u. gelangen von da in einen 
„Kondensator“, in welchem sie iiber mehrere, mit versetzten tlberlaufrohren u. Dampf- 
durchtrittsvorr. versehene Boden herabrieseln u. gleichzoitig mit Dampf behandelt
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werden. Die mit dem Dampf am oberen Teil des „Kondensatora*1 entweichenden 
fliichtigen Anteile gelangen zu weiteren Verdiehtungs- u. SammelgefaBen. Die nieht 
fliichtigen Anteile gelangen zu Retorten, in welchen sie unter Vakuum u. Dampf- 
behandlung von weiteren Mengen fliiehtiger Anteile befreit werden. (A. P. 1 842105  
vom 28/3. 1928, ausg. 19/1. 1932.) K u h lin g .

Anton Breuer, Koln, Bituminose Bindemiltel. Teer, Pech, Asphalt oder Gemische 
dieser Stoffe werden in Mischungen von chlorierten u. nieht chlorierten KW-stoffen, 
zweckmaCig h. u. unter Druck gel. D ie Erzeugnisse dienen zum Tranken von Fiill- 
stoffen (Steinklein u. dgl.) fiir den StraCenbau. (E. P. 363 698 vom 21/7.1930, 
ausg. 21/1. 1932.) K u h l in g .

Burmah Oil Co. Ltd., Glasgow, England, und Bernard Charles Allibone, Her
stellung vcm Paraffin. Man unterwirft das durch den SchwitzprozeB vorraffinierte 
Paraffin der fraktionierten Dest. im Vakuum von 2— 10 mm Hg u. trennt Fraktionen 
von engen Siedegrenzen ab. (E. P. 358 668 vom 30/8. 1930, ausg. 5/11. 1931.) D e r s in .

Standard Oil Development Co., New York, iibert. von: Clarence A. Ward, 
V. St. A., Herstellung von Paraffin. Man kiihlt das paraffinhaltige Ol tief, preBt ab 
u. unterwirft das Rohprod. der Dest., wobei die den SchwitzprozeB stórenden Anteile 
abdest. Der Ruckstand wird dem SchwitzprozeB unterworfen. (Can. P. 288 890 
yom 19/11. 1926, ausg. 16/4. 1929.) D e r s in .

Julio Tellez Giron, Mexiko, Behandlung von Mineralólen. Das Rohol wird 
gegebenenfalls unter Zuhilfenahme yon Vakuum u. W.-Dampf dest. u. dann m it H 28 0 i  
u. NaOH  gewaschen. Das klare 01 wird dann in Ggw. von A12(SOa)3 dem Sonnenhcht 
oder kiinstlichen ultraviolelten Strahlen ausgesetzt. Das 01 soli dadurch 0 2 aufnehmen 
u. eino ,,dómineralisation“ u. ,,revitalisation“ erfaliren, worunter Vf. offenbar eino 
Bldg. von felten Olen yersteht. (F. P. 714 953 vom 8/4. 1931, ausg. 23/11. 1931. 
Mexikan. Prior. 10/5. 1930.) D e r s in .

Julio Tellez Girón, Mexiko, Mineralolseife. Man Yerwendet ais Ausgangsmatcrial 
helle Mineralole, nachdem man sie durch eine Vorbehandlung auf eine geeignete Dichte 
gebracht hat. Danach werden solche Ole unter moglichst gunstigen Verseifungsbedin- 
gungen mit Alkali yerseift [?]. (F. P. 714 955 vom 8/4. 1931, ausg. 23/11. 1931. 
Mexikan. Prior. 10/5. 1930.) E n g e r o f f .

Yaeco S. A. F ., Frankreich, Verfaliren zur Herstellung von Schmiermitteln. 
Mineralschmieróle werden zwecks Vermeidung einer therm. Zers. beim Gebrauch bei 
etwa 50—60° m it einer Miscbung yersetzt, die ans yegetabil. Olen besteht, in denen bei 
etwa 80° eine geringe Menge einer Metallseife, z. B. Cu-, A1-, Pb- oder Zn-Oleat, gel. 
wurde. (F. P. 720 117 yom 17/7. 1931, ausg. 16/2. 1932. Belg. Prior. 18/7. 1930.) R i-  

Universal OilProducits Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff, Chicago, Ver- 
fahren zur Herstellung von Schmierólen. Die beim iiblichen Crackverf. in der Expansions- 
kammer abfallenden hoehsd. Ruckstandsole werden m it A1C13 kondensiert, mit H20 -  
Dampf oder im Vakuum dest. u. in iiblieher Weise raffiniert. (A. P. 1850  869 vom  
27/10. 1923, ausg. 22/3. 1932.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Mathias Pier, 
Heidelberg, und Fritz Christmann, Ludwigshafen a. R h.), Verfaliren zur Herstellung 
wertuoller Sclimieróle durch Craeken oder Dehydrieren von Paraffin enthaltenden Olen u. 
Polymerisation bzw. Kondensation der Spaltprodd. in Ggw. yon Katalysatoren, dad. 
gek., daB die Spaltprodd. zuvor durch Behandlung mit Lósungsm. in an sich bekannter 
Weise in H 2-arme u. H r reiche Bestandteile zerlegt werden. (D. R. P. 546 082 KI. 23c 
vom 25/7. 1930, ausg. 9/3. 1932.) R i c h t e r .

Standard Oil Ćo., Indiana, iłbert. von: Sterling Henry Diggs und Frank
S. Campbell, Wyoming, V. St. A., Herstellung von Bleiseifen. Man erhitzt fette Ole, 
z. B. Fischol m it Bleiglatte unter Zusatz von Paraffinól auf etwa 300° F. Das Paraffinol 
soli eine moglichst geringe Vicositat haben. Auf 1 Mol Triglycerid yerwendet man 
im allgemeinen 3 Mol Bleiglatte. Verwendungszweck: Schmiermittelzusatz. (A. P. 
1830 984 yom 9/8. 1928, ausg. 10/11. 1931.) A l t p e t e r .

[russ.] P. I. Dubów u. W. W. Tschelinzew, Olschiefer und ihre techn. V e r w c r t u D g .  Ge- 
sam m elte Abliandlungen. Leningrad: O Ń TI W SNCH SSSR  1932. (X V III, 488 S.) 
R bl. 7.50.

Stephan Thyssen, D er elem entare K ohlenstoff im  L ichte m oderner Theorien. <Fem er einiges 
iiber E rdolbildung u. Thermocheraie.> B udapest: Buchh. d. Konigl. Ung. U niyersitats- 
druckerei 1932. (74 S.) gr. 8°. Al. 4.— .
xiv . i. • ąoo
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XX. SchieB- und Sprengstofle; Zundwaren.
James F. Monaghan, Die Reinigung der Cellulose. E in Vorschlag zur Ergdnzung 

der fiir  die Herslellung rauchloser Pulver gellenden Bestimmungen. Vf. gibt eino tlber- 
sicht iiber die zur Reinigung u. zum Bleichen von Baumwolle angewandten Verff. u. 
empfiehlt, bei Verwendung von Hypochlorit ais Bleiehmittel anschlieBend nicht mit 
H 2S 0 4, sondern mit H 2S 0 3 zu behandeln. Vorteile: Wasserlóslichkeit der entstehenden 
Salze, homogenes, weiches Materiał, das ohne jede Schadigung getrocknet werden kann 
u. gut nitrierbar ist. (Army Ordnance 12. 255— 57. Jan./Febr. 1932. Boston, 
Mass.) F. B e c k e r .

Prettre, Bestimmung der Verbrennungswdrmen von Nitrocellulose und Cellulose. 
Die Verbrennungswarmen von Nitrocellulosen, wie sie bei der Herst. yon Pulvern benutzt 
werden, werden ermittclt. Vf. findet, daB die Verbrennungswarmen bei konstantem  
Volumen eine lineare Funktion des N-Geh. der Nitrocellulosen darstellen. Der Wert 
fiir Ramiefaser (N-Geh. =  0) fiigt sich gut in die erhaltcne Kurve ein. Die Gesetz- 
maBigkeit entspricht der Gleichung c„ =  4173,7 — 141,3-x (x  =  N-Geh.). (Memoriał 
Poudres 24. 223—33. 1930/31. Lab. de chimie minerale de la Sorbonne.) F. B e c k e r .

01av Notevarp, Moderne Sprengstoffe. Vortrag. AUgemeine Uberaicht. (Tidskr. 
Kemi Bergvaesen 12. 4— 8. 1932.) E . M a y e r .

Marcel Metivier, Raucherzeuger mil festem Orundsloff. Zur Erhohung der Halt- 
barkeit von Rauchpatronen wird die Verwendung fester Grundstoffe (C2C1„, C3C18 
oder Chlorderiw. des Naphthalins) vorgeschlagen, von denen die Mischung 40-—60% 
enthalt neben 55— 25% Zn-Spanen u. 5—15% K N 0 3, NaNQ3, CaSi2 oder Teer. Dio 
mit Naphthalinderiw. hergestellten Gemische sind besonders unempfindlich gegen 
Feuchtigkeit. Die Rk. verliiuft etwa naeh dem Schema: 2 Ci0Cl8 +  8 Zn CaSi2 +  
17 O =  8 ZnCl, +  CaO +  2 S i0 2 +  8 C +  12 CO; es werden reichlieho Mengen eines 
weiBen, ungiftigen Rauches erzeugt. (Chim. et Ind. 27. Nr. 3.bis. 179. Marz
1932.) R. K. M u l le r .

— , Senfgasfabrikaiion. Vers.-Anlagen u. GroBproduktion von Senfgas (H. S.) in 
Avonmouth im Juni 1918. Ausfiihrliche Einzelheiten uber Betriebskalkulationen, die 
Schwierigkeiten der Herst. von reinem Athylen u. dio teehn. Anlagen zur Fabrikation. 
(Ind. Chemist chem. Manufacturer 7. 474— 76. 491— 94. 8. 30—32. 70—-73. 14/2.
1932.) P o e t s c h .

Andre Mayer, Schutz der Zivilbevdlkerung gegen den chemischen Krieg. Bericht 
iiber die Tatigkeit des „Comitó international de la Croix-Rouge“. (Rev. Internat. 
Croix-Rouge 12. Nr. 142. 12 Seiten. 1930. Sep.) F. B e c k e r .

von Ruhle, Kiinsllidier Nebel. Bericht iiber die erfolgreiche Durchfiihrung von 
GroBvernebelungsyerss. m it C1-S03H u. ICostenanschlag fur Vernebelungsanlagen 
industrieller Werke. (Gasschutz u. Luftschutz 2. 52— 56. Berlin.) H e l l r i e g e l .

W estlalisch-Anhaltische Sprengstoff-Akt.-Ges. Chemische Fabriken, Berlin, 
Verfahren zum Wasclien von Nitroglycerin und iihnlichen Sprengolen, gek. durch die 
Anwcndung einer H N 03-Lsg. von ca. 10— 15% H N 0 3 ais Waschfl. ZweckmaBig betragt 
die Menge der Waschfl. 40— 100% der Rohólmenge u. wird die anfallende W asch-HN03 
jeweils zum Waschen der folgenden Operation yerwandt, bis eine Konz. erreicht ist, 
die die Nutzbarmachung der H N 0 3 rechtfertigt. ZweckmaBig wird der W asch-HN03 
vor, wahrend oder naeh dem WaschprozeB Harnstoff in geringen Mengen zugesetzt. 
(D .R . P. 546 718 KI. 78c vom 12/7. 1931, ausg. 14/3. 1932.) E b e n .

Gaskampistoffe und Gasvergiitungen. W ie schiitzen w ir uns?  Von W ilhelm Prandtl, Hubert
Gebele u. Julius Fessler. 2., neubearb. Aufl. Miinchen: Verl. d. Arztl. Rundschau 1932.
(90 S.) 8°. M. 2.80; Hlw. M. 4.— .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
A. T. Hougli und R. Dru, D ie Wilson-Kem-Methode in der Laboratoriumspraxis. 

(Chim. et Ind. 25. Sond.-Nr. 3 bis. 702—04. 1931. — C. 1930. II. 2988.) G ie r th .
N. Sini in und W . Markowkin, Das Trocknen des Leders auf Ralimen. Die 

Flachenzunahme des Fertigfabrikates betragt ca. 10%. Anordnung der Rahmen. 
(Ztsehr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewonnoi Promyschlennosti i Torgowli]
1930. 104—05.) K e i g u e l o u k i s .
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E. Belavsky und K. Fiksl, Grundziige der modernen Sohlenlederschnellgerbung.
(Collegium 1932. 51— 63. —  C. 1 9 3 2 .1. 1611.) S e l i g s b e e g e r .

Simon Tanner, Nachgerben und Zurichten ostindischer Schaffelle. Der Arbeitsgang 
fiir ostind. Schaffelle (alkal. Auswaschen, genannt stripping-ProzeB, Pickeln, Chrom- 
gerbung, Neutralisieren, Farben, Pettlickem ) wird beschrieben. (Leather World 24. 
192— 93. 17/3. 1932.) S e l i g s b e r g e r .

— , Die Herabselzung des Verbrauclies non Chromsalzen. Ais Norm fiir den Ver- 
brauch von Chromsalzen wurde vom Ledersyndikat die Zahl von 11,8 kg Bichromat 
fiir 100 qm Boxcalf featgestellt. Vf. schliigt auf Grund seiner Berechnungen vor, diese 
Norm auf 10 kg fiir 100 qm herabzusetzen. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Wcstnik 
Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930- 110.) K e i g u e l o u k i s .

P. Schawrow undJE\ G-insburg, Verwertung der ausgelaugten Lohe. Vff. schlagen 
vor, die ausgelaugte Lohc ais Rohmaterial fiir die Herst. von Lederfarbstoffen an- 
zuwenden. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti 
i Torgowli] 1930. 114— 16.) K e i g u e l o u k i s .

Max Bergmann und W illi Hausam, Bemerkung iiber die Wiederverwendung von 
gebrauclilem Hautesalz. Durch die Wicderyerwendung wird nach Vff. nicht nur die Bldg. 
von Salzflecken, sondern auch die Verbreitung yon Fliegen im Hautelager bcgiinstigt; 
denn gegeniiber der Annahme, daB auf gesalzenen Hauten die Insekten keine Eier 
ablegen oder diese wenigstens nicht zur Entw. kommen, konnten Vff. regelmaBig 
in yersclilossen aufbewahrtem gebrauchtem Hautesalz nach einigen Monaten flugfiihige 
Insekten feststellen. (Ledertechn. Rdsch. 24. 26— 27. Marz 1932.) S e l i g s b e r g e r .

M. W oikin, Rationalisierung der Chevreaulederfabrikation. Der Verbrauch des 
N a2S in den Ascherlsgg. wurde standardisiert u. in Abhangigkeit des Rohwarcngewichtes 
gesetzt. Der Cr20 3-Verbrauch wurde von 2,5% auf 1,8% (auf Blófiengewicht bezogen) 
herabgesetzt. Hierdurch sind die gebrauchten Chrombriihen leichter zu regcnerieren. 
Borax wurde durch NaHC03 ersetzt. Weitere RationalisierungsmaBnahmen. (Ztschr. 
Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 
1930. 103.) K e i g u e l o u k i s .

G. W olfman, Delphinhaute ais Rohware fu r Leder. Ausfiihrliche Besehreibung 
der Gewinnung, der Haute, dereń Konseryierung, Eigg. u. kombinierte Vegetabil-Chrom- 
gerbung. Analyt. Zus. u. physikal. Eigg. des fertigen Leders. (Ztschr. Leder-Ind. Handel 
[russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 96— 98.) K e ig .

F. Stather und R. Lauffmann, Uber die Verdnderung von Tranen im Hinblick 
auf das Ausharzen von Leder. Ein Spezial-Gcrbertran angegebener Zus. wurde bzgl. 
Anderung der JZ., des Geh. an Oxy- u. freien Fettsauren u. des spezif. Gewichts unter 
yerschiedenen oxydativ wirkenden Einflussen untersucht. Beim Erhitzen auf dem 
W.-Bad sind die Veranderungen bei Durchleiten yon Luft yielmals groBer ais ohno diese 
Behandlung, wobei die Einw. in Ggw. feuchter Luft etwas geringer ist. Erwarmung 
war von groBem, m it der Temp.-Erhohung yon 50° auf 75 u. 100° zunehmendem EinfluB 
auf die Eigg. des Tranes. Weiter wurde die katalyt. Wrkg. einer 0,5%ig. Beimischung 
der hydratisierten Oxyde u. der tranfettsauren Verbb. des Fe, Cu u. Cr zu Tran auf seine 
Veriinderungen beim Durchleiten trockener Luft auf sd. W.-Bad untersucht. D ie Herst. 
der genannten Metallverbb. u. die festgestellten Veranderungen werden beschrieben. 
Sie sind bei Ggw. der tranfettsauren Verbb. am starksten, jedoch waren ausgesprochenc 
Unterschiede in der Zus. des Endprod., durch seinen Geh. an Oxyfettsauren bestimmt, 
gegeniiber einer gleichartigen Behandlung des Tranes ohne metali. Zusatze nur bei 
hydratisiertem Cr20 3 u. tranfettsaurem Fe festzustellen. Die Best. der JZ. allein gibt 
also kein richtiges Bild. Auch dio SZ. u. die Lóslichkeit des Endprod. in PAe. u. A. 
hatte sich yerschiedentlich geandert. Die Einfliisse einer 40-std. Bestrablung mit 
ultrayiolettem Licht gegeniiber der bloBen Wrkg. der damit yerbundenen Erwarmung 
wurden bei diesem u. einem anderen Gerbertran, bei einem Dorschleber- u. einem 
Haitran untersucht u. eino groBe Veranderung saintlicher Trane, besonders bzgl. ihres 
Geh. an Oxyfettsauren u. ihrer SZ., festgestellt. Vff. zeigen, daB die Unters.-Ergebnisse 
auf die Vcrhaltnisse beim Ausharzen von Leder ubertragbar sind u. sich einige Lehren 
fur dio Praxis daraus ergeben, die naher ausgefiihrt werden. Tabellen, Diagramme. 
(Collegium 1932. 74— 83. Freiberg, Deutsche Versuchsanst. f. Lederind.) S e l i g s .

E. Belavsky und B. Polansky, Der Badan, seine Bedeutung und Zuchtung in  
Mitteleuropa. Nach Hinweisen botan. Art u. Besprechung der russ. Kultivierungserfolge 
berichten Vff. iiber die Entw. der ersten Badananpflanzungen in der Tschechoslowakei 
seit 1928. (Collegium 1932. 42—46. Zlin, Bata A.-G.) S e l i g s b e r g e r .

206*
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C. L. Bird, Die Behandlung von Leder beim Fdrben und Reinigen. Anweisungen 
fiir das Siłubern u. Wiederauffiirben von getragenen Handsohuhen aus Sohweden-, 
Glace- u. Nappalcdcr u. yon Bekleidungsleder, speziell chromgegerbtem fiir Motor- 
fahrer, sowie von Schuhen aus Kid- u. Schwedenlcder. (Dyer Calico Printcr 67. 25— 26. 
8/1. 1932.) S e l i g s b e r g e r .

V. Kubełka und K. Ziegler, Freie Sauren bei der Analyse von 2>flanzlichem Leder. V. 
(IV. vgl. C. 1932. I. 2669.) Bei weiterer Priifung der Verff. von I n n e s  u .  A tk in -  
THOMrSON gelangten Vff. zu der Feststellung, daB eine Gerbung mit sulfitiertem  
Quebracho im Leder, auch nach 1-jahriger Lagerung, iiberhaupt keine Aciditat ver- 
ursacht. Ein EinfluB synthet. Gerbstoffe besteht zwar, ist aber anscheinend stark 
von dereń Menge abhangig. Ahnlich yerhalten sich m it Sulfitcelluloso gegerbte Leder, 
dereń Aciditat in starkem MaB sowohl von der Menge dieses Zusatzes wie auch von der 
Ggw. anderer Gerbstoffe u. dcm Gerbverf. selbst bestimmt zu werden scheint. (Collegium
1932. 63— 72. Brunn, Bohm. tcelm. Hochschule.) S e l i g s b e r g e r .

L. Pollak, Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit von Kubełka-Ziegler. Vf. halt 
scine Unters.-Ergebnisse bzgl. Abwesenheit schadlicher Saure in teilweise synthet. 
gegerbten Lcdern nach langer Lagcrungsdauer (C. 1932. I. 1981) gegeniiber den gegen- 
teiligen Feststellungen von K u b e łk a  u. Z i e g l e r  (vgl. vorst. Ref.) aufrecht; diese 
wurden namlich nicht an intaktcm, sondern an morschem Leder getroffen, das nach 
den analyt. Befunden des Vf. vermutlich ein fehlerhaft gegerbtes Kriegsprod. war. 
(Collegium 1932. 72— 73.) _______________ S e l i g s b e r g e r .

Roessler and Hasslacher Chemical Corp., New York, iibert. von: Allen Rogers,
New York, Pelzgerbverfahren. Die trockenen Pelzfelle werden zunachst in einer 0,5%ig. 
HCOOH- oder CH3COOH-Lsg. eingeweicht, dann in einer NaCl +  H 2S 0 4-Lsg. ge- 
piekelt u. kommen dann in eine 2%ig. N a2S20 3-Lsg. Nach dem Abzentrifugieren 
des uberschiissigen Lósungsm. werden die Eelle im FaB m it einer Lsg. aus 200 1 W., 
5 kg N a2S20 3, 5 kg HCHO u. 5 kg Seife gewalkt, aufgehangt zum Trocknen u. mit 
einer Mischung einer 10°/oig. NaCl-Lsg. unter Zusatz von 10% Glycerin auf der Fleisch- 
seite eingefettet. (A. P. 1845  341 vom 14/5. 1931, ausg. 16/2. 1932.) S e iz .

H eyl’sche Lederwerke Liebenau vorm. Cornelius Heyl Werk Liebenau
G. m. b. H ., Worms a. Rh., Verfahren zur Herstellung von u-asserdichtem Leder, dessen 
Kautschukschicht mit Hohlriiumen durchsetzt ist, dad. gek., daB auf der Fleischseite 
des Leders eine diinne Rohkautschukschicht durch Aufstreichen, Aufspritzen, auf- 
gebracht u. diese unter Druck u. maBiger Hitze (etwa 70— 120°), auf das Leder auf- 
vulkanisiert wird, wobei der Rohkautschuklsg. pulverfórmige Salze oder andere in 
der Hitze fliichtige Kórper zugegeben werden, die bei der Vulkanisation ais Bliischen 
die Kautschukschicht verlassen u. diese hierdurch porós gestalten. — Ais dcrartige 
fliichtige Zusatzstoffe verwendet man 2— 10% Ammoniumverbb. der Kohlensiiure, 
z. B. (NH4)2C 03, (NH4)H -C 03, welche der Lsg. von Kautschuk in C6H0 oder Kautsehuk- 
milch zugesetzt werden. (D .R .P . 543042K 1.28a vom 3/11.1929, ausg. 30/1.1932.) S e iz .

United Shoe Machinery Corp., Paterson, New Jersey, iibert. von: Brian Mead, 
Belmont, Mass., V. St. A., Verfahren zum Verklehen lohgarer Leder. Zum besseren 
Haftbarmaehen eines IClebstoffes aus Kautschukmilch auf lohgarem Leder setzt man 
zu einer ca. 33—38% Kautschuk enthaltenden Kautschukmilch nichtfliichtige Massen 
in  solchen Mengen zu, daB die pH-Zahl der Kautschukmilch nicht iiber 11 steigt. Z. B. 
setzt man zu 1 1 Kautschukmilch 20 g Borax zu. An Stelle von Borax kann man auch 
Na-Arsenit oder eine Mischung aus N aH C 03 u. N a2C 03 zusetzen. Zum Verkleben 
streicht man die Leder auf der Narbenseite mit dieser Mischung ein u. laBt den ent- 
stehenden Film gut trocknen u. driickt dann die zu verklebenden Lederstucke zusammen. 
(A. P. 1 8 4 8 1 3 5  Tom 22/10. 1925, ausg. 8/3. 1932.) S e iz .

R. G. Charasow, U. S. S. R ., Herstellung von Saffianleder. Die Haute werden in 
iiblicher Weise geaschert, eingeweicht, gepiekelt u. nacheinander mit einer Mischung 
aus Gerberlohe, W. u. Petroleum, dann mit einer Mischung aus Gerberlohe, W., Pe
troleum, Soda u. Seife u. zum SchluB mit einer Mischung aus Gerberlohe, W. u. NH3 
gegerbt. (Russ. P. 2 2 183 vom 17/7. 1929, ausg. 31/8. 1931.) R i c h t e r .

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
T. R. Truax, Die Entwicklung der Holzklebemittel und der Verleimungslechnik. 

Die yersehiedenen in der Holzbearbeitungsindustrie yerwendeten Gruppen yon Klebe-
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mitteln werden aufgezahlt (tier. Leime, Pflanzenleime, Casoine, Starkeleime). B ei 
den noch nicht allgemein verwendeten Gruppen von Klebemitteln (Blutalbumine, 
Phenolkondensationsprodd., Gummikleber, Celluloseester, Silicate, Asphalte, Wachse, 
Klebstoffilme) werden Angaben gemacht iiber Verarbeitungsmóglichkeit u. iiber dio 
Ergebnisse der Fugenfestigkeitsprufungen. Neben der Best. der Fugenfestigkeit gelten 
Viscositat u. Gallertfestigkeit ais zuverlassigste Priifungsmethoden fur die verschiedenen 
Klebcr. Die in den letzten Jahren auf Grund systemat. Verss. gewonnenen Erfahrungen 
in der Verleimungstechnik wercen auszugsweise angegeben u. durch Quellenangabe 
der neueren auf diesem Gebiet erschienenen Arbeiten erganzt. (Trans. A. S. M. E. 
Wood Industries 54 . Nr. 4 .1 — 4. 28/2. 1932. Madison, Wis., Forest Prod. Lab.) B a c h .

Hermann Stadlinger, Khbsloffe aus Stdrkeerzeugnissen. Eigg. u. Herst. der 
heutigen Klebstoffe aus Starkę: Kleisterarten, Pflanzenleime, (Juellstarke, Dextrin- 
kaltleime, Xanthogenatlcim, Ba-Starke, sog. Starkegel ais elektr. Isoliermaterial. 
(Farben-Chemiker 2. 407— 08. 472— 74. 519—21. 567—69. 3. 17—20. Kunstdunger 
U . Leim 28. 399—402. 478— 80. 521—32. 29. 20— 24.) G r o s z f e ld .

Richard KiBling, Fortschritłe auf dem Gebiete der Industrie und Chemie des Leimes. 
(Kunstdunger u. Leim 29. 16— 20. Jan. 1932.) B a c h .

Albert B. Maine, Pflanzenleime. Die Verarbeitungsweise von Pflanzenleim bei 
der Verleimung yerschiedener Holzsorten wird bcschrieben. Anderungen des W.-Geh. 
von Birken- u. Pappelholz durch Verleimung werden tabellar. angegeben. (Trans. 
A. S. M. E. Wood Industries 54 . Nr. 4. 9— 12. 28/2. 1932.). . B a c h .

I. F, Laucks und Glenn Davidson, Leim aus den Olsamenriiclcsldnden. Ein  
aus den ausgeprefiten Biickstanden von Sojabohne hergestellter Leim hat in den 
letzten Jahren in die Sperrholzindustrie der pazif. Kiiste fiir dio Verleimung von 
Fóhren- u. Fichtenholz Eingang gefunden. (Trans. A. S. M. E. Wood Industries 54. 
Nr. 4. 17— 19. 28/2. 1932. Bloomington, III.) B a c h .

W . F. Leicester, Caseinleim. Die zahlreiehen Verwendungsmoglichkeiten von 
Caseinleim, insbesondere fiir die holzverarbeitende Industrie, werden angegeben. 
Es konnen hier diinne Schichten konz. Leimes yerwendet werden, wobei im Gegensatz zu 
anderen Leimen nur ein Minimum an Feuchtigkeit vom Furnierholz aufgenommen wird. 
(Trans. A. S. M. E. Wood Industries 54. Nr. 4 .13— 14. 28/2. 1932. New York.) B ach .

Hans Wagner, Die Desinfektion von Caseinleimen. Ais Desinfektionsmittel wird 
ein in organ. Basen gel. Trichlorphenol („Preventol“ der I. G. FAiłBENINDUSTRIE) 
empfohlen, welches nicht nur hohe Desinfektionskraft aufweist, sondern auch die Quell- 
faliigkeit u. Benetzung erhoht u. die Konsistcnz nicht ungiinstig beeinfluBt. (Kunst- 
stoffe 21. 243—45. Nov. 1931.) S c h e i f e l e .  .

A. G. Brooks, Herstellung und Verwendung von Fischleim. Die Herst. von Fisch- 
leim wird beschrieben. Ais Vorziige fiir die holzverarbeitende Industrie wird die 
stetig fl. Form u. die groBe Haltbarkeit bezeichnet. Durch die hohe Erstarrungszeit 
wird ein intensiveres Eindringen in die Holzschicht gewahrleistet. (Trans. A. S. M. E. 
Wood Industries 54 . Nr. 4. 20. 28/2. 1932. Gloucester, Mass.) B a c h .

D. W iznikund O. Fedotowa, Vergleicliende physikalisch-chemische und mechanische 
Eigenschaften von fliissigem Knochenleim (FafSleim) und von daraus hergstelltem Trocken- 
leim. Fl. Leim Yon 40—45% u. die durch Trocknen hergestellten Platten wurden auf 
Yiscositat, Aciditat (S 0 2), pu u. Verderben durch Faulnis untersucht. Die Konstanten 
erfuhren durch das Trocknen nur eine geringe Veranderung, m it Ausnahme der Aciditat, 
die nach Trocknen infolge Verfliichtigung des SO. zuriickgegangen ist, u. dadurch eine 
geringere Bestandigkeit des Trockenleims verursacht hat. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Maslo- 
boino-Shirowoje Djelo] 19 3 1 . Nr. 10 (75). 50—53. Moskau.) ScHÓNFEŁD.

C. B. Smith, Blutalbumin und die holzverarbeitende Industrie. Blutalbumin, 
gewóhnlich ais Heiflleim, nach neueren Bezepten auch ais Kaltleim verwendbar, hat 
sich in der Sperrholzindustrie insbesondere ais w'asserbestandiges Klebemittel bewahrt. 
(Trans. A. S. M. E. Wood Industries 54 . Nr. 4. 15— 16. 28/2. 1932. Chicago.) B a c h .

Wilbur L. Jones, Vorziige und Verwendungsweise von tierischem Leim in der 
Funiierindustrie. Tier. Leim eignet sioh auf Grund bestimmter physikal. u. chem. 
Eigg. fiir die Leimung von Furnierhólzern. Yorschriften fiir die Verarbeitung werden 
angegeben. (Trans. A. S. M. E. Wood Industries 54 . Nr. 4. 5—8. 28/2. 1932. 
Madison.) B a c h .

F. L. Browne, Verfahren, urn tierischen Leim wasserbestdndig zu machen. Das 
bekannte Verf. des Formaldehydzusatzes zur Leimlsg. hat den Nachteil, daB Form
aldehyd u. Leim sehr schnell unter Bldg. einer zahen, nicht yerarbeitungsfahigen
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Gallcrt-o reagiercn. Vf. ersetzt deshalb Formaldehyd dureh polymere Prodd., ins
besondere dureh Paraformaldehyd, wodureh wegen der erst allmahlich erfolgenden 
hydrolyt. Spaltung in Formaldehyd die Zeitdauer der Verarbeitungsfahigkeit des Sols 
erhóht wird. Dureh einen weiteren Zusatz von Sauren, z. B . von Oxalsaure, wird die 
verarbeitungsfiiliige Zeit des mit Paraformaldehyd versetzten Sols bis zu einem Optimum 
rerlilngert. Ein prakt. erprobtes Mischungsrezept wird angegeben, womit man bei ge- 
eigneter Auswahl eines móglichst hoehmolekularen Pplymerisationsprod. von Form
aldehyd das Sol bis zu 24 Stdn. verarbeitungsfahig erhalt. NaturgemiiB wird dadureh 
die fiir die Durchgerbung benótigte Zeit verliingert. Dor EinfluB der Temp. auf die 
Dauer der Verarbeitungsfahigkeit wird dargelegt. (Trans. A. S. M. E. Wood Industries 
51. Nr. 27. 87— 90. 1929. Madison, Wise., Forest Products Lab.) B a c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Klebmiltel aus Polymeri- 
sationsprodd. von Diolefinen, bestehend aus Lsgg. von festen Polymerisationsprodd. 
des Butadiens. — Z. B. verklebt man mit Chlorschwefel gehartete Filmo aus Butadien- 
polymerisationsprodd. mittcls einer 5%ig. benzol. Lsg. eines Polymerisationsprod. aus 
Butadien, wio es z. B. dureh Einw. von Na auf Butadien erhaltlich ist. (D. R. P.
545 861 KI. 22i vom 6/12. 1928, ausg. 5/3. 1932.) S a r r e .

British Celanese Ltd., London, Klebmittel, bestehend aus einer Mischung von 
Celluloseester oder -atlier u. einem Phenol-Ketonharz. Andere Natur- u. Kunstharze
u. Weichmacher kónnen zugesetzt werden. —  Eine Klebmittellsg. besteht aus: 1 bis
9 Celluloseaeetat, 9— 1 Diphenylolpropanacetonharz, 2 bis 10 Diathylphthalat,50 Aceton, 
25 Bzl., 25 Alkohol u. 10 Athyllactat. (E. P. 342 674 vom 28/10. 1929, ausg. 5/3.
1931. A. Prior. 27/10. 1928.) P a n k ó w .

Ernst Buhtz, Berlin, Herstellung eines stdrkehaltigen Kleisters dureh Aufbringen
von Starkesuspensionen auf geheizte Flachen, gegebenenfalls in Anwesenheit nicht 
neutral reagierender fliichtiger Mittel, dad. gek., daB den Starkesuspensionen Hefe 
zugesetzt wird. (D. R. P. 544 879 KI. 89k vom 9/11.1927, ausg. 23/2.1932. M. F. M.

XXIV. Photographie.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Agfa), Die Wahl des Negaimnalerials unter 

Berucksichtigung seiner Farbempfindlichkeit. Vergleichender tlberblick iiber die Farb- 
wiedergabe von A g f a -  Amateur-, -Isochrom- u. -Panfilm bei verschiedencm Lieht 
mit u. ohne Gelbscheibo. (Svensk fotograf. Tidskr. 22. 3— 7. 17— 18. Febr.
1932.) _____ ______ ______  R . K. M u l le r .

Max Renker, Diiren i. Rhld., Entwicklung ton Diazotypien. Der Entwickler 
enthalt ein Alkali, eine Azokomponente u. ein Salz der Thioschwefelsaure, gegebenen
falls auch antioxygen wirkende Farbstoffe u. Puffersalze. (Schwz. P. 149 733 vom  
19/9. 1929, ausg. 1/12. 1931. D. Prior. 22/3. 1929. Ygl. Schwz. P. 145471; C. 1931.
II. 2104.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindor: Georg RoBler, 
Oppau, Walter Frankenburger, Ludwigshafen, und Hermann Schulz, Eppelheim 
b. Heidelberg), Herslellung farbiger Bilder, 1. dad. gek., daB die das farbige Bild auf- 
bauenden, einzeln nebeneinanderliegenden punktfórmigen, farbigen Pigmentteilchen 
dureh Lósen oder Schmelzen voriibergehend lokal verfliissigt werden. Nach den Unter- 
anspruchen werden ais Pigmente in den Grundfarben gefarbte Wachso oder Harzo ver- 
wendet. Die Bilder kónnen m it einer mit dem Pigmentlósungsm. getrankten Schicht in 
Kontakt gebraeht u. die Pigmente aus ihrer in dieso Schicht iiberdiffundierten Lsg. 
wieder in festem Zustand abgesehieden werden. (D. R. P. 545 746 KI. 57b vom 6/5. 
1930, ausg. 4/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 526 148; C. 1931. II. 1240.) G r o t ę .

Leon Lucien Ferte und Maurice Baptiste Combes, Frankreich, Seine, Farben- 
pholographisches und -kinemaiographisches Aufnalimeverfahren. Die Aufnahme findet 
auf zwei im Kontakt befindliehe Filme statt, wobei die Emulsion des dem Ob- 
jektiv zugekehrten Films orthochromat. u. orange gefarbt, die kintere Schicht pan- 
ehromat. u. insbesondere rotempfindlich ist. (F. P. 715 453 vom 28/8. 1930, ausg. 
3/12. 1931.) G r o t ę .

Pictorial Screens Ltd., London und Paul Louis Burger, Belgien, Herstellung 
von mehrfarbigen Projektionsbildern. Bei der Aufnahme wird zwischen Film u. Objektiv 
eine transparente Platte mit kleinen, verschiedenfarbigen (z. B. roten u. griinen)
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Feldern oder Streifen angcordnet. Dieser Farbraster wird so bei der Aufnahme in 
yerkleinerter Form auf den photograph. Film projiziert. Boi der Wiedergabo wird eine 
iihnliche Rasterplatto mit entspreehender Optik zwischen Film u. Projektionsschirm 
geschaltet. (E. P. 367 044 vom 18/11. 1930, ausg. 10/3. 1932.) G r o t ę .

Charles Nordmann, Paris, Farbenpliotographie mit Linsenrasterfilmen. Bei der Auf
nahme wird das Dreifarbenfilter zwischen dem aufzunehmenden Objekt u. dem vorderen 
Brennpunkt des Aufnahmeobjektivs angcordnet. (F. P. 696 804 vom 19/9. 1929, ausg. 
7/1.1931. E. P. 363 409 vom 18/9.1930, ausg. 14/1.1932. F. Prior. 19/9.1929.) G r o t ę .

Soc. Franc. Cinechromatigue (Procedes R. Berthon), Frankreich, Seine, Her
stellung von Linsenraslerfilmen. Die F ilm e  werden in einer Maschine zuerst gaufriert
u. dann perforiert. (F. P. 717 744 vom 18/9. 1930, ausg. 13/1. 1932.) G r o t ę .

Spicers Ltd. und Thomas Thom e Baker, London, Kopieren von Farbraster- 
platten. Das Farbrasteroriginal wird auf den Kopierfilm m it einer Linse groBer Offnung 
(ca. F/2) projiziert. Da so der Originalraster in der Ebenc des Kopierrasters sehr un- 
seharf abgebildet wird, werden Interferenzwrkgg. beim Kopieren yermieden. (E. P.
366 958 vom 7/11. 1930, ausg. 10/3. 1932.) G r o t ę .

Franz Piller, Miinchen, Kopieren von Farbrasternegatwen. Um  das hinter einem 
Mehrfarbenlinienraster aufgenommene Negatiy in genaue Deckung m it dem Papier- 
farbraster zu bringen, werden auf dem Negatiy unbeliehtete Stellen ais Einstellinien 
angebracht oder es wird bei der Aufnahme neben dem Objekt ein in der zu einer Raster- 
linie komplementar gefarbtes Feld angeordnet, das auf dem Negatiy gut sichtbar 
ist. Das Ubereinanderpassen der entsprechenden Rasterlinien findet in einem besonderen 
Ralimen m it Mikrometerschrauben statt. (F. P. 720 396 vom 22/7. 1931, ausg. 18/2.
1932. D. Priorr. 25/7., 15/12. 1930 u. 23/1., 9/4. 1931.) G r o t ę .

International General Electric Co., New York, Wdrmeempfindliches Papier, 
insbesondere ju r  elektrische Zeicheniibertragung, dad. gek., daB es mit einer Mischung aus 
Gelatine, einem Oxydationsmittel u. einem farblosen oder schwaeh gefarbt-en, bei Hitze- 
einw. ein farbiges Osydationsprod. ergebenden organ. Stoff iiberzogen ist. Ais Oxy- 
dationsmittel dient z. B. N iN 0 3 oder N aN 03. (D. R. P. 543 635 KI. 55f vom 12/2. 
1927, ausg. 8/2. 1932. A. Prior. 14/8. 1926.) M. F. M u l le r .

Siemens & Halske A.-G., Berlin, Herstellung von Tonfilmen nach dem Amplituden- 
aufzeichnungsi-erfahren. Der Tonfilm wird derart entwickelt, daB die Deckung der be- 
lichteten Teile nur so weit getrieben wird, daB sio zu der Belichtungsintensitat in einem 
linearen Verhaltnis steht. Der Film wird also nieht, wie sonst bei Tonaufzeiclmungen, 
hart, sondern n. entwickelt. (E. P. 366 505 vom 30/10. 1930, ausg. 3/3. 1932. D. Prior. 
11/11. 1929.) G r o t ę .

Grammophone Co. Ltd., England, Vervielfaltigung von Tonaufzeiclmungen durch 
Druck. Der Negativfilm wird schraubenfórmig auf einen mit einer lichtempfindlichen 
Schieht bedeekten diinnen Cu-Mantel aufgewickelt, worauf nach dem Belichten, Ent- 
wickeln u. Atzen der Mantel nach der gleichen Schraubenlinie zu einem Klischce ge- 
schnitten wird. Eine Belichtungseinrichtung, beatchend aus Lichtąuelle u. Spiegeln, 
wird besehrieben. (E. P. 331278 vom 3/4. 1929, ausg. 24/7. 1930. F. P. 691060  
vom 4/3. 1930, ausg. 1/10. 1930. E. Prior. 3/4. 1929. Schwz. P. 150 031 yom 20/3.
1930, ausg. 16/12. 1931. E. Prior. 3/4. 1929.) G r o t ę .

Rotophot A.-G. fiir graphische Industrie, Berlin (Erfinder: Kurt W olfsohn, 
Berlin), Herstellen von Farbdtzdrucken auf Textilgeweben in Halbtdnen m it photo- 
mechanischen Tiefdruckformen, 1. dad. gek., daB auBer den fiir die Wiedergabe des 
Originals notwendigen Teilformen eine weitere Form, welche nach einem alle Zeichnungs- 
elemente des Originals wiedergebenden photograph. gewonnenen Negatiy angefertigt 
wird, in Kombination mit den positiyen Formen beim Atzdruck zur Verwendung ge- 
langt. — Nach den Unteranspriichen kann zur Herst. der erganzenden Druckform 
ein mit einem isochromat. Filter gewonnener Grauauszug des Originals oder ein in eino 
Silhouetto des Originals ycrwandeltes Diapositiy yerwendet werden. Fur den Druck 
der erganzenden Form findet eine weiB atzende Farbo in Kombination mit den ent
sprechenden Buntatzen fiir dio bildgebenden Formen Verwendung. (D. R. P. 546 652 
KI. 57 d vom 11/8. 1929, ausg. 16/3. 1932.) G r o t ę .

Adam Hilger Ltd., London, Erzewgung von projizierten Bildern, 1. dad. gek., 
daB von einer Anzahl yorzugsweise auf P l a t t e n  gebrachter Negatiye, die je nur Teile 
des ursprunglichen Bildes oder Objektes enthalten, Diapositive ebenfalls yorzugsweise 
auf Platten hergestellt werden, u. daB diese Positiye unter Benutzung je eines Farb- 
filters u. mit passend geregelter Lichtatarke so projiziert werden, daB ein in den einzelnen
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Teilen zweckentsprecliend abgetontes Gesamtbild des urspriinglichen Bildes oder 
Objcktes entsteht. —  Nach dem Unteranspruch dienen die projizierten Bilder zur Her- 
yorbringung eines Biihneneffektes. (D. R. P. 418 618 KI. 77 g vom 21/9. 1924, ausg. 
10/9. 1925. E. Priorr. 21/9. 1923 u. 3/5. 1924. P .P . 586 258 vom 20/9. 1924, ausg. 
20/3. 1925. E. Priorr. 21/9. 1923 u. 3/5. 1924. (Schwz. P. 111818 vom 19/9. 1924, 
ausg. 16/9. 1925.) G r o t ę .

Adam Hilger Ltd. und Charles Frederick Smith, London, Erzeugung von 
projizierten Bildern. (E. P. 227 072 vom 21/9. 1923 u. 3/5. 1924, ausg. 29/1. 1925. — 
Vorst. Ref. [D. R. P. 418 618].) G r o t ę .

Adam Hilger Ltd., Frank Twyman und Charles Frederick Smith, London, 
Herstellung farbiger Entwilrfe fiir  Webstoffe. Von dem farbigen Muster wird durch Farb- 
filter ein Teilnegativ auf eine Platte u. yon allen anderen Farben Teilnegative auf eine 
einzige gróBere panehromat. Platte hergestellt. Beide Platten werden dann auf den 
Projektionsschirm ubereinander projiziert. Das erste Teilnegatiy kann aueh ais Ver- 
groBerung angefertigt werden. Hierdurck w'ird erreicht, daB bei der Projektion nur eine 
Plattendicke berueksichtigt zu werden braucht. (E. P. 366 578 vom 6/11. 1930, ausg. 
3/3. 1932. Zus. zu E. P. 227 072; vorst. Ref.) G r o t ę .

Belcolor G. m. b. H. und Erich Loening, Berlin, Herstellung von Mehrfarben- 
tiefdruckdiapositivm, 1. dad. gek., dafl die Diapositive aus den Teilbildern eines far
bigen photograph. Andruckes hergestellt werden, indem die Deekung u. Abstufung 
der Teilbilder auf einen fiir Kopierzwecke ausreichenden Grad yerstarkt wird. — 2. dad. 
gek., daB die Herst. der Diapositive aus den Teilbildern eines farbigen photograph. 
Andrucks mittels eines Verf. vorgenommen wird, bei welehem die Deekung u. Ab
stufung der Diapositive zu den Farbwerten der Teilbilder, aus welchen die Diapositive 
entstehen, zwangsliiufig in einem festen Verhaltnis stehen. — 3. dad. gek., daB das 
in der Teilfarbe ais Auswaschrelief hergestellto Aufaichtsbild, welehes gleichzeitig 
farblose oder schwaeh gefiirbte Substanzen, z. B. Halogensilber, enthalt, durch Be- 
handlung m it diesen Substanzen in gefarbte iiberfiihrende Chemikalien, z. B. photo
graph. Entwickler, in das starker gedeckte Diapositiv iibergefuhrt wird, wobei der 
bildaufbauende Farbkorper des Teilfarbenbildes vor, nach oder bei der Umwandlung 
in das gedeektere Diapositiv entfarbt oder herausgelóst wird. (D. R. P. 549378  
KI. 57d vom 5/10. 1930, ausg. 27/4. 1932.) G r o t ę .

Hauff-Leonar A. -G., Wandsbeck,Einleitenchemischer Reaktioneninabgeschlossenen 
Oefaflen, z. B. zum Ziinden photographischer Blitzlichtlampen, 1. dad. gek., daB die dio 
Rk. primar einleitende Energieąuelle yon auBen an das geschlossene GefiiB heran- 
gefiihrt wird. —  In dem GefiiB, das von keiner Drahtleitung durchsetzt ist, ist ein 
Ziindsatz angebracht, der durch Annaherung einer Warmeąuelle an das GefaB entziindet 
wird. Die Energieąuelle ist eine Hochfreąuenzelektrode. (D. R. P. 547 318 KI. 57 c 
vom 23/3. 1930, ausg. 2/4. 1932.) G r o t ę .

Elektrische Gliihlampenfabrik ,,W att“ A.-G., Wien, Erzielung lioćhnMinischen 
Lichts mit elektrisclien Gliihfadenlampen fiir  photographische Zwecke. Durch Anordnung 
eines oder mehrerer weiterer Gliihfaden in der Lampe, die parallel zu dem ersten Gliih- 
faden gesehaltet sind, wird der Widerstand herabgesetzt u. so die Wrkg. der Licht- 
strahlen kiirzerer Wellenlangen erhoht. (E .P . 367 474 vom 26/11. 1930, ausg. 17/3.
1932. Oest. Prior. 19/2. 1930.) G r o t ę .

Alexander von Lagorio, Berlin, Farbtafel zur Priifung lichtempfindlicher Mate- 
rialien, dad. gek., daB auf einer Tafel nicht fluorescierende Farben aus den ver- 
sehiedensten Teilen des Spektralgebiets mit gleiehem Graugeh. streifenfórmig in der 
Reihenfolge der Spektrallichter nebeneinander angeordnet sind u. jeder Farbstreifen 
von dem folgenden durch gleiche neutralgraue stufenformige Grauskalen getrennt 
ist, dereń Felder eine gleichmaBige Schwarzungszunahme in der Liingsriehtung der 
Farbstreifen, entsprechend dem F e c i i n e r schen Gesetz, aufweisen. (D. R. P. 546 628 
KI. 57b vom 6/2. 1930, ausg. 14/3. 1932.) G r o t ę .

frimed in Germanj SchluB der Redaktion: den 27. Mai 1932.


