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Gescłiichte der Chemie.
Warren C. Johnson, Edward, Curtis Franklin ais Wissenschaftler. Darat. der 

Arbeiten von FRANKLIN a u t den Gebieton der Anwendung von fi. NH3 ala Losungsm. u. 
der Verwandtsckaft von O- u. N-Verbb. anlafilieh der Verleihung der GlBBS-Medaillo. 
(Chem; Bulletin 19. 99—102. April 1932.) R. K. Mu l l e r .

Max Hamburg, Eduard Jalowetz zum 2. Janner 1932. Profeaaor der Hochschuie 
fur Bodenkultur u. Vorstand des Insfc. fiir Garungsinduatrie in Wien. Eine Wiirdigung 
seiner wissenschaftliehen Arbeiten gelegentlich des 70. Geburtstages. (Brau- u. Malz- 
ind. 25 (32). 3—6. 1/1. 1932.) K o lba c h .

v. Possanner, Professor Dr. Paul Klemm. Zum siebzigslen Geburtstag. (Papier- 
fabrikant 30. Nr. 16. Verein d. Zellstoff- und Papier-Chemiker u. -Ingenieure 265—66. 
17/4. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Carl non Linde. Schilderung des Lebenslaufes anlafilieh des 90. Geburtstages 
am 11/6. 1932. (Ztsehr. Eis- u. Kalte-Ind. 25. Nr. 5. 1—7. Mai 1932.) R. K. Mu l l e r .

E. Terres, Bernhard Neumann zum 65. Geburtstag. Biograph. Notizen ii ber den 
Teehnologen. Wiirdigung seiner Bedeutung ais Forscher u. akadem. Lehrer. (Ztsehr. 
Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 259—60. Mai 1932.) Sk a l ik s .

William A. Bone, Sir Hugh Bell (1844—1931). Lebenslauf u. Wiirdigung der 
Verdienste des am 29/6. 1931 verstorbenen bedeutenden engl. Industriellen. (Journ. 
ehem. Soe., London 1932. 1325—30. April.) L in d e n b a u m .

Ch. Beguin, Marc Bridel. Naehruf fiir den franzoa. Pliarmazeuten. (Schweiz. 
Apoth.-Ztg. 70. 52—54. 23/1. 1932.) Sc h o n fe l d .

Paul Dolch, Prof. Dr. Moritz Doleli. (Oaterreieh. Chemiker-Ztg. 35. 45. 1/3. 
1932.) SCHONFELD.

Karl T. Compton, George Eastman. Wiirdigung des Lebenswerkes von E astm an . 
(Science 75. 402—05. 15/4. 1931. Massachusetts, Techn. Inst.) K u n o  W o l f .

— , Otto Fischer. Naehruf fiir den am 5/4. 1932 verstorbcnen bedeutenden Orga- 
niker, insbesondere auf dem Gebieto der organ. Farbstoffe. (Ber. Dtscli. chem. Ges. 65. 
Abt. A. 78. 4/5.1932.) L in d e n b a u m .

R. T. Glazebrook, Dr. E. H. Griffiths. Naehruf auf den am 3. Marz verstorbcncn 
ehemaligen Professor der Pliysik am University College of South Wales and Mon- 
mouthshire. (Naturę 129. 461—62. 26/3. 1932.) Bf.RGMANN.

J.-A. Gautier, Professor IAmi Grimbert (1860—1931). Naehruf. (Buli. Sciences 
pharmacol. 39. 87—94. Febr. 1932.) Sc h o n f e l d .

P. H. Prausnitz, M . Herschkowitsch. Naehruf auf den am 9. Marz d. Jhrs. ver- 
atorbenen Chefchemiker der Firma Ca r l  Ze is s , Jena. (Angew. Chem. 45. 317. 30/4. 
1932.) Schusticr.

R. S. Morrell, M . M . Pattison M uir (1848—1931). Naehruf fiir den am 2/9.1931 
verstorbenen Forscher u. Lehrer. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1330—34. 
April.) L in d e n b a u m .

P. Walden, Wilhelm Ostwald. 2. Sept. 1853 bis 4. April 1932. Naehruf. (Chem.- 
Ztg. 56. 293. 13/4. 1932.) P a n g r it z .

Rudolf Wegscheider, Wilhelm Ostwald. (Ostcrr. Chemiker-Ztg. 35. 68—70. 15/4. 
1932.) P a n g r it z .

Haller, Wilhelm Ostwald. (Melliands Textilber. 13. 253. Mai 1932.) Su v e r n .
— , Wilhelm Ostwald 1853—1932. Naehruf. (Teknisk Ukeblad 79. 143—44. 

14/4. 1932.) W il l s t a e d t .
— , Wilhelm Ostwald. Nekrolog auf W il h e l m  Ostw a ld  unter besonderer Be- 

tonung seiner Verdiensto om die Farbenlehre. (Ztsehr. ges. Textilind. 35. 187—88. 
13/4. 1932.) F r ie d e m a n n .
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2 G e sc h ic h t e  dek  Ch e m ie . 1932. II.

J. Tausz und A. Rabl, M . A . Rabusiu f. Nachruf auf den kiirzlich ycrstorbonen 
russ. Erdolforseher (5/3.1869 bis 14/3. 1932) u. Darst. seines Lebenswerkes (Chem.-Ztg. 
56. 341. 30/4. 1932. Karlsruhe.) R. IC. Mu l l e r .

— , M . A. Rakusin. Nachruf fur den am 14/3. 1932 verstorbenen Erdolforseher. 
(Ber. Dtseli. chem. Ges. 65. Abt. A. 77. 4/5. 1932.) LiNDENBAUM.

— , John Baldwin Shoesmith (1896—1931). Nachruf. (Journ . chem. Soc., London 
1932. 1334—35. April.) LiNDENBAUM.

P. Siedler, Hermann Thoms. 20. Marz 1859 •— 28. Nov. 1931. Nachruf. (Arch. 
Pliarmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 1—14. Jan . 1932.) Sc h o n fe l d .

Ossian Aschan, Otto Wallach-, der Schopfer der Terpenchemie. Kurze Biographie. 
(Fińska Kemistsamfundets Medd. 41. 7—12. 1932.) W il l s t a e d t .

— , Ferruccio Zambonini. Nachruf auf den am 17. Dez. 18S0 geborenen u. am
12. Jan. 1932 verstorbenen Mincralogen u. Chemiker. Biograph. Daten. Listę der 
Publikationen. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 82. 
142—49. April 1932.) Sk a l ik s .

Tenney L. Davis und Lu-Ch’iang Wu, T'Ao Hung-Ching. Biograph. iiber den 
ehines. Alchemisten (451—536). (Journ. chem. Education 9. 859—62. Mai 1932. 
Cambridge, Mass., Mass. Inst. of Technology.) Sk a l ik s .

Leopold Pollak, Goethe zum 22. Marz 1932. (Gerber 58. 39—40. 25/3. 1932.) L e s z . 
L. Bonnet, Goethe und die Farbę. Goethes Earbenlehre ais Richtschnur fiir den 

heutigen Koloristen. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 10. 291. 
April 1932.) F r ie d e m a n n .

W. Świętosławski, Faraday ais Chemiker und Physikochemiker. (Roczniki Chcmji
12. 1—8. 1932.) Sc h o n f e l d .

R. Hilgermann, Dem Gedenken Robert Kochs. Wurdigung der Arbeiten R o b er t  
K ochs auf dem Gebiete der Hygiene u. Seuchenbekampfung. (Ztschr. Gesundheits- 
teclin. Stadtchygiene 24. 106—07. Miirz/April 1932. Landsberg [Warthe].) Gr im m e .

G. Flusin, Die Rolle Moissans in  der Entwicklung der Induslriezweige des elek- 
trischen Ofens. MoiSSAN hat den elektr. Ofen nicht erfunden, aber verbesserte Typen 
geschaffen u. ihm insbcsondere in der Darst. des CaC2 u. der abgeleiteten Prodd., einiger 
Metallc (Cr, Mn), sowie in der Erforschung der Bldg. des Graphits u. Diamanten neue 
Anwendungsgebiete erschlossen. (Chim. e t Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 113—-19. Marz 1932. 
Grenoble, Naturw. Fak., Inst. f. Elektroeh. u. Elektrometallurgie.) R. K. Mu l l e r .

R. Winderlich, Die Wandlungen eines chemischen Expcrimentes. Die geschichtliche 
Entw. der Ansichten tiber die Synthese des FeS aus Fe u. S wird geschildert, unter 
besonderer Berucksiehtigung der Bedeutung des Experimentes fiir die Demonstration 
des Gesetzes der konstanten Px’oportionen. (Ann. Guebhard-Severine 6. 111—18.
1930. Oldenburg.) Sk a l ik s .

Tad. v. Estreicher, Zur Geschichte der angeblichen Entstehung von Wasser aus 
Luft. (Vgl. L ippm a n n , C. 1932. I. 2.) Wciterc Bemerkungen. (Chcm.-Ztg. 55. 784. 
10/10. 1931.) Ę d e n s .

P. Walden, Zur Geschichte der angeblichen Entstehung von Wasser aus Luft. (Vgl. 
L ipp m a n n , C. 1932. I. 2.) (Chem.-Ztg. 55. 819. 24/10. 1931.) E d e n s .

Edmund O. von Lippmarm, Zur Geschichte der angeblichen Entstehung von Wasser 
aus Luft. (Vgl. vorst. Ref.) (Chem.-Ztg. 55. 819. 24/10. 1931.) E d e n s .

T. S. Patterson, John Mayów in zeitgenossischer Auffasssung. E in Beitrag zur 
Geschichte der Atmung und Verbrennung. In  neuerer Zeit wird J oh n  Ma y ó w  (1643 bis 
1679) ofters die Entdeckung der Bedeutung des Luftsauerstoffs bei der Verbrennung u. 
Atmung zugeschrieben. Vf. weist naeh, daC diese Ansicht dureh irrtumliche Auslegung 
einzelner Stellen aus MAYOWS Sehriften entstanden ist; die in den betreffenden Schriften 
verzeiehneten Experimente stammen grofitenteils von BOYLE, HOOKE, LoWER u . a .; 
dic theoret. Vorstellungen MAYOWS sind rein spekulativer Natur. (ISIS 15. 47—96. 
504—46. 1931. Sep.) Oste r ta g .

H. G. K. Westenbrink, Al/e -und neue Einblicke in das Wesen der Atmung. Eine
Zusammenfassung in Vortragsform. (Chem. Weekbl. 29. 50—56. 23/1. 1932. Amster
dam, Univ.) K un o  W o l f .

— , Die Entuńcklung des Thermometcrs. Histor. Darst. (Laboratory 5. Nr. 2.
17—21. 1932.) R. K. Mu l l e r .

— , Iiundert Jahre organische Radikale. Bedeutung der Unterss. von LlEBIG u. 
W o h l e r  iiber das Benzoyl, 1832. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 15. 45— 48. 
31/3. 1932.) H e l l r ie g e l .
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Max Speter, Zur hundertjćihrigen Geschichte des Chloroformu. (Vgl. C. 1932. I. 
2. 2922) Unterss. iiber die Prioritat der Entdeckung des Clilf. Druckprior. fur LlEBIG 
1831. LiEBlG-SoUBEiRANsche Entdeckung. (Pharmaz. Zentralhallo 72. 628—30.
1931. Berlin.) P. H. Sch u ltz .

Hk. Cohen, E in  Jahrhmidert Chloroform. Histor. Ruckblick auf die Entdeckung 
des Chlf. durch SOUBEIRAN u. LlEBIG u. seine allmiihlicke Einfiihrung ais Narkose- 
mittel. (Pharmac. Weekbl. 69. 363—68. 9/4. 1932.) Gr o sz fe l d .

Charles H. La Wall, Die Geschichte des Clńnins. (Amer. Journ. Pharmac. 104.
24—43. Jan . 1932.) S c h o n fb l d .

Joseph Rompel, Der Arzt Baldo und die Chinarinde. Geschichte der Chinarinde. 
(Pharm ac. Weekbl. 69. 382—98. 16/4. 1932.) P a n g r it z .

L. E. W arren , Pharmazie und Medizin im  alten Agypten. Schilderung auf Grund 
des Papyrus E b e r s  u . anderer (Juellen. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 20. 1065—76.
1931.) H e r t e r . 

Kurt Sprengel, Historische Abliandlungen iiber einige Arzneidrogen aus der Zeit
urn 1800. Abdrucke aus dem „Vers. einer pragmat. Geschichte der Arzneikunde", 
Halle 1803, V, S. 345 ff. (Pharmaz. Presse 1931. 147—53. 165—71.) H e r t e r .

F ritz  Theilm ann, Alle wid neue Keramik des Orients. (Sprechsaal 65. 200—01. 
17/3. 1932.) Salm ang .

E. Stathis, Die chemische Zusammensetzung prdhislorischer Bronzefunde bei Aus- 
grabungen in Bóotien. Bemerkung dazu von K. Ktenas. Die gefundenen Bronzegegen- 
stande liatten folgende Zus.: Cu 92,15—98,60%, Sn 0,08—0,87%, Pb 0,56—6,10%. 
As 0,15—0,23% Ni 0,14—0,18% u. Fe Spuren bis 0,18%. Die geringe Menge des Sn 
bewcist, daB die Gegenstande zeitlich etwa aus der ersten Periode des Mousteriens, 
der Zeit des nicht legierten Cu stammen miissen. Besonders interessant ist, daB alle 
Gegenstande geringe Mengen Ni enthielten, zweifellos ein naturliches Begleitelement 
des Cu. (Praktika 6. 418—20. Nov. 1931.) F r ie s e .

William H. Baldwin, Die Geschichte des Nickels. I II . Erz, Sulfid und Metali. 
(II. vgl. C. 1932. I . 622.) Etwa 90% der Weltproduktion von N i stammen aus den 
reichen Fundstiitten im Sudbury-Bezirk in Ontario. Vf. beschreibt die Verff., welche 
die I n t e r n a t io n a l  N ic k e l  Co m pa ny  o f  Ca n a d a , dereń Anlagen in dem Bezirk 
Jiegen, zur Gewinnung des reinen Metalls benutzt. (Journ. chem. Education 8 . 2325— 40. 
Dez. 1931.) Asc h er m a n n .

R. S. Morrell, Die Entmicklung der Lack- und Farbenchemie. Entw. der Malerei 
bis in die Ggw. (Paint Manufacture 2. 30—32. Febr. 1932.) SCHEIFELE.

C. D. MeU, Kurzer historischer Bericht iiber den Waid. Geschichte des blauen 
Farbstoffs aus dem Farberwaid (Isatis tinctoria), seines Anbaus u. seiner Verwendung. 
(Textile Colorist 54. 166—68. 202. Marz 1932.) F r ie d m e a n n .

Haller, Die Entwicklung des Zeugdruckes. Geschichtliche Angaben iiber da3 
Mechan.u. Chem. im Zeugdruck von den ersten nachweisbaren Anfangen an. Zu der 
der Firma A. HOLTMANN U. Co. G. m. b. H ., Berlin-Charlottenburg, patentierten 
Verwendung von Mineralólen u. anderen KW-stoffólen im Zeugdruck wird bemerkt, 
daB die Yerwendung von Schmieról in Pappreserven in Koloristenkreisen lange bekannt 
ist. (Melliands Textilber. 13. 197—99. 253—54. Mai 1932.) StivERN.

Leo Eck, Zur hundertjahrigen Wiederkehr des Ersclieinens des Bućhes von
F. W. Liidersdorff: Das Auflosen und WiederhersłeUen des Federharzes. In  dem vor 
100 Jahren erschienenen Buch FRIEDRICH WILHELM LuDERSDORFFs finden sich 
wertyolle histor. Beobachtungen. LuDERSDORFF hatte z. B. schon die zersetzungs- 
hemmende Wrkg. von gepulvertem S beschrieben. (Kautschuk 8. 67. April 1932.) A lb u .

Wustenfeld, Beitriige zur alten Essigliteratur. (Vgl. C. 1932.1. 2419.) Besprechung 
des Buehes: Hcrrn DEMACHY’s K unst des Essigfabrikanten von SAMUEL H ahnem an , 
Lcipzig 1787. (Dtsch. Essigind. 36. 122—23. 15/4. 1932. Berlin, Inst. f. Garungs- 
gewerbe.) GROSZFELD.

— , Von der Urgeschichle des Bieres. (Schweizer Brauerei-Rdsch. 43. 55—57. 20/3.
1932.) K o lbach . 

Doemens, Bieranalysen. Zusammenstellung von Analysen in- u. ausland. Biere
aus den Jahren 1839 bis zur heutigen Zeit. (Brau- u. Malzind. 25 (32). 14—16.1/1.1932. 
Miinchen.) K o lbach .

Rene Pique, Das Brot und die Mullerei in der Aniike. Histor. Uberblick iiber Brot- 
u. Mehlherst. naoh der alten Literatur. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 785—808. 
Marz 1932.) H a e y e c k e r .
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V. A. Pertzoff und B. Bell, E in historischer Riickblick iiber die ersten Unłer- 
suchungen iiber die Zusammensdzung des Caseins. Besprechung der Arbeiten von 1669 
(d e  Cl o s) bis 1866 (Mil l o n  u . Com m a ille). (Lait 12. 161—72. Marz 1932. H arw ard, 
Univ., Nordamerika.) Gs o s z f e l d .

Emile Andre, Oeschichte der EnttoicMung der Chemie der Fette. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 51. 1—29. 145—70. Febr. 1932.) Sc h o n f e l d .

— , Beispapier: eine alte chin&sische Gabe an die Zwilisation. Geschichtliche 
Abhandlung m it Abbildungen. (Paper-Maker 83. Transact. 167—72.1/4.1932.) F r ie d e .

O. S tutzer, Die alte sten Erdolsonden. Vf. stellt fest, daB im April 1858 im hannover- 
sohen Erdolgebiet die erste Bohrung angesetzt wurde, sie blieb aber 1859 in 110 FuB 
Ticfe an einem Granitblock steeken. Diese Bohrung ist also alter ais die Bohrung von 
Titusville, die 1859 von Colonel D r a k ę  niedergebraeht wurde. Noch alter sind die 
Bohrungen im Great Kanawha Valley (West Yirginien), die 1808 sehon fiindig wurden, 
ais man auf Salz bohrte. 1814 geschah dasselbe in Ost-Ohio, wo man in 475 FuB Tiefe 
auf Erdól traf u. dieses 01 wirtschaftlich verwertete. Vf. gibt einen t)berblick iiber die 
Erdólfunde in den spateren Jaliren u. stellt dam it fest, daB man sehon vor 1859 Sonden 
erbohrt hatte, die aber keinen Impuls zur Entw. der Erdólindustrie gaben. (Petroleum 
28. Nr. 18. 10. 4/5. 1932.) K. O. M u l l e r .

Erich Stenger, Joseph von Herres und die Fruhgeschichie der Photographie in  Wien 
JS40—1841. (Photogr. Korrespondenz 68. 68—71. April 1932. Berlin.) L e s z y n s k i .

Alwin Mittasch und Erich Theis. Von Davy und Dobereiner bis Deacon, ein halbes Jahrliundert 
Grcnzfliichenkatalyse. Berlin: Verl. Chemie [Komm.: Haessel Comrn.-Gesch., Leipzig] 
1032. (278 S.) gr. 8 . Lw. nn. M. 18.50.

Alfred Schmidt, Die Kolner Apotheken von der altesten Zeit bis zum Ende der reichsstadtischen 
Verfassung. 2., verm. u. verb. Aufl. Koln: Verl. d. Koln. Geschichtsvereins; Creutzer 
in Komm. 1931. (X, 164 S.) 4 . =  Veroffentlichungen d. Koln. Geschichtsvereins. 6. 
M. 8.—.

A. Allgemeine und pij ysikaliscłie Chemie.
V. F. Payne, Ein Vergleich der Vorhsungsdeimnstralion mit der indiniduellen 

Laboratoriumsarbeit. I. Die Literatur. Die in der Literatur verzeichneten Meinungen 
iiber den W ert eines ehem. Unterrichts ;■ JSSchlieBIich dureli Demonstrationen des Lehrers 
im Vergleich m it dem duroh.Arbeit <1 jr  einzelnen Sehiiler im Laboratorium werden 
zusammengestellt. (Journ. ehem. Education 9. 932—39. Mai 1932. Lexington, Ken
tucky, Transylvania College.) SKALJKS.

Richard J. De Gray, GenauigTceit gewisser physikochemischer Experimente. An- 
wendung der Fehlertlieorie auf eine Reihe im Unterricht vorkommender Molekular- 
gewichtsbestst. (Journ. ehem. Education 9. 903—06. Mai 1932. Bethlehem, Penns., 
l^h igh  Univ.) Sk a l ik s .

Martin Kilpatrick jr., Der Unterricht in der Theorie der Dissoziation der Eleklrolyte.
I. Die Anwendung des Massenwirkungsgesetzes auf Elektrohjtlosungen. (Journ. ehem. 
Education 9. 840—44. Mai 1932. Philadelphia, Penns., Univ. of Penns.) Sk a l ik s .

Ben H. Peterson, Eine Anordnung zur relatiren Messung der Leitfdhigkeit von 
Elektrólyten. Einfache Demonstrationsvorr. m it Milliamperemeter. (Journ. ehem. 
Education 9. 923—24. Mai 1932. Cedar Bapids, Iowa, Coe College.) Sk a l ik s .

— , Auszug aus dem zweiten Bericht der Atomgewichtskommission der intemalionalen 
Union fu r  Chemie. (Vgl. C. 1932.1- 2805.) (Angew. Chem. 45.323—24.30/4.1932.) R. K. M.

R. Mecke, Zur Frage der Atomgewichtsnormalen. Aus der Messung des Isotopen- 
mischungsverhaltnisses O16: O17: O18 =  630: 1: 0,2 (mit 10% Genauigkeit) (vgl. 
C. 1931. II . 534) wird das At.-Gew. des gewolmlichen O zu 16,0035 ±  0,0003, wenn 
O16 =  16,000 gesetzt wird. Die massenspektroskop. bestimmten At.-Geww. sind also 
um den Faktor 1,00022 gróBer ais die chem. errnittelten. Dieser Unterschied spielt 
bei der Unters. von Kernstrukturen (Packeffekt) besonders bei hohen At.-Geww. sehon 
eine Rolle. Ais Bezugssysteme fiir physilcal. Betrachtungen werden diskutiert: 1. H  ist 
ais Einheit ungeeignet, weil dadureh die angeniiherte Ganzzahligkeit so vieler Isotopen 
verloren geht: 2. He =  4,000 kónnte gewahlt werden, da es isotopenfrei ist. 3. O16 ais 
Bezugsmasse erfordert die Multiplikation der chem. At.-Geww. m it 1,00022. 4. Man 
konnte jedem Element die Strukturformel aus Protonen, a-Teilehen, Elektronen 
geben u. den Massendefekt ais Wiirmetonung der Kernrk. dazu schreiben. ASTON 
liiilt bei (Jem augenblicklichen Stand der MeBgenauigkeit die Einfiihrung eines neuen
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At. - Gcw. - Systems fur yerfriilit; Vf. te ilt diesen Standpunkt nicht u. schlagt 3. ais Losung 
vor. (Physikal. Ztschr. 33. 49—50. 1/1. 1932. Heidelberg, Physik.-ehem. Inst. d. 
Univ.) Be u t l e r .

Waldemar M. Fischer und Alfred Taurinsch, i]ber die Valenzverlutttnisse der 
Halogenide der dritlen, vierten und fiinflen Oruppe des periodischen Systems. Vff. hatten 
kiirzlich (C. 1931 .1. 2043) festgestellt, dali organ. Saurehalogenidc m it Arylazophenolen, 
insbesondere p-Oxyazobenzol, Molekiilverbb. geben, wobei auf 1 Mol. Arylazophenol ein 
Halogenatom kommt. Sie ubertragen diese Rk. auf die den Saurechloridcn iihnlichen 
Halogenide der 3., 4. u. 5. Vertikalreihc des period. Systems. Dabei konnte dio Gleich- 
artigkeit oder Ungleichartigkeit (energet. u. riiumliche) verschiedener Halogenatome 
im gleiehen Mol. gepriift werden. Bortrichlorid, Aluminiumchlorid u. Aluminiumbromid 
geben in verd. CSa-Lsgg., wo sio monomolekular sind u. kein Moment besitzen (U l ic h , 
C. 1931. II. 2106), Doppelverbb. m it 3 Moll. des Oxyazobenzols, rote Krystallo vom 
Zers.-Punkt 158° bzw. dunkelroter Nd. vom Zers.-Punkt 170° bzw. dunkelrote Krystallo, 
Zers.-Punkt 155°. In  konz. Bzl.-Lsg. ist das AlBr3 dimer u. besitzt naeb F a ja n s  
(C. 1929. I. 5) die Formel I. Dementsprechend nimm t das Doppelmol. hier 4 Moll. Azo- 
verb. auf (Zers.-Punkt 160°), in konz. CS2-Lsg. hingegen nur 3, was der von WALDEN 
u. von MADELUNG (C. 1922. III . 94) diskutierten Formel II  (mit 3 ,,freien“ Br-Atomen) 
entspriebt (rote Krystalle, Zers.-Punkt 184— 190°). In  konz. CS2-Lsg. gibt BC13 eine 
Verb. 2 BCl3-4 Azophenol (rote Krystalle, Zers.-Punkt 166°), muB also entsprechend 
T Brx  A1/ Brv  A 1 /Br /Cl..
1 B r > A l-'-B i-'' A1<-B r  ClsH 9Na.O II. • -CK Mo> C l .X ro^-Cl- • -H O -N Ą C ,,

B ,B d K - O H .  ■ . C l > Me< C l-> M e< C l-  • ■HO-NjHjC,,
II Br-^Al.'' Br-^Al 01

B r /  " '- B r /  III
I gebaut sein. In  A., in dcm es sich unter Warmeabgabe monomer lost (Bldg. einos 
Atherats), gibt AlBr3 gleiohfalls eine Verb. m it 2 Moll. Oxyazobenzol (Zers.-Punkt 175°), 
entsprieht also I, wahrend A1C13 gemaB Formel II 1,5 Mol. Azoverb. aufnimmt (dunkel- 
rotbrauner Nd., Zers.-Punkt 184°). SiCl4, das in CCI., kein Moment besitzt (B e rg m a n n  
u. E n g e l ,  C. 1931. II. 1540) u. demnaeh symm. gebaut ist, addiert in Bzl. 4 Moll. Oxy- 
azobenzol (roter mkr. Nd. vom Zers.-Punkt 163°), aber 8 Moll. Benzolazo-a-naphthol 
(sehwarzviolette Krystalle, Zers.-Punkt -200°). Silieiumchloroform addiert in Bzl. 
drei Moll. Oxyazobenzol (roter mkr. Nd., Zers.-Punkt 166°). — TiCl.,, das kein Moment 
hat (U lic h  u . N e s p i t a l ,  C. 1931. II. 1985; B e rg m a n n  u . E n g e l ,  1. e.), danach 
also 4 gleiehwertige Cl-Ątome besitzt, gibt in CS2 eine Verb. m it 1 Mol. Oxyazobenzol 
(rotbrauner Nd., Zers.-Punkt ca. 230°), in A. eine solehe m it 2 Moll. (sehwarze Krystalle, 
Zers.-Punkt 215°). Das Ycrli. in CS2 entsprachc ober ciner trigonalen Pyi-amido ais 
einem Tetraeder. Zinntetraclilorid, das nack U lic h  u. N e s p i t a l  das Moment 0, nach 
BERGMANN u. E n g e l  0,8 hat, gibt in verd. Bzl.-Lsg. (1: 2000) eine Yerb. m it 1 Mol. 
Oxyazobenzol (kellroter Nd., Zers.-Punkt 50—55°), in konz. eine solehe m it 2 Moll. 
(roter Nd.), fur die die Formel III angenommen wird. SnBr4 in konz. CS2-Lsg. gibt 
gleiohfalls einen roten Nd. m it 2 Moll. Oxyazobenzol (Zers.-Punkt 65°) u. ThCI., einen 
analogen rotvioletten vom Zers.-Punkt 210°. Zinnchloriir nimmt in A. 0,5 Mol. Benzol- 
azophenol auf (gelber Nd., Zers.-Punkt 110— 112°), was auf komplexe N atur des 
Chlorids zuruckgefiihrt wird. PBr3 u. AsCl3, fiir die Vff. aus den Dipolmessungen 
von BERGMANN u . E n g e l  fast ebenen Bau, somit vóllige Gleichwertigkeit der Halogen
atome herauslesen, geben in A. Yerbb. m it 3 Moll. Oxyazobenzol (roter bzw. violett- 
rotbrauner Nd., Zers.-Punkt 163— 164 bzw. 175—176°). Phosphorpentachlorid, fiir das 
B e rg m a n n  u . B o n d i (C. 1930. I. 3656; 1931. II. 1138) tetragonale Pyramidon- 
struktur u. Sonderstellung eines Chloratoms aimehmen, MlLOBEDZKI u. KOLITOWSKA 
(C. 1926. II. 2642) Sonderstellung zweier Chloratome, gibt in Xylol eine Verb. mit 
5 Moll. Oxyazobenzol (dunkelroter Nd., Zers.-Punkt 171—172°), ebenso m it 5 Moll. 
Benzolazo-a-naphthol (schwarzgriiner Nd., Zers.-Punkt 172°), analog Phosphorpenta- 
bromid in A. eine Verb. m it 5 Moll. Oxyazobenzol (roter, mkr, Nd., Zers.-Punkt 172°) 
bzw. Benzolazo-a-naphthol (blauschwarzer Nd., Zers.-Punkt 194°). Danach sind dio 
Halogenatome alle gleichwertig, liegen also in einer Ebene (vgl. SlMONS u. JESSOP,
C. 1931. II. 18; G a l l  u . S c h u p p e n , C. 1930. I. 2372, sowie die Pentaphosphine von 
GRIGNARD u . S a v a r d ,  C. 1931. I. 3230). SbClc hingegen gibt in Bzl. eine Verb. 
mit 1 Mol. Oxyazobenzol (roter Nd., Zers.-Punkt 151°). Phenoxyphosphortetrachlorid 
addiert 4, Diphenoxyphosphortrichlorid 3 Moll. Oxyazobenzol (roter Nd. vom Zers.-
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Punkt 170—173°, bzw. dunkelrote Krystalle vom Zers.-Punkt 170—174°). Zinntetra- 
jodid u. Arsentrijodid addieren Benzol-azo-phenol nioht, wohl aber Phosphortrijodid 
u. zwar 2 Moll. (rotbrauner Nd., Zers.-Punkt 96°). SchlieBlich wird beschrieben die 
Doppelyerb. von 3SbCl3 m it 2 Benzolazophenol (roter Nd. vom Zers.-Punkt 124°) u. 
dio von Phcnoxyphosphordichlorid m it 2 Moll. Azoyerb. (roter Nd. yom Zers.-Punkt 
171°). (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 205. 309—20. 20/4. 1932. Riga, Uniy.) Be r g .

A. Hantzsch, Ober Sdurehydrałe und Hydrozoniumsalze. Es wird die Konst. 
der wasserreichen Hydrate u. der Hydroxoniumsalze der yerscliiedensten Klassen 
der Sauren im wesentlichen auf Grund von Aciditatsbestst. diskutiert. Im  einzelnen 
wurden bebandelt: Die Verbb. der Perclilorsaure mit W., die Hydrate der Sulfon- 
saure R- S 03H, n H 20  (einschlieClieli der Schwefelsaurc), die Hydrate der Salpeter- 
saure, die Hydrate der Carbonsauren R -C 02H, n H ,0 ,  die Hydrate der O-freien 
Halogenwasserstoffe (bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original yerwicsen werden). — 
Der EinfluB der Temp. auf die Bestandigkeit der Hydrozoniumsalze auBert sich in 
einer Spaltung in Saure u. W. In  wss. Lsgg. vorbandene Gleicbgewichte von Hydro- 
xoniumsalzen u. Saurehydraten yersehieben sich bei steigender Temp. immer starker 
auf die Seite der Saurehydratc. Die Existenz homogener Hydroxoniumsalze ist auf 
den festen Zustand beschrankt, d. h., daB die FF. derselben ihre Zers.-Punkte sind, 
bei denen sie W. abgeben, in dem sich die wasserarmeren Oxoniumsalze losen oder 
partiell in Saurehydratc iibergehen u. dann im ycrfliissigten Zustand ans in Saure- 
hydraten gel. Hydroxoniumsalzen bcstehen. — Die chem. Ursache der Existenz yon 
Polyhydroxoniumsalzen u. ihre Stabilitat sogar im festen Zustande wird durch die 
Assoziation des W. im fl. Zustand, wonach es ais solelies u. auch in seincn Yerbb. 
,,W .-Ketten“ bildet, gedeutet, wie es auch aus der Betrachtung der Konfiguration 
der Hydroxoniumsalze abgcleitet werden kann. Das O-Atom des Kations [H30 ] ' 
befindet sich an der Spitze eines gleichschenkeligen Dreiecks, wahrcnd seine 3 H-Atome 
in den Ecken der ein gleichseitiges Dreieck bildenden Basis dieses Tctraeders angeordnet 
sind. Sowohl das Kation [HaO]' wie auch das analog gebauteNH3 haben dieTendenz, 
in gesatt. Moll. von gróBerer Symmetric tiberzugehen: Das NH3 kann Moll. von 
groBerer Symmetrie durch Addition von Saure, das Hydroxonium dagegen nur durch 
Addition von H20  erzeugen, om ein stabileres Kation zu bilden, wobei das „Dihydr- 
oxonium“-Kation noch weitere W.-Moll. unter Bldg. yon Polyhydroxoniumsalzen 
anzulagern yermag. Die Verschiedenheit der alkoh. u. ather. Lsgg. der Sauren von den 
wss. wird gleichfalls durch die Existenz von Polyhydroxomurnsalzen erklart. Das 
,,Rauchon“ der starken Sauren an feuchter Luft wird durch Hydroxoniumsalzbldg. 
gedeutet u. der saure Geschmack der Sauren auf das Hydroxoniumion zuruckgefiihrt. 
(Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 205. 163—79. 8/4. 1932. Leipzig, Uniy., Chem. 
Inst.) _ K l e v e r .

Gustav F. Hiittig, Die verschiedenarligen Bindungen des Wassers mit besonderer 
Beriicksichligung der osmolischen Bindungen in  Oelen. (Oxyhydrale und aklive Ozyde. 
XLVIII.) (XLVII. vgl. R o sen k r a n z , C. 1932. I. 653.) Zusammenfassende tJbersicht 
iiber die yerschiedenartigen Bindungen des W., yorwiegend auf Grund der Zustands- 
diagramme (Entwasserungskurven) u. der rontgenspektroskop. Charakteristik, m it ciner 
systemat. Darst. der Typen der W.-Bindungen. (Kolloid-Ztschr. 58. 44—61. Jan. 1932. 
Prag, Deutsche techn. Hochsch., Inst. f. anorgan. u. analyt. Chem.) KLEVER.

Bedrich Maćku, AJfinitdt chemisclier Eeaktionen. Vf. leitet, ausgehend von der 
Gleichung d S  — (d U +  p d v)/T  =g 0 dio v a n t ’ HoFFschc Formcl fur die Affinitiit 
chem. Rkk. ab. (Publ. Fac. Sciences Uniy. M asarykl932. Nr. 151.1—14. Tschech.) Ło.

H. Pelzer und E. Wigner, Ober die Geschwindigkcitskonstante von Austausch- 
rcaktionen. Der Verlauf yon Austauschrkk. wird ąuantenmcchan. beschrieben, wobei 
von den Ansatzen yon LONDON ausgegangen wird. Bei der Annaherung eines Atoms 
an ein Mol. werden in diesem die Krafte gelockert u. bei weiterer Annaherung kann 
die Bindung gel. u. eine neue hergestellt werden, oline daB ein Quantensprung auftritt: 
Adiabat. yerandern sich die Elektronenbahnen ais Funktion der Kernabstaude. Fiir 
die Rk. H / ”* -f  H — >- H 2°rl,,° +  H  kann der Verlauf der Potentiale quantitativ 
yerfolgt werden; die Bereehnung yon E y r in g  u . PoLANYI wird allgemeiner angesetzt 
u. wellenmechan. auch fiir sehrage StoBe durohgefuhrt. Es ergibt sich fiir dio Gc- 
schwindigkeit der Rk. ein ster. Faktor von ca. l/io u. eine Aktivierungswarme von 
6600 cal —  in ausgezeichneter Ubereinstimmung m it Verss. (G eib u . H a r te c k ) .  
Ais Bedingung fiir den adiabat. Verlauf von Rkk. (ohne Elektronensprung) wird an- 
gegeben, daB die Anregungsterme der Atomc energet. hoeh uber den_Grundzustandcn
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Iiegen sollen, die zur Mol.-Bldg. AnlaB geben. (Ztschr. physikal. Chcm. Abt. B 15. 
445—71. Febr. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. Chemie.) B e u t l .

Farrington Daniels, Tagung iiber die Kinetik homogener Reaktionm. Einleitung 
zur Tagung. Eintcilung des Themas der 82. Tagung der Amcrikan. Chem. Ges. in 
Buffalo im September 1931. (Chem. Reviews 10. 1— 10. Febr. 1932. Madison, Wisoonsin, 
Univ. of Wisconsin, Dep. of Chom.) F a r k a s .

Louis S. Kassel, Die Dynamik monomólekularer Reaktionen. Die Aktm erung 
der Moll. erfolgt bei monomol. Rkk. durch StoBe. Bei der Berechnung der Energio- 
yerteilung der Moll. ist die Zahl ihrer inneren Freiheitsgrade zu beriicksichtigen. Der 
Energieaustausoh beim ZusammenstoB ist bei den cinzelnen Rkk. verschieden: Bei 
der N2Os-Zors. wird die Energie bei jedem StoB ausgetauscht, bei der Zers. von ver- 
schiedenen Athern ergibt die Berechnung keinen bestimmten Wert, bei der Isomeri- 
sierung von Dimethylmaleat ist die StoBausbcuto des Austausches 10- '1. Von den 
Fremdgasen haben die einatomigen Gase die kleinste aktm erende Wrkg., da sie nur 
kinet. Energie austauschen kónnen, unter den zweiatomigen ist H 2 am wirksamsten, 
yermutlieh wegen seiner hohen Aufnahmefahigkeit fur Rotationsenergie, komplizierto 
Moll. siiid auch meist wirksam. Ob beim ElementarprozeB der monomol. Rk. nur eino 
einzige Bindung gel. wird, ist noeh nieht sichergestellt, die meisten Rkk. sind vom 
Typus A B C =  A C  +  B. Je  naehdem, ob die monomol. Rk. m it oder ohne Quantcn- 
sprung vor sieli geht, kann die Rk. entweder ais AuGER-ProzeB oder ais ein (meckan.) 
Spalten des Mol. an der schwachstcn Stelle infolge Energieanhaufung aufgefaBt werden. 
(Chem. Reyiews 10. 11—25. Febr. 1932. Pittsburgh, Pennsylvania, U. S. Bureau 
of Mines, Experiment Station, Phys. Chem. Seetion.) F a r k a s .

Hermann C. Ramsperger, Experimentelle Prufung der Theorien der mononiole- 
kularen Reaktionsgescliwindigkeit. Bei Druckerniedrigung nimmt bei genugend tiefen 
Drueken die Geschwindigkeitskonstante einer monomol. Rk. ab, da durch die Abnahmo 
der ZusammenstoBe die Aktivierung der Moll. nicht mehr m it der Rk.-Geschwindigkeit 
Schritt halten kann. F ur die monomol. Rk. kommen 3 Theorien in Frage: I. Sobald 
die Gesamtenergie des Mol. den W ert e0 ubersehritten hat, ist cs akt., dabei ist dio 
Rk.-Geschwindigkeit von Lokalisation u. GróBo der tlberschuBcnergic unabhiingig.
II. u. III . E in Mol. ist akt., wenn es die Energio e >  s0 besitzt u. wird erst reaktions- 
fahig, wenn dio Energio in 1 (Theorie II.) bzw. 2 (Theorie III.) (Juadrattermcn lokali- 
siert ist. Die Rk.-Geschwindigkeit ist von der Energio e abhangig. Es wird gezeigt, 
daB die Rk.-Geschwindigkeitskonstante bei Druckerniedrigung nach Theorie I. bei 
allen Tempp. gleichmaBig, nach Theorie I I—III. bei hoheren Tempp. schncller abnimmt. 
Ein Vergleich des experimentellen Materials der Theorio ergibt, daB die Theorien der 
lokalisierten Energie auch in jenen Fallen den Tatsachen entsprechen (z. B. Zers. von 
Azomethan), in welchen dic Theorie I. vcrsagt. (Chem. Roviews 10. 27—48. Febr. 
1932. Pasadena, Calif., Calif. Inst. of Technology, Ga t e s  Chem. Lab.) F a r k a s .

Bernard Lewis, Gasezplosionen und ilire Kinetik. Zusammenfassendor Boricht 
iiber Explosionsrkk. Es worden vom Standpunkt des Kettenmechanismus eingohend 
behandelt die Rkk.: H a +  0 2, CO +  0 2, CS2 +  0 2, P  +  0 2, S +  0 2, H 2 +  Cl2, H2 +  
C120 , Zers. von 0 3 (durch Br. u. HBr sensibilisiert). (Chcm. Roviews 10. 49—89. 
Febr. 1932. Pittsburgh, Pennsylvania, U. S. Bureau of Mines, Expcriment Station, 
Explosives Seetion.) F a r k a s .

G. B. Kistiakowsky, Die Geschwindigkeit ton Ałomreaktioncn. 1919 wurde von 
H e r z f e l d , Ch r is t ia n s e n  u . P o la ny  i  gefolgert, daB die Atomrkk. vom Typus 
A +  B C  =  A B  +  C eine kleine Aktivierungswiirme haben. Im  Laufe der Zeit konnto 
diese Theorie yielfach experimentell bestatigt werden, L on d o n  gab auch der Akti- 
yierungswiirmo von Atomrkk. eine theoret. Deutung. Dic Rkk.:

Mo +  HI, — >• MeHl +  HI Na +  RC1 — ->- NaCl +  Pv—
Hl +  Me2— ->- MeHl +  Me O +  H , — y  OH +  H
Me +  IlgHlo — HgHl  +  MeHl H  +  H / '"  — H»rlh0 +  H
HgHl +  Mo — y Hg +  MeHl O +  0 3 — >- 2 0 2 usw.
Na +  H C l— >-NaCl +  H 

haben alle Aktivierungswarmen von 0—8 kcal. Der ster. Faktor diescr Rkk. liegt 
in der Nahe von 1, aber es kommen auch Werte wie 10_1 (Na +  [CN]2) vor. Eine 
andere Art von Atomrkk. sind die Additionsrkk. vom Typus A +  B =  A B. Eine 
solche Rk. findet entweder im DreierstoB sta tt (Rekombination von H 2) oder ais Um- 
kebrung des monomol. Zerfalls oder der Pradissoziation (Rekombination yon gróBcrcn 
Radikalen) bzw. der „Dissoziation im Elementarakt“, im letzteren Falle wird gleich-



8 A. A llg em ein e  u n i> ph y sik a l isc h e  Ciie m ie . 1932. II.

zeitig Licht em ittiert (die Bldg. von Halogenmoll. bci der Verbrennung von Halogen- 
wasserstoffen). (Chem. Reviews 10. 91—102. Febr. 1932. Cambridge, Massachusetts, 
H arvard Univ., Dep. of Chem.) F a r k a s .

Henry Eyring, Quanlenmeclianik und clicmische Beaklionen. (Vgl. C. 1931.1. 3433;
II. 1810.) Es wird gezeigt, daB es prinzipiell moglich isfc, ans Mol.-Daten die Akti- 
vierungswiirme gewisser Rkk. theoret. zu berechnen. Bci Rkk. in welchen mehrere 
Elektronen gleichzeitig Partner wechscln, wird die Bechnung kompliziert. Wesentlich 
bci der Berechnung ist die Aufteilung der Bindungsenergie der reagierenden Moll. 
in Wechselwirkungsenergie u. CoULOMBsclie Energie, was aber oft nur schatzungs- 
weise geschehen kann. (Chem. Reviews 10. 103—23. Febr. 1932. Princeton, New 
Jersey, Univ., Dep. of Chem.) F a r k a s .

Oscar Knefler Rice, Der Mechanismus des Energieauslausches bei monomolekularen 
Reaktionen. Nach der Theorie monomol. Rkk. fallt die Geschwindigkeitskonstante k 
m it abnehmendem Druck p  ab, sobald p =  k/aW  wird, dabci ist a eine fiir die 
kinet. StoBzahl charakterist. GróBe u. W  der Bruchteil der Moll., der akt. ist. 
Der nach dieser Formcl berechnete Grenzdruck stimmt bei der Zers. von Azomethan, 
Methylisopropyldiimid, N20  u. N 20 5, dagegen nicht fur die Zers. von Priopionaldehyd, 
verschiedenen Athern etc., bei welchcn Rkk. der Abfall von k  bei viel hóheren Drucken 
cinsetzt. Der Grund dafur kann darin liegen, daB entiveder der Energieaustausch 
beim ZusammenstoB oder die Energieiibertragung im Mol. selbst gehemmt ist. Die 
aktivicrendo Wrkg. von H 2-Zusatz scheint fiir die letztere Moglichkeit zu sprechen. 
Quantenmechan. Bereehnungen ergeben, daB bci der Wechselwrkg. eines schwingendcn 
u. eines frei bewegten H-Atoms bevorzugtcr Energieaustausch m it einer Wahrschein- 
liclikeit von einigen %  vor sich geht. (Chem. Reviews 10. 125—34. Febr. 1932. Cam
bridge, Massachusetts, Harvard Univ., Dep. of Chem.) F aricas.

F. O. Rice, Die. Eeaklionen gasformiger organischer Molekule. Vf. bespricht die 
einzclnen Rkk. organ. Moll. in der Gasphase u. zwar: Einw. von Atomen auf KW-stoffe 
u. Halogenvcrbb., Bldg. u. Rkk. der KW-stoffradikale, Zcrfall der KW-stoffe, Alde- 
hyde, Kctonc, Ather, N-Verbb., Polymerisation, Chlorierung u. Oxydation. Wiihrend der 
Rk.-Mcchanismus der letzteren 3 Rkk. Kettencharakter hat, sind die organ. Zers.-Rlck. 
Bcispielc fiir eine monomol. Rk. Besondere Fordcrung hat die Erforsehung der organ. 
Gasrkk. durch die Untcrs. der obengenannten Atomrkk. u. Radikalrkk. erfahren. 
(Chem. Revicws 10. 135—59. Febr. 1932. Baltimore, Maryland, J oh n  H o p k in s  
Univ., Dep. of Chem.) F a r k a s .

William C. Bray, Der Hcaktionsmeclianismus in wasserigen Losungen, Bcispielc 
fiir Gleichgewichle und stationdre Zustiinde. E s wird an Hand der von A b e l  u . SCHMID 
untcrsuchten Zers. von H N 02 (C. 1928. II. 517) u. der B r a y  u. LiviNGSTONschen 
H 20 2 +  HBr-Rk. gezeigt, daB es in gcwissen Fallen gelungen ist, die bci den Rkk. in 
Lsgg. auftrctcnden Zwischenprodd. zu identifizieren u. dadurch den aus verschiedenen 
Stufenrkk. aufgebauten Rk.-Mechanismus sicherzustellen. Die erste Rk. ist ein Beispiel 
fiir das Vork. eines Gleichgewichtes in einer Rk.-Folge, die zweito fiir das Auftreten 
eines stationaren Zustandes. Feiner werden die von verscliiedener Seite studierten 
Rkk. zwischen H 20 2, J '  u. J 0 3' u. verwandte Rkk. bcsprochen. (Chem. Reviews 10. 
161—77. Febr. 1932. Berkeley, Calif., Univ., Dep. of Chem.) FARKAS.

Victor K. La Mer, Iłeaktionsgeschwindigkcit in  Io7iensystanen. Zusammenfassende 
Darst. der Theorien u. der Ergebnisse auf dcm Gebictc der Rkk. in Ioncnsystemen. 
(Chem. Reviews 10. 179—212. Febr. 1932. New York, Columbia Univ., Dep. of 
Chem.) F a r k a s .

Martin Kilkpatrick jr. und Mary L. Kilkpatrick, Sdure- und Basenkatalyse. 
Eine Anzahl von Rkk. in Lsgg. zeigen allgemeine Saurc- u. Basenkatalyse, wobei 
Siiure (S) u. Base (B) durch die von BRONSTED u. L ow ry  gegebene Formel 
S B +  H ‘ definiert wird. Bei der Mutarotation von Glucose, Hydrolyse von 
Orthoestern, J 2 +  Acetonrk. u. der Auflosung von Mg in Saurcn besteht zwischen 
der katalyt. Konstanten k u. der Dissoziationskonstante der Saure bzw. Base K  inner- 
lialb eines Bereiches von mehreren Zelinerpotenzen die Bezieliung k =  G K X (G ist 
eine Konstantę, x  ist von der GróBenordnung l) ..N ac h  BRONSTED beruht die Giiltig- 
lceit der obigen Formel auf der Analogie zwischen Siiurekatalyse u. Sauredissoziation 
bzw. Basenkatalyse u. Basenassoziation. Nach der Theorie solltc mail bei den ver- 
schiedenen Rkk. eine Konstanz des Exponenten x  erwarten, was aber nicht zutrifft. 
Ober den Temp.-Koeffizicnten der katalyt. Rkk. weiB man noch wenig. In  manchen 
Fallen zeigt sich ein groBer Unterschied zwischen dcm Temp.-Koeffizienten der un-
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katalysierten u. dem der katalysierten Rk. (Hydratisierung yon Essigsaureanhydrid), 
in anderen (Mutarotation von Glucoso) dagegen nicht. (Chem. Reviews 10. 213—27. 
Febr. 1932. Philadelphia, Pennsylyania, Uniy., Lab. of Phys. Chem.) FABKAS.

George Scatchard, Statistische Mechanik und Reaktionsgeschwindigkeit in Losungen. 
Es werden m it Hilfe der statist. Methode auf Grund der DEBYEschen Theorie Salz- 
u. Lósungsm.-Effekte verschiedener bimolekularer Rkk. bereehnefc u. diskutiert. 
(Chem. Reviews 10. 229—40. Febr. 1932. Cambridge, Mass., Massachusetts Inst. of 
Technology, Research Lab. of physic. Chem.) F a e k a s .

E. A.Molewyn-Hughes, Die Kinetik gewisser bimolekularer Reaktionen in Losungen. 
Es wird gezeigt, daB es eine ganzeReihe yonRkk. inLsgg. gibt, dereń Rk.-Geschwindig- 
keit m it der Geschwindigkeit der entsprechcnden (hypothet.) Gasrk. gróBenordnungs- 
maBig ubereinstimmt. Der Vergleich wird derart ausgefuhrt, daB aus der Temp.- 
Abhangigkeit der Rk.-Gcschwindigkeit die Aktiyierungswarme der Rk. in der Lsg. 
erm ittelt u. dann auf Grund dieser Aktiyierungswarme die Geschwindigkeitskonstante 
der hypothet. Gasrk. berechnet wird. Bei der Umwandlung yon NII,CNO in Hamstoff 
in wss. Lsg., den Rkk. zwischen Na-Athylat, -Plienolat u. -Naphtholat m it Halogen- 
alkylen, sowie anderen Umsetzungen in organ. Losungsmm. usw. betrśigt das Ver- 
haltnis der berechneten Geschwindigkeitskonstanten zur gefundenen 0,1—100, was 
darauf deutet, daB die Rkk. nicht sehr stark durch Lósungsm.-Effekte, Dcsaktiyicrung 
u. dgl. beeinfiuBt werden. Andererseits verlauft dio Bldg. der Ammoniumbasen aus 
Aminen u. Halogen-KW-stoffen 101 bis 103-mal langsamer ais die cntsprechende Gasrk. 
Es werden die móglichen Ursachen dieses Verh. (Desaktiyierung, mehrere innere 
Freiheitsgrade, IComplesbldg. m it Losungsm.-Moll.) diskutiert, doch reielien diese zur 
yollstandigen Erklarung nicht aus. (Chem. Reyiews 10. 241—63. Febr. 1932. Oxford, 
Univ., Magdalen College.) FAEKAS.

G. Gopala Rao und N. R. Dhar, Die Slrahlungshypothese cliemischer Reaktionen 
und die Annahme der Orenzwellenldnge. Nach der von D h a r  (C. 1930 .1. 14) modifizierten 
Strahlungstheorie der chem. Rkk. stellt die aus der Aktiyierungswarme berechnete 
Wellenlange die Grenze dar, oberhalb dereń (lange Wellen) Lieht nicht mehr auf die Rk. 
einwirkt. Diese Annahme wird an mehreren photochem. Rkk. m it meBbarer Dunkelrk. 
gepriift. Die (Juantenausbeute nimmt m it steigender Wellenlange ab; durch Extra- 
polation wird dio Wellenlange berechnet, bei der dio Quantenausbeute Nuli ist. Aus 
dem Temp.-ICoeff. der Dunkelrk. wird nach der Strahlungstheorie die Grcnzwellenliinge 
berechnet; die Ubereinstimmung zwischen bciden Zahlen zeigt die Tabelle:

Grenzwellenliinge in k  aus

Tcmp.-Koeff. Quantenausbeute

Citronensaurc -f* ChromsSure . . 12 000 12 200
K-Oxalat -f- Bra ............................... 9 400 9 600
[Co(NOj)g]Na3 ..................................... 13 000 13 500
R olirzuckerinversion ..................... 10 580 10 600
(Journ. physical Chem. 36. 646—51. Febr. 1932. Allahabad, Univ., Chem. Lab.) Lor .

M. Wolfke und J. Mazur, Ober zwei verschiedene Fliissigkeilszustande. (Vgl.
C. 1931. II. 3189.) Allotrope Umwandlungen im fl. Zustand sind vom molekular- 
theoret. Standpunkte schwer yerstandlich; trotzdem yersuchen Vff. die anomalo 
Temp.-Abhangigkeit der DE. mancher Fil. in der Nahe des F. durch solche 
Umwandlungen zu deuten. Zur Begriindung werden Messungen der DE. u. 
der D. in der Nahe des F. durchgefuhrt. Dio DEE. wurden mittels einer 
Schwebungsmethodo (Wellenlange 800 m) gemessen; die Messung der D. erfolgte 
in einem Dilatometer. Untersucht wurden Nitrobenzol, A . u. C S2- Bei allen
3 Substanzen zeigt die DE.-Temp.-Kurye am F. einen Sprung, steigt dann lang- 
sam an u. durchlauft ein stark ausgepragtes spitzes Maximum, welehes nach Ansicht 
der Vff. ein Umwandlungspunkt ist. Diese Dcutung wird durch den Gang der D.- 
Temp.-Kuryen wahrscheinlieh gemacht; denn man erhalt sowohl oberhalb wie unter- 
halb der ,,Umwandlungstemp.“ einen linearen Verlauf, wobei die bciden Geraden 
yerschieden geneigt sind; der extrapolierte Schnittpunkt beider Geraden stimmt recht 
gut mit den „Umwandlungstempp.“ iiberein. Es ist allerdings nicht gelungen, die Un- 
stetigkeit im D.-Temp.-Diagramm direkt nachzuweisen, da in unmittelbarer Nahe der 
„Umwandlungstemp.“ die gemessenen Werte der D. unregelmaBig liegen. Um die bei
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einer Umwandlung auftretende Umwandlungswarme zu messen, wurden Erwarmungs- 
kurrcn  der Substanzen aufgenommen. Hierfiir dientc ein durchsichtiges Vakuum- 
mantelgefaB, in welchem die FI.-Temp. mittels eines Widerstandsthermometers ge- 
mesaen wurde; das Thermometer war bewcglich angebracht u. diente zugleich ais 
Riihrer. Die FI. wurde bis zum F. abgekiihlt; dann wurde alle 10 sec die langsam an- 
steigende Temp. abgelesen. Die Verss. ergaben einen Haltepunkt an der erwarteten 
Stelle. Aus der mittleren Gescbwindigkeit des Temp.-Anstiegs u. der Haltczeit konnte 
die Umwandlungswarme abgeschatzt werden. Aueh die Temp.-Ivurve der dielektr. 
Polarisation zeigt bei der Umwandlungstemp. eine Unstetigkeit; Vff. glauben aueh 
durch vorlaufigo Messungen eine Unstetigkeit des Breehungsindex feststellen zu konnen.
— Durch diese Unters. ist die Existenz allotroper fl. Zustande nachgewiesen. Die Um- 
wandlungspunkte liegen fur Nitrobenzol, A., CS2 bei 9,5, —105,4, —90,0°; die Um- 
wandlungswarmen sind 0,14, 0,07, 0,04 cal/g. (Ztsehr. Physik 74. 110—27. 22/1. 1932. 
Warschau, Phys. Inst. d. T. H.) ElSENSCHITZ.

A. Smits, Allotropie bei Fliissigkeiten. I I . (I. vgl. C. 1931.1. 2716.) Vf. diskutiert 
auf Grand seiner Theorie die Ergebnisse von Mazur  u. W o l fk e  an A., CS2 u. 
Nitrobzl. (vgl. vorst. Ref.). Es wird geschlossen, daB die gefundenen Eig.-Anderungen 
nioht diskontinuierlieh sind oder daB die Verbb. nicht rein waren (was fiir Nitrobzl. 
bereits aus dem F. hervorgeht). Vf. betrachtet nun den EinfluB von Verunreinigungen 
(W.) auf den Verlauf der Temp.-Eig.-Kurven zweier verschiedener fl. Phasen eines 
Stoffes. Es geht daraus hervor, daB eine Verunreinigung der Priiparate die von 
WOLFKE u. Mazur  erhaltenen Ergebnisse vollig erklaren kann. (Koniaki. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, Procecdings 35. 186—93. 1932. Amsterdam, Univ., Labor. 
f. allgem. u. anorgan. Chemie.) L o r e n z .

K. H errm ann und A. H . K rum m acher, Ronlgenuntersuchungen an krystalli- 
nischen Fliissigkeiten. IV. (III. vgl. C. 1932. I. 2419.) Nach Fr ie d e l  gibt es nur 
zwei krystallin-fl. (kr.-fl.) Erscheinungsformen: die smekt. u. die nemat. Phase. Nach 
den experimentellen Ergebnissen Vo r la n d e r s  u. nach der Theorie von A l e x a n d e r  u. 
HERRMANN (C. 1929. II. 250) existieren dagegen mehr ala zwei kr.-fl. Phasen. — Vff. 
untersuchten zwei Substanzen, die nach der Angabo von VoRLANDER mehr kr.-fl. 
Phasen aufwcisen: Phenylbenzalaminozimtsaureathylester u. Terephthalbisaminozimt-
saureathylester. Die Vers.-Apparatur wird beschrieben; sie erlaubte eine genaue Ein- 
stellimg u. Rcgistrierung der Temp., so daB in keinem Fali vcrschentlich andere Phasen 
aufgenommen wurden ais bcabsichtigt war. — Ehe die beiden genannten Substanzen 
studiert wurden, wurden erst einige andere Stoffe untersucht, teils um die Apparatur zu 
priifen, tcils um den nemat. oder smekt. Zustand der Stoffe festzustellen. — I. Azoxy- 
benzoesaurealhylester. Temp. 118° (smekt.). Die Ergebnisse von F r ie d e l  wurden 
vollauf bestiitigt. Es wurde ein Ebenenabstand von 20,25 A gefunden, der gut zu der 
aus don Atomdurehmessern berechneten Mol.-Lange 20,2 A stimmt. Ferner Andeutung 
eines schwachen Halos: 4,5 A =  ungefilhrer Querabstand des Mol. (statist. Unordnung). 
Das Róntgenbild des festen Zustandes zeigte mehrere Interferenzstreifen in 1. u. hoherer 
Ordnung, die zu einem rfuragg =  16,3A gehóren; im Krystall miissen also die Moll. 
schrag zu der entsprechenden Netzebene stelien. Die amorphe Phase, oberhalb 122°, 
liefert nur einen schmalen Halo, der einem Abstand von etwa 20.3 A cntspricht. —
II. Phcnelolazoxybenzoesdureallylesler; amorph-fl. (am .-fl.)<=-kr.-fl. I  -<—-  kr.-fl. I I  -—>■

95" 77" 6C»
kr.-fcst. Bei 72° scharfe Interfercnzlinien 1. Ordnung: 20,14 A. Berechnete Lange 
21,1 A, tjbereinstimmung m it dem FRlEDELsehen Bilde also gut. Halo nicht erkennbar. 
Bei 82° kcine scharfen Interferenzen, innerer Halo m it d — 20,8 A. Im  Krystall 
d =  15,85 A, also ebenfalls Schraglage der Moll. — III. Paradthozybenzalaminozimlsiiure-
methylester. am.-fl. kr.-fl. I  <-------kr.-fl. I I  7=-- kr.-fcst. Nur eine Aufnahmo

IS 6 — 187® 155— 160° 130"
bei 140° wurde gemaclit. Scharfe Linien in 1. u. 2. Ordnung m it d — 21,2 A. Keinc 
Halos. Berechnete Mol.-Lange ~  22,5 A; also aueh hier Bestatigung des FRlEDELsehen 
Bildes. — IV. PhenylbenźalaminozimisaureiUhylcsler. am.-fl. -<—-  kr.-fl. I  < > kr.-fl. I I

223" 214"
kr.-fl. I I I  kr.-fl. IV kr.-fest. — a) kr.-fest. Eine Reihe scharfer Linien fiihrt

205" 1S2" 145"
auf d =  20,83 A. Schwachere Linien entsprechcn: 6,1, 4,93, 4,68, 4,3, 4,08 u. 3,09 A. — 
b) kr.-fl. IV. Mehrere Ringe m it d =  24,2 A. Breiter Ringstreifen — d =  11,1 A bis 
d =  7,3 A. Weitcrhin mehrere scharfe Ringe: 5,1, 4,62, 4,42 u. 2,58 A. — e) kr.-fl. III. 
Krystallinor Ring m it d — 24,5 A, ferner auBerer Halo ~  d — etwa 4,7 A. — In  der
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kr.-fl. Phase I  u. I I  u. der am.-fl. konnt-en keine Aufnahmen m it der Apparatur gemacht 
werden. — Der Zustand kr.-fl. IV erweist sich also auch róntgenograph. ais diskreto 
Phase, unterscheidbar von der kr.-festen u. der Phase I I I  (wclche die rontgenograph. 
Merkmale des smekt. Zustandes aufweist). Fiir das Auftreten der seharfen Ringo in 
der Kalie der Stelle, wo boi Phase I I I  der Halo lag, laBt dio FRlEDELscho Anschauung 
keinen Grund zu. Vff. glauben zu der Annahme von reflektierenden Ebenen gezwungcn 
zu sein, die m it den FRlEDELschen (von groBem Abstand) Winkel bildcn. Also Riick- 
griff auf die ALEXANDER-HERRMANNsehe Tlieorie. Das Gebildo ist dann so zu denken, 
daB seine Ausdehnung in a- u. b-Richtung (senkrecht zu o, der langen Mol.-Achse) 
eine grofle Zahl von Elementarkórperkanten betragt, daB es dagegen in der c-Richtung 
nur eine Kantenlange diek ist: „rautnliches“ (d. h. nicht ,,ebenes“ ) Kreuzgitter. Ein 
solches Gebilde kann sehr wolil DEBYE-SCHERRER-Ringe ergeben. — V. Terephthal- 
bisaminozimlsduredthylesler.

am.-fl. <■ > kr.-fl. I  $ = >  kr.-fl. n  ......-........ = ±  kr.-fl. m  <=>
iiber 300°, Zers. ca. 280° ^von  hior bel liingercm 168°

Erhitzen Zers. 
kr.-fl. IV kr,-fest.

134°
a) kr.-fest. d =  39 A in 1., 2. u. 3. Ordnung. Ferner d =  4,48, 4,36 u. 3,85 A. —
b) 143°. kr.-fl. IV . d — 32,8 A in 1., 2. u. 3. Ordnung. Yerwaschener Ring von
d =  10,9—7,3 A. Ferner noch 3 scharfe Ringe m it d =  5,23, 4,51 u. 4,31 A. AVeitcre 
Ringo treten nicht auf! — c) 189°. kr.-fl. I II . Innere Interferenzen dieselben, d =  32,8 
in 1. u. 2. Ordnung. Keine weiteren krystallinen Ringe, aber Halo m it d =  4,6 A .:— 
Ergebnisse also iihnlioh wie bei IV; jedoeh groBerer Abstand (39 A) im kr.-festen Zu
stand: Schrag liegende Doppelmoll. Die VoRLANDERschen Phasen I  u. I I  wurden 
nieht untersueht. — Die Richtigkeit der Anschauungen VoRLANDERS ist hiermit be- 
wiesen: Es gibt sehr wolil krystalline Fil. m it m e h r  ais zwoi Phasen. Es waro 
notwendig, den Begriff „smektiseh“ so zu erweitern, daB man zu unterscheiden 
hat zwischen ,,smekt.“ Ebenen m it Kreuzgitterordnung u. ,,smekt.“ Ebenen m it 
statist. Unordnung (bisherige FRiEDELsehe Definition). — Ein Mechanismus fiir den 
Ubergang der Substanzen IV u. V aus dem festen in den amorphen Zustand wird 
angegeben. (Ztschr. Klristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, ICiistallehem. 81. 
317—32. Marz 1932. Berlin, Techn. Hochsch., Inst. f. physikal. Chemie u. Elektro
chemie.) S k a l ik s .

W. Baker, Ein zwridimensionalcs Raumgitler? Das von Me n z ie s  (C. 1932.
I. 2679) beobaehtete Phiinomen wird crklart dureh Konvektionsstrome, die sich beim 
Wachsen der Krystalle ausbilden. Diese verursachen eine gcgenseitigc AbstoBung der 
auf der Obcrfliiche der Lsg. dureh Oberflachenkrilfte sich bewegenden Krystalle. 
Krystalle gleicher GroBe haben gleich groBe AbstoBungskrafte u. ordnen sich daher 
zu einem hesagonalen Netz. — Dasselbe Phiinomen wurde vom Vf. (weniger voll- 
lcommen) an organ. Verbb. beobachtet. (Naturę 128. 1078. 26/12. 1931. Oxford, The 
Dyson Perrins Lab.) Sk a l ik s .

Dinca Samuracas, Einflufi des Magnelfeldes auf die Kryslallisation. Unter dcm 
EinfluB eines Elcktromagneten (Polschuhe 3 cm Durchmesser, 5 cm Abstand, Fcld- 
stiirke 13000 Gauss) wird die Krystallisation ausLsgg. von FeSOj, N iS04, CoCL, CuS04 
u. MgS04 beobachtet. In  2 Vers.-Reihen laBt man konz. Lsgg. in DewargefaBen von 
sclbst ltrystallisieren, oder die Krystallisation wird dureh Impfung heryorgerufen. Unter 
glcichartigen Bedingungen werden Blindverss. ohne Magnetfeld gemacht. Ohne Impfung 
bildet sich unter der Einw. des Feldes der erste Keim immer an der Scite des GefaBes 
neben einem Magnetpol u. friiher ais ohne Feld, wo der Keim am Boden erscheint. 
Die Krystalle wachsen bei wirkendem Feld schneller, so daB nach gegebener Zeit im 
Felde mehr Krystalle vorhandcn sind ais ohne dieses, wie quantitativ belegt wird. 
Die Differenz ist am gróBten boi NiSO;1. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1225—27. 
11/4. 1932.) . K ru m jia c h e r .

G. Tammann und A. v. Lowis oi Menar, U ber das VerJiallen des Poloniums 
bei der Krystallisation von Metallen. Es wird das Verh. des Po bei der Krystallisation 
vou Ag, Cu, Bi, Sb, Pb, Zn', Cd, Sn u. Te dureh Ermittlung der eharakterist. Einw. 
auf die photograph. P latte (Bldg. einer Punktfolge von sich schwiirzenden AgBr- 
Kórnern) untersueht. Die Radiogrammc der Po-haltigen Metalle geben dabei die aus 
der Sehmelze sich bOdende Struktur deutliek wieder, wobei es sich zeigt, daB die zuerst 
ausgeschiedenen Krystalle sehr viel weniger Po ais die zuletzt krystallisierten ent-
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haltcn. Fast das gesamte Po ist in sehr diinner Schicht an den Krystallitengrenzen 
ausgescliieden, so daB das Po vor anderen Metallen durch seine geringe Neigung zur 
Mischkrystallbldg. ausgezeichnet ist. Bei Betrachtung der Radiogramme u. Mk. zeigt 
sieh einerseits, daB das Po auch in der Zwischensubstanz nicht gleichmaBig yerteilt 
ist, sondern sich an einzelnen Stellen ausgeschieden hat, von denen die Strahlung nach 
allen Richtungen erfolgt. Andererseits zeigt sich, daB aueh in den zuerst aus- 
geschiedenen Krystallen einige Punktfolgen sieh befinden, d. h. daB auch einige Po- 
Atome im Metali gel. sind. Aus der Anzahl dieser Punktfolgen wurde die Konz. des 
in den Metallen bei ihrer Krystallisation yerbleibenden Po bestimmt. Die gesatt. 
Mischkrystalle enthalten demnach nur 2,31 ■ 10-11 bis 5,28 • 10—10 °/0 Po. — Ais Analogon 
des Te sollte das Po mit anderen Metallen ahnlich Verbb. wie das Te eingehen, u. diesen 
sollte eine erhohte Losliehkeit in den entsprechenden Tc-Verbb. zukommen. Diese 
Erwartung (wie auch eine erhohte Losliehkeit des Po im krystallisierten Tb) konnte 
aus dor Unters. der Po-Verteilung in Te-haltigen Metallen (Bi, Sb, Sn u. Pb) nicht 
bestatigt werden. — Es wird weiter gezeigt, daB bei Zugabe von je 0,2% Cu, Pb, Sb 
zu fl. Po-haltigem Cd die Ausscheidung des Po bei Tempp. erfolgt, die erheblich oberhalb 
des F. des Polyeutektikums liegen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 205. 145—62. 8/4. 
1932. Góttingen, Inst. f. physikal. Chem.) K l e v e r .

Bruce Chalmers, Der Zinnschrei. Der Zinnsehrei wird vom Vf. ais Folgę der 
Zwillingsbldg. angesehen. Bei der Zwillingsbldg. wird Energie frei, die ais Warme- 
energie gemessen werden kann u. zum Teil ais Sohallenergie auftritt. — Der „Schrei“ 
wurdo vom Vf. auch m it Cd beobachtet, jedoch m it keinem einzigen kub. Metali, wo 
Zwillingsbldg. nicht stattfindet. — Im  Nachwort macht E. N. da C. Andrade darauf 
aufmerksam, daB die Warmeentw. m it der Ansicht ubereinstimmt, daB bei der 
Zwillingsbldg. die Moll. von e i n o r  Gleichgewichtslage in eine anderc iłbergehen, 
um die sie dann stark gedampfte Schwingungen vollfuhren. Die Schwingungsenergie 
tr i t t  ais Warme u. ais Strahlung m it einer Freąuenz von der GroBenordnung der 
Reststrahlen auf. Die Tatsache, daB ein akust. Ton hórbar ist, wird ais Beweis dafur 
angesehen, daB die Zwillingsbldg. nicht iiber den ganzen Zwillingsbereich gleichzeitig 
stattfindet, denn dio akust. Frequenz ist viel zu niedrig, um den Schwingungen der 
Moll. bzw. molekularen Einheiten zugeordnet zu werden: Die Zwillingsbldg. pflanzt 
sich m it Schallgeschwindigkeit fort. — Es ist móglich, daB in den FaUen, wo rasehe 
Zwillingsbldg. ohne hórbaren Ton verlauft, trotzdem ein Ton auftritt, nur m it so hoher 
Freąuenz, daB er nicht wahrnehmbar ist. (Naturo 129. 650—51. 30/4. 1932. London, 
Univ. College, Physics Lab.) Sk a l ik s .

E. Schmid und M. A. Valouch, U ber sprunghafte Tranślalion von Zinkkrystallen. 
Bei der Dehnung reiner Zinkkrystalle wird im Bereich kleiner Verformungen ein sprung- 
hafter Verlauf der Translation beobachtet, der ais eine Erholungswrkg. aufgefaBt wird. 
Bedeutung des Reinheitsgrades fiir die krit. Schubspannung. (Ztschr. Physik 75. 
531—38. 20/4. 1932. Berlin-Dalilem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforseh.) SKALIKS.

E. Goens und E. Schmid, Elastische Untersuchungen an Eisen-Einkryslalhn. 
Weitere Bemerkungen zu der C. 1931. II. 2829 referierten Arbeit. (Ztschr. Elektrochem. 
angew. physikal. Chem. 37. 539—40. 1931. Berlin.) E d e n s .

Louis S. Kassel, The kinetics of homogeneous gas reactions. New York: Chemical Catalog 
Co. 1932. (330 S.) 8 . S 6.30.

J. M. van der Zanden, Het waarom van de chemischo symbolen. Groningen; Den Haag, 
Batavia: J. B. Wolter 1932. (III, 28 S.) 8°. fl. —.75.

A,. A to m stm k tu r . R ad iochem łe. P hotochem ie.
J. Frenkel, U ber eine aUgemeine Mełhode zur Bchandlung unwllstdndiger Systeme 

in  der Quanlenmechanik. (Physical Rev. [2] 39. 532. 1/2. 1932. Leningrad, Physiko- 
techn. Inst.) S k a lik s .

W. R. Morgans, Eine kontinuicrliclie Atommalrix. (Philos. Magazine [7] 13. 
664—73. Marz 1932.) S k a lik s .

D. Meksyn, Wellengleichungen des Elelctrons in reeller Form. (Philos. Magazin 
[7] 13. 834—44. April 1932. Edinburg, Univ.) D id l a u k is .

William Duane, Die Masse des Elektrons. Vf. bestimmt aus Messungcn der kurz- 
welligen Grenze des kontinuierlichen Rontgenspektrums nach der Gleichung von 
E in s t e in , V e =  h cl)., den W ert h. Hieraus wird unter Verwendung der BoHRschen 
Formel fiir die RYDBERG-Konstante c lioo =  2 jz~ e1 m0/h3 unmittelbar die Elektronen-
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masse m0 =  9,054-10-28 bestimmt. Die in die BRAGGsche Formel eingehende Gitter- 
konstante des Calcits wird zu 3,028'10-8 cm angenommen. (Proceed. National Acad. 
Sciences, U. S. A. 18. 319—22. April 1932. Harvard Univ., Pkysical Res. Lab.) S k a l .

M. B orn, Eine Bemerkung iiber den Ehktronenradius. FaBt man die Streuung 
langwelligen Lichtes durch freie Elektronen (THOMSONsche Formel) korpuskular auf, 
so ergibt sich gegeniiber Pliotonen ein Elektroncnwirkungsquerschnitt vom Radius 
y8/3-(e-/m 0 c2), also von der GróBenordnung 10-13 cm, ohne eine Extrapolation 
elektrostat. Gesetze auf die Dimension 10-13. (Naturwiss. 20. 269. 8/4. 1932. 
Gottingen.) DlDLAUKIS.

E. Cr. Steinke und H. Schindler, Zertriimmerung von Blei durch Ultrastrahlung. 
(Vgl. C. 1931. I. 216.) Dauerregistrierungen der HESSsehen Ultrastrahlung m it einer 
Differentialapparatur gestattcn, Aussagen iiber die spontanen StoBe zu machen. Letztero 
werden in dem umgebenden Panzer ausgelost. Die hohe spezif. Ionisation der StoBe 
spricht fiir H-Kerne, ihre Reichweite wird auf 10 cm Pb geschatzt. Aus der StoB- 
haufigkeit wird die Durchmessersumme der stoBenden u. gestoBenen Teilchen be- 
recbnet, die sich zu 3 -10-16 cm ergibt, was m it Sehatzungen iiber die GróBe des H-Kerns 
ubereinstimmt. Dieses Ergebnis ist nicht m it der Vorstellung vereinbar, daB die U ltra
strahlung primar aus Elektronen besteht, da dereń Durchmesser zu 2-10_ I3cm an
genommen wird. Die Deutung der Ultrastrahlung ais Quantenstrahlung ist m it der 
StoBhaufigkeit yereinbar. (Ztschr. Physik 75.115—18.17/3.1932. Kónigsberg, Physikal. 
Inst.) G. Sc h m id t .

H. C. Webster, Die kunstliche Erzeugung der Kem-y-Strahlung. Die Erzeugung 
von Kem-y-Strahlen durch Auftreffen von a-Teilchen ist bei folgenden Elementem 
Li, Be, B, F, Na, Mg u. Al beobaclitet worden. Negative Ergebnisse sind bei H, C, N, 
Ni, Cu u. Sn festgestellt worden. Vf. arbeitet m it 2 Methoden zum Nachweis der 
y-Strahlung: 1. Hochdruckionisationskammer m it 80—95 Atmospharen, sowie
2. GElC.ER-MuLLER-Zahlrohre. Durch Messungen der Absorptionskoeff. in Pb u. in 
einigen Fallen auch in Fe konnte mittels der KLElN-NiSHlNA-Formel die Quanten- 
energien der Straklung festgestellt werden. Die GroBe des Kernabsorptionskoeff. 
konnte durch Vergleich der Absorptionskoeff. in Pb u. Fe geschatzt werden. Dio 
Quantenenergien erstreckten sich von 8 -108 e-Volt fiir B bis 5 -106 e-Volt fiir Na. Durch 
Eichung m it einem bekannten Th (B -j- C)-Praparat wurde die absol. Wirksamkeit 
der Erzeugung der y-Strahlen aus dem beobachteten Ionisationsstrom bestimmt. Fiir 
Mg betragt die y-Strahlausbeute 0,5 Quanten auf 106 a-Teilchen, fiir Be ist die ent- 
sprechende Ausbeute 30 Quanten. AuBerdem untersuelit Vf. die Abhangigkeit der 
Wirksamkeit der y-Strahlung von der Restreichweite. Die fur die y-Strahlung wahr- 
scheinlieh yerantwortlichen Prozesse werden diskutiert. In  einigen Fallen kann von 
einem Einfangen des a-Teilchens durch den Kern ohne Protonenemission gesprochen 
werden, wiihrend andererseits es sich um unelast. StoBe ohne Einfangen des a-Teilchens 
handeln kann. Ebenso ist dio Wahrscheinlichkeit gegeben, daB die y-Strahlung durch 
einen sekundaren ProzeB ausgelost wird, der der Protonenemission folgt. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 136. 428—52. 2/5. 1932. Cambridge, Clare Coli.) G. Schm .

H. Becker und W. Bothe, Die y-Stralilung von Bor und Beryllium. Die y-Strahlen 
von B u. Be werden 1. nach der Spitzenzahlermethode zur Aufnahme der Anregungs- 
kurve der y-Strahlen in bezug auf die a-Intensitat u. 2. nach der Koinzidenzmethode, 
die fiir die Absorptionsmessungen der sekundaren /J-Strahlen diente, niiher untersueht. 
Die /S-Strahlen, die durch ThC"-y, B-y u. Be-y ausgelóst werden, werden in 1,0 bzw. 
1,2 bzw. 2,1 mm Al zur Halfte absorbiert. Damit berechnet sich aus der bekannten 
Energie von ThC" y  ( =  2,63-108 e-Volt) die Energio von B-y zu 3,1-106, die von Be-y 
zu etwa 5-108 e-Volt. Durch weitere Verss. wird die Annahme der Vff. bestatigt ge- 
funden, daB die Rollo der y-Strahlen beim B darin besteht, daB sie die Energiebilanz 
des Umwandlungsprozesses in den Fallen herstellen, wo die energiearmere Protonen- 
gruppe ausgesandt wird. Im  Falle der Be-y-Strahlung hat sich gezeigt, daB dio Be-y- 
Energie unabhangig von der Energie der auftreffenden a-Teilchen ist, was ohne Auf- 
gabe des Energieprinzips nur so gedeutet werden kann, daB der Kern noch Energie 
in bisher unbekannter Form aussendet. Bei Best. der Anregungskurye fiir die Be-y- 
Strahlung ergab sich, daB dio Anregungswahrscheinliehkeit ein ausgepragtcs Maximum 
fiir eine a-Strahlenergie von 2,7-108 e-Volt besitzt, dann aber m it zunehmender 
a-Energie durch ein Minimum geht, um weiterhin wieder stark anzusteigen. Das 
Maximum laBt auf ein breites Resonanzgebiet in der Nahe des Potentialmaximum3 
des Be-Kerns schlieBen. (Naturwiss. 20. 349. 13/5. 1932. GieBen, Univ.) G. S c h m id t.
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Richard Reinicke, Der telraedrische Wirkungsbereich der Atonie. Kiirzere Darst. 
der C. 1931. II. 1383 referierten Arbeit gleichen Inhalts. (Ann. Guóbhard-Sćverine 6 . 
141—50. 1930. Miinchen-Planegg.) Sicalik s.

E. Abel, J. Adler, F. Halla und O. Redlich, U ber die Krystallstrukturen der im
System Sb-Cd auftreienden Verbindungen. Bemerkungen zur gleiclmamigen Arbeit von 
M . Ghikashige und T. Yamamoto. Die Unters. von Ch ik a s h ig e  u . Yamam oto  
(C. 1931. I. 3211) bringt im Gegensatz zu dereń Behauptung keinerlei Anhaltspunkte 
fur die Existenz einer zweiten Modifikation von CdSb. Das von diesen Autoren dem 
CdSb zugeschriebene Raumgitter komrnt dieser Verb. nicht zu. — Die von den ge- 
nannten Autoren gegen das Auftreten der metastabilen Verb. Cd3Sb2 Yorgebraehten 
Argumente sind nicht sticlihaltig. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 205 . 398— 400. 3/5. 
1932. Wien, Techn. Hoehśch., Inst. f. physikal. Chemie.) SKALIKS.

F. Laves, Zur Klassifikation der Silieate. Oeometrische Unlersucliungen móglicher
Silicium-Sauerstoffoerbande ais VerkniipfungsmogUchkeiten regularer Tełraeder. Bei 
YergroBerung des Verhaltnisses Si: O steigt die Dimensionszahl des SiO-Zusammen- 
hanges (Bra g g ) : Gruppen —->- K etten —>  Netze —>• Gitter. Es wird nun untersueht, 
wie hoeli bezuglieh unendlicher Ausdehnung die Dimensionszahl von tetraedr. Si-O- 
Bauverbanden sein kann. Das Problem wird zuriickgefuhrt auf die speziellen Be- 
dingungen geniigenden Verkniipfungsmoglichkeiten regularer, gleichgroficr Tetraeder. — 
Eine Kugelpaekung mit der Koordinationszahl 4 wird gefunden, dereń Raumerfiillung 
geringer ist ais die Kugelpaekung der D iamantstruktur. (Ztsehr. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. 82. 1—14. April 1932. Gottingen, Mineralog. 
Inst. d. Univ.) Sk a l ik s .

Tom. F. W. Barth und E. Posnjak, Silicatslrukturen vom Cristobalittypus. II. 
Die Krystallstruklur von N alGaSiOl . (I. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1626.) Die róntgenograph. 
Messungen der Vff. stimmen m it den friiheren von WYCKOFF (C. 1927. I. 562) iiberein, 
dooh ergibt die vollstiindige Strukturbest. ein von dem WYCKOFFschen Vorsehlag 
etwas abweiehendes Bild. Die Ahnliehkeit der Pulyeraufnahmen von Na2CaSiO., mit 
denen von a-Carnegieit (ygl. I., 1. e.) macht ein analoges Verf. der Parameterbest. 
moglich. — Der Elementarwiirfel ha t die Kantenlange a =  7,48 ±  0,01 A u. enthiilt
4 Moll. Berechnete D. =  2,80. Baumgruppe P  2,3. 4 Ca, 4 Si, 4N a„ 4 Nan u. 4 0 , 
samtlich in (4 /)  m it den Parameterwerten —2,5°, 91°, 180°, 270° u. 48°. Dio restliehen 
12 O,, in allgemeiner Lago m it x  =  200°, y  =  240° u. z =  80°. — Si u. Ca haben bcide 
die Koordinationszahl 4; sie bilden eine Si—Ca—O-Kette, welehe direkt der K ette 
Si—Al—O in a-Carnegieit entsprieht. Es ist dies der erste F a li, daB Ca in Silicaten 
die Koordinationszahl 4 hat. Die Na-Ionen fflllen alle Lucken des Gitters, ihre Koordi
nationszahl ist 12, u. sie haben einen sehr groBen scheinbaren Wirkungsradius (Na—O =  
ca. 3,1 A). (Ztsehr. Kristallogr., Kristallgcometr., Kristallphysik, Kristallchem. 81. 
370—75. Marz 1932. Washington, Carnegic-Inst., Geopliysieal. Lab.) S k a l ik s .

Tom. F. W. Barth und E. Posnjak, Silicatstrukturen vom Cristobalittypus.
III . Strukturelle Beziehungen zwisclien Hochcristobalit, o.-Carnegieit und N afiaS iO 4. 
(II. vgl. vorst. Ref.) Die erórterten Beziehungen konnen, unter Verzicht auf Einzel- 
heiten, die in der Originalarbeit zu finden sind, folgendermaBen ausgedriiekt werden: 
Die gemeinsamen Elemente der drei Strukturen sind SiO,t- bzw. A104-Tetraeder, weleho 
unendliehe Si—O- bzw. Al—O-Ketten bilden, welche den 6 zweizahligen Achsen eines 
holoedr. kub. Krystalls parallel laufen. Diese K etten fiillen nicht den ganzen Raum, 
sondern lassen Kanale frei, daher ist Hochcristobalit eine „offene S truktur.1* In  a-Car
negieit ist ein Teil dieser Hohlraume durch Na-Ionen ausgefiillt, u. in Na2CaSi04 haben 
wir durch weiteren E in tritt von Na-Ionen eine nahezu dicht gepackte Struktur. — 
Eine iihnliche Bcziehung besteht in der Amphibolfamihe. Die Beziehung zwischen 
Tremolit u. Hornblende ist dieselbe wie zwischen Hochcristobalit u. a-Carnegieit oder 
zwischen a-Carnegieit u. Na,CaSi04. Daher kann man annehmen, daB Cristobalit, 
Carnegieit u. Na2CaSi04 Mischkrystalle bilden konnen. Dies ist nach unyeroffentliehten 
Unterss. wirklich der Fali. (Ztsehr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. 81. 376—85. Marz 1932.) Sk a l ik s .

W. H. Zachariasen, Bemerkun-g zur Krystallstruktur von Silbersulfat, Ag2SOt . 
Die von HERRMANN u. ILGE (C. 1932. I .  346) behauptete starkę Deformation der 
S04-Gruppe durch den polarisierenden EinfluB der Ag-Atome scheint Vf. unwahr- 
seheinlich. Vf. zeigt, daB ein Strukturmodell analog dem des Na2S 04 m it nahezu 
yollkommenen S 04-Tetraedern (Ag2S 0 4 ist isomorph m it Na2S 04!) die beobaehteten
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Intensitiiten recht gut erklart. (Ztsehr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallchem., 
Kristallphysik 82. 161—62. April 1932. Chicago, Univ., Ryerson Physical Lab.) Sk a l .

K. Herrmann, Bemerlcung zur Notiz von TF. II. Zacliariasen. (Vgl. yorst. Ref.) 
Vf. gibt dio Berechtigung des Einwandes yon ZACHARIASEN z u  u . stellt Intensitats- 
m o s s u n g e n  in Aussieht. Dio aus Raumgruppe u. geometr. Orten der Ionen ge- 
zogenen Eolgcrungen bleiben unyerandert. (Ztsehr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. 82. 162. April 1932.) S k a l ik s .

W. C. Pierce, Neuere Anwendungen von Rontgenstrahlen bei Untersuchungen der 
Molekularstruktur. Kurze Darst. der Ergebnisse der Unterss. iiber Streuung von 
Rontgenstrahlen an Gasen u. Fil. (Journ. chem. Education 9. 845— 52. Mai 1932. 
Chicago, 111., Uniy.) SKALIKS.

A. Schidlof und H. Sami, Versuch einer Theorie der Emission von fi-Strahlen 
durcli radioaktive Kerne. Vf. gibt die Annahme der Ggw. freier Elektronen in den 
radioakt. Kernen auf. Werden die iiberzahligen Elektronen ais gebunden an Teilchen 
m it der Ladung + e  u. der gleichen M. eines a-Teilchens aufgefaBt, so konnen aus der 
nicht relatiyist. Wellenmechanik Sehliisse auf die Prozesse im Innem  des radioakt. 
Kerncs gezogen werden. Die hypothet. Teilchen, dio die iiberzahligen Elektronen 
enthielten, werden Pseudoprotone genannt. Nach dem Yerlassen des radioakt. Kerns 
zerfallt das Pseudoproton sofort in ein a-Teilchen u. ein Elektron. Nach der Wellen
mechanik muB das a-Teilchen in den Kern zuruekkehren. Das Elektron wird frei in
Form eines /3-Strahls, dessen Energie zwischen 0 u. einer bestimmten oberen Grenze 
liegt. Der Aufspaltungsort ist vóllig unbestimmt. Durch die Berechnung der Zerfalls- 
konstante yon RaE einerseits sowie durch die Gleicliung der Dissoziationsenergie 
des Pseudoprotons andererseits werden die Annahmen des Vf. bestatigt. (Helv. phys. 
Acta 5. 73—91. 15/4. 1932. Genf, Univ.) G. Sc h m id t .

Lord E. Rutherford, a-Teilchen grofStr Reichweite und die Entsteliung der y-Strahlen. 
(Vgl. C. 1 9 3 2 .1. 2929.) Vf. berichtet iiber ein experimentelles Verfahren (2 Zahlrohre in 
Kompensationsschaltung u. Verstarkervorr.), das schwache Gruppen von a-Strahlen 
groBer Reichweite zu bcobachten gestattet. Im  Falle von Ra C' werden auBer den 
a-Strahlen n. Reichweite noch 9 weitere Gruppen gefunden. Durch die Best. der 
Energie des a-Teilchens in jeder dieser Gruppen wird dio Energie eines der Kern- 
zustande eines a-Teilchens im angeregten Kern festgelegt. Unter der Annahme, daB 
zwischen den a-Teilchen im Kern eine Wechselwrkg. stattfindet, folgt, daB eine 
Beziehung bestehen muB zwischen den Energien der y-Strahlen, die von Uber- 
frangen eines oder mehrerer der a-Teilchen aus den wichtigsten angeregten Zustanden 
herriihren. Es lassen sich Aussagen machen iiber Energieniveaus der a-Teilchen 
im Innern des Kerns; bei Ra C' lassen sich 2 solcher Niveaus bestimmen, das eine 
bei 6,12-105 V, das andere bei 6,71-105 V iiber dem Grundniveau. (Nachr. Ges. Wiss., 
Gottingen 1931. 248—51. 10/2. 1932. Cambridge.) G. Sc h m id t .

C. D. Ellis, Der Zusammenhang der y-Strahlen mit den a-Teilchengruppen des 
Thoriums O. Durch die Verss. von R u t h e r f o r d , W a r d  u. L e w is  (C. 1931. II. 3187) 
ist gezeigt worden, daB die Emission yon y-Strahlen m it Ubergangen yon a-Teilchen 
zwischen stationiiren Zustanden im K em  yerbunden ist. Nach der GAMOWschen 
Theorio werden nicht alle y-Strahlen nach Th C"-Zerfall em ittiert, sondern einige 
bereits nach der Th C-Umwandlung. Vf. untersucht die von Th C u. Th C" ausgehendo 
y-Strahlung. Die ThC"-Quelle wurde durch RiickstoB aus Th C gewonnen. Die 
y-Strahlen wurden durch die sekundar erzeugten /J-Strahlen nachgewiesen. Die Energien 
der /?-Strahlen wurden durch die magnet. Ablcnkung festgestellt. Aus den Verss. geht 
hervor, daB die /5-Linien m it den Hg-Werten 1483, 1609 u. 1939 der Th C"-Pb- 
Umwandlung zugeschrieben werden miissen, wiihrend nach Gamo W die Linie 1609 
yom Th C kommt. Dio Linie Ho =  543 scheint yon der Th C—C"-Umwandlung her- 
zm-uhren in Ubereinstimmung m it Gamows Annahme. Me it n f .R u. P h il ip p  (C. 1932.
I. 630) haben diese Linie dem Th C" zugeschrieben. Die Werte der Energien der 
y-Strahlen bestatigen die Verb. m it dem sich aus der Komplexitat der a-Teilchen er- 
gebenden Energieschema des Th C"-Kerns. Es ist daher gerechtfertigt, die /3-Strahl- 
linien zu benutzen, um die Energiewerte der angeregten a-Teilchenniveaus zu erhalten, 
da die /3-Linien m it viel gróBerer G enauigkeit ais dio Differenz der a-Teilchenencrgien 
bestimmt werden konnen. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 136. 396—406. 2/5. 
1932. Cambridge.) G. Sc h m id t .

H. O. W. Richardson, Die fS-Strahhmission ton Radium D. Vf. maeht stereo
skop. Aufnahmen der Bahnen der /3-Strahlen yon RaD in der WlLSON-Kammer.



16 A j. A to m s tp .u k tu r .  R ad io ch em ie . P h o to c h e m ie . 1932. II.

Durch Wahl mehrerer Gasgemisclie m it yerschiedenen Bremsvermogen konnte die 
Energieyerteilung der /S-Strahlcn in 3 yerschiedenen Energiegebieten bestimmt werden. 
Die Stralilenąuelle wurde durch Aktiyieren yon Au-Folien in RaEm hergestellt. Die 
ak tm erten  Folien wurden in der Mitte der Kammer montiert. Die Ergebnisse der 
einzelnen Mcssungen werden in einer ICurvo zusammengefaBt, die die Anzahl der 
/?-Strahlen in Abhangigkeit yon der Energie in V anzeigt. E in Maximum wird bei 
41 000 V gefunden, dem ein viel starkeres bei 29 000 V folgt. Das erste Maximum 
muB den M- u. N-Elektronen zugeschriebcn werden, wahrend das zweite den L-Elek- 
tronen, dereń Energie durch magnet. Ablenkungsverss. zu 30 900 V bestimmt wurde, 
entspricht. Die diesem Maximum zukommende Reichweite von 1,58 cm in Luft ist 
bereits von P etr o v A (C. 1929. II. 969) bestimmt worden. Das in der Verteilungs- 
kurve bei 18 000 V stark auftretende Maximum wird ais eine groBc Wahrscheinlich- 
keitsschwankung in einer kontinuierlichen Verteilung erkliirt. Das letzte Maximum 
bei 6000 V wird Tertiarelektronen zugeschrieben. Das Maximum der Energieyerteilung 
der Kernelektronen wird im Gebiet von 20 000 V angenommen. Weiterhin werden 
Beobachtungen von Doppelbahnen der /7-Strahlcn angefuhrt, die auf AUGER-Effekte 
schlieBen lassen. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 133. 367—80. 1931. London, 
Kings College.) G. Sc h m id t .

E. stahel, Die fi-Slrahlen von Radium D. Die Ergebnisse der Unterss. von 
RlCHARDSON (vgl. vorst. Ref.) tiber die Reichweite der /?-Strahlen von R a D 
werden vom Vf. mit den Angaben anderer Autoren (P e t r o v a ) verglichen u. 
in guter Ubereinstimmung gefunden. Vf. wendet sich gegen die Annahme R ic iia r d - 
SONs, nach der die fi - Strahlen von 0,7 cm Reichweite nicht einer Gruppc 
homogener ^-Strahlen entsprechen sollen. Wenn diese Gruppe wirklich besteht, 
so muB sie notwendigerweise den L-Elektronen zugehoren, da keine andere Gruppe 
kleinerer Energie in den j9-Spektren yon R a D gefunden werden konnte. Die Annahme, 
daB alle Strahlen mit der Reichweite gróBer ais 0,7 cm sekundaren Ursprungs sind, 
wird durch die RlCHARDSONschen Resultate gestutzt. Der Arbeit des Vf. schlieBt 
sich eine Diskussion yon Feather u. Richardson an. (Naturę 129 314. 27/2. 1932. 
Brussel, Univ.) G. SCHMIDT.

E. Stahel, Die Anzahl der sekundaren fi-Strahlen des Radiums. (Vgl. yorst. 
Reff.) Vf. bestimmt den absol. W ert der Anzahl der sekundaren /?-Strahlen m it 
einem GEIGERschen Spitzenziihler, in welchem der Druck so hoch gewiihlt wird, daB er 
quantitativ  alle eintretenden /?- u. y-Strahlen zahlt. Ais Praparat wird 0,01 mg Ra 
benutzt, welchcs sorgfaltig von Em u. ak t. N d. gereinigt wurde. Zuerst -wird die 
Anzahl der (a +  /?)-Straklen gezahlt, dann durch magnet. Ablenkung der /J-Strahlen 
die Zahl der a-Strahlen allein bestimmt. Fiir die Anzahl der sekundaren /?-Strahlen 
aus 100 zerfallenden A tom en wird ais Mittel aus mehreren gut ubereinstimmenden 
MeBrcihen der W ert 5 gefunden. Die Zahlerdrueke betrugen 6,00 u. 25,00 cm Hg. 
Unter d er Annahme, daB beim Zerfall des Ra neben dem a-Teilchen auch ein y- oder 
/J-Teilchen em ittiert w'ird, geht hervor, daB 95% der Ra-Atome y-Strahlen aussenden, 
wahrend tatsachlich nur 5°/0 sekundiire /?-Strahlen emittieren. In  bezug auf die Anzahl 
der y-Strahlen geht aus noch nicht abgeschlossenen Yerss. hervor, daB der gróBte Teil 
der Ra-Atome ohne Emission von y-Strahlen zerfiillt, wahrend die anderen neben der 
a-Emission auch y- oder sekundiire /J-Strahlen von einer Energie um 188,5 e-KV. aus
senden. Durch diese Yerss. erscheint der zweiartige Zerfall des Ra-Atoms entweder 
durch alleinige a-Emission oder durch a- u. y-Emission ais sehr wahrscheinlieh. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 194. 608— 10. 15/2. 1932. Brussel.) G. Sc h m id t .

Ernst Walling, Die /?- und die y-Stralilung des Uran Z. Das Abzweigung$verhallnis 
Uran Z zum Hauptzweig der Uranreihe. Die Herst. der zu den Verss. des Vf. yerwendeten 
UZ-Praparate erfolgte nach der fiir das Pa angewandten FluBsauremethode aus einem 
sorgfaltig von allen radioakt. Verunreinigungen befreiten UX. Die Aktivitatsmessungen 
erfolgten in einem zylindr. ^-Elektroskop aus Messung m it einem Durehmesser yon 
10 cm. Der Boden des Elektroskops war m it einer 0,002 cm dicken Al-Folie yerschlossen. 
Die Absorptionsmessungen wurden bis zu einer Filterschicht yon 0,24 cm m it 0,01 cm 
dicken Al-Folien ausgefiihrt. Die Absorptionskurven der UZ-Strahlung wurden m it 
den unter gleichen Bedingungen von RaE aufgenommenen Kuryen yerglichen. 
Wahrend hier die Intensitatsabnahme m it einer Halbwertsdicke von 0,015 cm Al 
prakt. yolJkommen exponentiell yerlauft, nimmt beim UZ dagegen die Intensitat zuerst 
sehr stark, dann aber immer langsamer ab, um von etwa 0,12 cm an prakt. konstant 
zu bleiben. Dic Absorptionskurye des UZ laBt sich durch die Superposition der Ab-
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sorptionskurven von 2 verschiedenen Gruppen von /?-Strahlen u. einer neu gefundenen 
y-Strahlung des UZ deuten. Der hartere Anteil der /J-Strahlung wird in Al m it einer 
Halbwertsdicke von 0,013 cm, der weichere m it 0,004 cm absorbiert, die entsprechenden 
Absorptionskoeff. sind /(Al =  53 bzw. 173 cm-1. Die y-Strahlung des UZ wird in 
Pb m it einer Halbwertsdicke von 0,63 cm absorbiert; der entspreehende Absorptions
koeff. ist: 1,1 cm-1. Die A ktiyitat dieser y-Strahlung stellt einen betrachtlichen Teil 
(4—7%) der gesamten /-A ktiv itat des UXŁ im Gleichgewieht m it seinen kurzlebigen 
Folgeprodd. dar. Das Abzweigungsvcrhilltnis UZ zu UX2 bestimmt sich dureh Vcr- 
gleich der UZ-Aktivitat m it einem geeiehten RaE-Praparat zu 2 bis 3°/00. (Ztschr. 
Physik 75. 425—31. 20/4. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chemie, Chem.-

Ernst Walling, Notiz iiber die Halbwertszeit von U X v  Die Abfallsmessungen an 
3 UX - P rap a r a te n erfolgten in einem dureh 0,03 bzw. 0,07 mm Al abgedeckten /?-Elektro- 
skop. Sie wurden etwa m it dem 250. Tago begonnen — UX ist zu dieser Zeit auf etwa 
1% 0 abgefallen — u. erstreckten sich bis zum vólligen Zerfall des UX. Fiir die Halb
wertszeit yon UXj ergibt sich ais Mittcl aus 6 Kurven 24,52 Tage bei einem mittleren 
Fehler von ±0,05 Tagen. Eine unbekannte Substanz mit durchdringenden /J-Strahlen 
liefi sich in den UX-Priiparaten nicht nachweisen. (Ztschr. Pliysik 75. 432—33. 20/4. 
1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chemie, Chem. radioakt. Abt.) G. Sc h m i.

B. Rossi, Nachweis einer Sekundarstrahlung der durchdringenden Korpuskular- 
stralilung. (Vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1335.) Experimentelle Argumente wie die Doppelbahnen in 
der WlLSON-Kammer u. Koinzidenzverss. m it 2 Zahlrohren lassen yermuten, daB dio 
durchdringenden Korpuskularstrahlen in der Materie eine relatiy weichere Korpuskular- 
strahlung erzeugen. ZumNachweis dieser letztenStrahlung gibtVf. eine neueKoinzidenz- 
methode an. 3 GEIGER-MULŁERsche Zahlrohre werden horizontal einander gegenuber- 
gestellt u. ihre gleichzeitigen Ausschlage gezahlt. Dreifache Koinzidenzen kónnen nur 
dann auftreten, wenn sieh in der Nahe der Zahler aus der Bahn des Primarstrahls eino 
Sekundarbahn abzweigt. Bei allseitiger Abschirmung der ganzen Anordnung dureh einen 
Pb-Panzer wurden 35,5 ±  1,3 Koinzidenzen pro Stdo. gezahlt, wahrend beim Abheben 
des oberen Teils des Panzers die Zahl der Koinzidenzen auf 10 dz 0,5 herabsank. Aus 
diesem Ergebnis geht hervor, daB das Entstehen einer Sekundarstrahlung beim Durch- 
gang der durchdringenden Korpuskularstrahlung dureh das Pb ais bewiesen betrachtet 
werden muB. Weiter wird iiber Verss. bcrichtct, dio auf das Auftreten einer nach 
ruekwarts gestreuten Sekundarstrahlung schlieBen lassen. (Physikal. Ztschr. 33. 304

R . Conrad, Beóbachtung ron neulralem H 3 in Kanalstrahlen. Das Vorhandensoin 
von n., unangeregtem, neutralem H3 wiirde dem PAULI-Prinzip widersprechen. Der 
Vf. hat deshalb in den Kanalstrahlen, in denen bisher nur einwandfrei das positiye łon, 
H3+, nachgewriesen worden ist, danaeh gesucht. Die Umladungsmethode wurde be- 
nutzt, d. h. dio geladenen Teilehen des Stralils wurden mit einem ersten Feld ausgesiebt. 
Den im Strahl verbliebenen neutralen Teilehen wurde Gelegenheit zur Umladung 
gegeben. Nach einer bestimmten Wegstrecke konnen wieder geladene Teilehen dureh 
Ablenkung in einem zweiten Feld nachgewiesen werden. Diese Teilehen mussen min- 
destens kurze Zeit hindurch (wahrend des Durchlaufens des ersten ablenkenden Feldes) 
neutral gewesen sein. Mit dieser Methode wurde das Auftreten von neutralem H3 
sichergestellt, das ein hochangeregtes Gebilde darstellt u. somit keinen Widersprueh 
zur Theorie bedeutet. Ais untore Grenze fur die Lebensdauer des neutralen H3-Mol. 
werden 3-10_ s see angegobon. (Ztschr. Physik 75. 504—11. 20/4. 1932. Ludwigshafen, 
Forschungslab. Oppau der I. G. Farbenindustrie A.-G.) Sch n u rm a n n .

R. E . V ollrath, 500 Kilovolt Kathodenstrahlen. Eine neue Elektrodenanordnung 
wurde benutzt, um dieselbe Rohre sowohl zur Erzeugung von Rontgenstrahlen ais 
aueh zu der von Kathodenstrahlen benutzen zu kónnen. Dureh ein Al-Fenster konnten 
Elektronenstrome bis zu 35 Mikroamp. erhalten werden. Das Geschwindigkeitsspek- 
trum  der dureh das Fenster gehenden Elektronen wurde aufgenommen. Die obere 
Geschwindigkeitsgrenze entspricht ungefahr 500 KV. Das Gesehwindigkeitsspektrum 
ist kontinuierlich u. zeigt keine der Al- oder Pb-Folie entsprechenden Absorptions* 
anomalien. Dio Belichtungszeit konnte auf wenige Minuten herimtergedriackt werden, 
wenn die magnet, abgelenkten Elektronen dureh eine Cu-Folie in die Luft austraten. 
Die AuBenseite der Folie war m it CaW04 bestrichen. Dio photograph. P latte wurdo 
auf <lie W-Schieht gelegt. Bemerkt wird, daB die photograph. Wrkg. der schncllen

radioalct. Abt.) G. Sc h m id t .

. bis 305. 1/4. 1932. Florenz, Univ.) G. Sc h m id t .
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Elektronen zum Tcil von der Fluorescenz an der riickwartigen Glaswand der P latte 
kommt. (Physioal Rev. [6] 38. 212—16. 1931. Calif., Inst. of Technol.) ScHNURMANK.

R. J. Christensen, Kritische Potentiale weicher Róntgenstrahlen des Berylliums. 
K rit. Potentiale bis zu 250 Volt an friscb destillierten Bc-Oberfliichen wurden m it 
einer Róhre der von RlCHARDSON u . Mitarbcitcrn yorwendeten A rt beobachtet. Der 
Photostrom pro Einheit des bombardierenden Stromes wurde ais Funktion des be- 
sehleunigenden Potentials dargestellt. Die Kurve zeigt yersehiedene Kniekpunkte; 
der starkste Knick bei 112,8 Volt wird der if-Strahlung zugeordnet. Dio spektroskop. 
Unters. von SODERMAN (C. 1931. I. 2310) ergab fiir die A-Strahlung eine Breite von 
12 Volt, kurzwellige Grenzo 112 Volt. Der W ert nach der Methode der krit. Potentiale 
m u B  etwas hoher liegen, da das auftreffende Elektron gcnugend Energie besitzen muB, 
um das if-Elektron wenigstens bis zum tiefsten erlaubten Niveau im Metali zu bringen, 
das wahrscheinlich zu den hóheren FERMI-Zustanden gehórt. Die Emission entspricht 
dagegen meist dem tlbergang von Zustanden geringerer Energie zum /C-Nivcau. — 
Zwei starkę Knieke wurden ferncr bei 9,3 u. 11,7 Volt gefunden, schwachere bei 18,7, 
25,7, 33,7, 45,5 u. 123,9 Volt. (Physical Rev. [2] 39. 549. 1/2. 1932. Univ. of Cali- 
fornia.) SKALIKS.

R. de L. Kronig, Zur Theorie der Feinslruktur in den Ronlgenabsorplionsspektren.
II. (I. vgl. C. 1931. II. 1248.) Die in I. (1. c.) cntwickelte Theorie der Sekundarstruktur 
in den Róntgenabsorptionsbanden von Krystallen wird weiter ausgearbeitet. Nach 
dieser Theorie ist die Sekundarstruktur dadurch verursaeht, daB die von den Róntgen- 
ąuanten beim AbsorptionsprozeB aus den Atomen losgelósten Elektronen den Krystall 
in einer gegebenen Richtung nicht m it allen Werten der Energie durchlaufen kónnen, 
sondern ein aus erlaubten u. verbotenen Zonen bcstehendes Energiespcktrum liaben. 
Es wird gezeigt, warum im Absorptionskoeff. endlichc Sehwankungen iibrig bleiben, 
trotzdem die Lage dieser Zonen richtungsabhangig ist u. die beobachteten Absorptions- 
banden einen iiber alle Fortpflanzungsrichtungen der Elektronen integrierten Effekt 
darstellen. AnschlieBend wird untersucht, inwieweit es móglich ist, die einzelnen 
Minima, ahnlich wie die Linien eines DEBYE-ScHERRER-Diagramms, den versehiedenen 
Reflexionen der Elektronen an den Gitterebenen zuzuordnen. (Ztschr. Physik 75. 
191—210. 31/3. 1932. Groningen, Natuurkundig Lab. d. Rijks-Univ.) Sk a l ik s .

R. de L. Kronig, Zur Theorie der Feinslruktur in den Róntgenabsorplionsspektren.
I II . (II. vgl. vorst. Ref.) Der in Teil I. (C. 1931. II. 1248) skizzierte Gedanken-
gang zur Deutung der Feinstruktur in den Róntgenabsorptionsbanden molekularer 
Gasc wird weiter ausgearbeitet. (Ztschr. Physik 75. 468—75. 20/4. 1932. Groningen, 
Natuurkundig Lab. d. Rijks-Univ.) Sk a l ik s .

J. A. Prins und J. D. Hanawalt, Absolule Wellenldngmmessungen von Rdnlgen- 
stralilen. Messungen von Al K  a m it einem Plangitter auf Bleigląs (200 Strichc pro mm). 
Die Ergebnisse zeigen Sehwankungen von etwa 5% 0, die fiir MeBfehlcr zu groB sind. 
Das Yerwendete Gitter wurde sorgfaltig auf period. Feliler hin untersucht; diese sind 
zu germg, um die gefundencn Abweickungen zu erklaren. Es werden schlieBlich zwei 
Erklarungsmoglichkeiten angegeben: a) Wegcn der stark  streifenden Inzidenz kommt 
es auf die Oberflaclie der Gitterfurchen an. Sind Grate zu beiden Seiten der Furchen 
vorhanden, so kónnen sieh die Gitterelemente gegenseitig abschirmen, u. die effektive 
Gitterkonstante wird kleiner sein ais die m it dem Komparator gemessene. b) Die 
(meistens nicht abgetrennten) kurzwelligen Satelliten kónnen den Schwerpunkt der 
Lirue nach kurzeń Wellen verschieben. (Pliysica 12. 1—14. 1932. Groningen, N atuur
kundig Lab. d. Rijks-Univ.) SKALIKS.

J. A. Prins, Absolule Wellenldngenmessungen von Rontgenslrahlen. II. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Mit einem gróberen Gitter (50 Linien pro mm) auf gewóhnlichem Glas 
wurden einige Wellenlangen von weichen Róntgenstrahlen gemessen. Messungen 
mit verscliiedenen Stellen des Gitters weisen Differenzen von etwa 3°/00 auf, die wiederum 
nicht auf Gitterfehler zuruckgefiihrt werden kónnen. Die Abweichungen sind jedoeh 
anderer Art wie die in der I. Mitt. beschriebenen. Es wird geschlossen, daB die Eigen- 
tiimlichkeitcn der Reflexion von Róntgenstrahlen an Striehgittern noch nicht restlos 
aufgekliirt sind. (Pliysica 12. 15— 18. 1932.) Sk a l ik s .

A. Huppertsberg, Absolute Messung von liónlgenslrahlen mit dem Eleklronenzahl- 
rohr. Die Eignung von Elektronenzahlrohren fiir quantitative u. absolute Róntgen- 
strahlenmessungen wurde untersucht. Hierbei wurden Zahlrohrc m it verschiedenen, 
auswechselbaren Metallwanden verwendet. — Die Zahlrohrc zahlcn proportional der 
bestrahltcn Oberflache u. der aufgestrahlten Intensitat. Die Umwandlung der Wellen-
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strahlung in ziililbare Elektronen geht in der Metallwand vor sich, die im Ziihlrohr 
befindliehe Luft hat keinen meBbaren Anteil. Bei bestimmter Wellenlange riehtet 
sich die ZiŁhlungszahl nach der Atomnummer des Wandmaterials. Der Begriff der 
,,effektiven Schichtdicke“ wird eingefuhrt ( =  Schichtdicko des Wandmaterials, dio 
fiir dic Eloktronenbelioforung des Zilhlrohrinnorn maBgebend ist). Die Ziihlrohro 
zalilen allo in der „cffcktiven Schicht“ absorbiertcn Strahlenquanten. (Ztschr. Physik 
75. 231—48. 31/3. 1932. Bonn, Róntgen-Eorschungsinst. d. Univ.) Sk a l ik s .

P. A. Ross, E in Doppelkrystallróntgenspektrometer und -spektrograph. E in Spoktro- 
meter wird angegeben, dessen erstcr Krystall nicht gedreht, sondom nur verschoben 
wird. (Physical Rev. [2] 39. 550. 1/2. 1932. Stanford Univ.) Sk a l ik s .

Joseph Kapłan, Ein neues Anzeichen fiir Pradissoziation. (Vgl. C. 1932. I. G34.) 
Es wird auf die ltolle der Edelgaso boi Experimenten iiber das Nachleuchten in akt. 
Stiekstoff hingewiesen, dio eine Intcnsitatsverschiebung in den Emissionsbandon be- 
wirken. Jedo Intensitatsabweichung vom FRANCK-CONDON-Prinzip deute auf eine 
Pradissoziation der betreffenden Termo infolgo von StóBen. (Physical Rov. [2] 39. 
180. 1/1. 1932. Los Angeles, Univ. of Calif.) B e u t l e r .

Bernhard Mrówka, Zur Theorie der Spektrallinienverbreiterung nach der Wellen- 
mechanik. Dio Verbreiterung der Spektrallinien (Beispiel: orste Linie der L ym an- 
Serie des H-Atoms 1215,68 A) wird wellenmechan. bohandelt, wobei besonders der 
Austausch der Elektronen zwischen benachbarton H-Atomon beriicksiehtigt wird. 
Der Resonanzaustausch der Energio (klass. Dipole, E r e n k e l )  sei nicht wesentlich 
u. die darauf basierten Rechnungen seien in den Ergebnissen widerspruchsvoll. (Ann. 
Physik [5] 12. 753—86. 4/3. 1932. Kónigsberg, II. Physik. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

R. Ladenburg, S. Levy und G. Wolfsohn, Absolutwerte der tlbergangswahr- 
scheinlichkeiten in  Bandenspektren. Mittels Messung der anomalen Dispersion nahe 
bei vielen Linien der roten Li2-Banden wurde die Zahl der korrespondiorenden klass. 
Oscillatoron der Rotationslinien bestimmt, die auf Grund der Li2-Konz. in den be
treffenden Termen /-Zalilen von ca. 1/30—1/100 u. Ubergangswahrscheinliclikeiten von 
3-106 ergaben. An den ScHUMANN-Banden des 0 2 (—1900 A) wurde koino anomale 
Dispersion gefunden; dabei wurde 0 3 von Atm.-Druck mittels Eluoritintcrferometer 
untersucht. Es ergibt sich daraus eine Ubergangswahrseheinliehkeit von < 1 0 3. Der 
Gang der Dispersion vom Sichtbaren bis 1900 A zeigt, daB die starksten 0 2-Absorptions- 
banden unter 900 A liogen, was auch aus den Spektren der O-Atome u. Moll. zu er- 
warten ist. (Physical Rcv. [2] 39. 180. 1/1. 1932. Berlin-Dahlem, Kais. Wilh.-Inst. f. 
physik. Chem.) B e u t l e r .

F. Hulthen, Kernspin und Hyperfeinstruktur in Bandenspektren. Die Hyperfein- 
struktur im HgH-Spektrum von ca. 0,02 A in jeder Rotationslinio wird im Gegen- 
satz zu MROZOWSKI, der Kernspinaufspaltung annahm, dem Isotopieeffekt zu- 
geschrieben. Fiir die (0 — >-0), (0 — >-1) (0 — 2), (0 — >- 3)-Bandon des 2i ’-Grund- 
zustands wird mit Hilfe der Formel von BlRGE eine Aufspaltung fiir die Schwingungon 
der Isotopcnmoll. Hg200H u. Hg202H berechnet: A v =  +0,017; —0,031; —0,049 u. 
—0,026 cm-1 ; dariiber lagert sich der Rotations-Isotopieeffokt. Dagogen wird im 
BiH-Spektrum, u. zwar im roten Bezirk des — y  '/J-Ubergangs eino Yerbreiterung 
der ersten Linien gefunden, die der Kernspinaufspaltung des Bi (I =  %) zugeschrieben 
wird. — Der Kernspin spielt in der Theorie des 2-atomigen Mol. eino analogo Rollo 
zum Elektronenspin, nur Termo m it A  >  0 kónnen aufspalten, solango K  — 0 ist. 
Bei hóherer Rotation (K) tr i t t  sehnell ein vollstandiger PASCHEN-BACK-Effekt in 
Moll. m it einem Elektron (ZnH, HgH) auf, in BiH fiir K  >  3, der dio Hyperfeinstruktur 
versehwinden laBt. Bei hohem K  konnte eine Orientierung des Kernspins zur Rotations- 
achse oinsetzen. Verss. zur Bestiitigung dieser Ableitungen sind im Gange. (Naturo 129.
56—57. 9/1. 1932. Stockholm, Univ., Lab. of Physics.) B e u t l e r .

W. Kessel, Vber neue Resonanzserien des Selendampfes. Die von Cu-Linicn in
Selendampf angeregten Resonanzserien werden ausgemessen. (Sprawozdania i Prace 
Polskiego Towarzystwa Ficyznogo 5. 409—12. 1931. Warschau, Inst. f. Experimental- 
physik d. Uniy.) BORIS RoSEN.

W. Kessel, t/ber die komplizierte Struktur des Resonanzspektrums des Selendampfes. 
Ausfuhrlicho Arbeit zu C. 1931. II. 3439. Tragheitsmoment des Se2 wird zu 3,45-10~38 
bestimmt. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Ficyznego 5. 413—23. 1931. 
Warschau, Inst. f. Experimentalphysik d. Univ.) BORIS ROSEN.

Mar ja Moraczewska, U be.r das A bsorpl ionsspektrum des Selendampfes. Dockt 
sich inhaltlich mit der C. 1930. II. 516 referierten Arbeit. (Sprawozdania i Praco Pols-

2*
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kiego Towarzystwa Ficyznego 5. 65—80. 1930. Warsehau, Inst. f. Experimentalphysik 
d. Univ.) B o r is  R o s e n .

Weldon G. Brown, Feinslruklur der sichtbaren Brombanden. (Vgl. C. 1932. I. 
350.) Die Bandengruppe v" — 2, 3, 4 zu v' =  7—13 im Hauptabsorptionssystem des 
B r2 (Br7UBr81) wird analysiert; sie bestelit lediglieh aus P- u. ii-Zweigen. Die Zweige 
fur die Moll. Br270 u. Br281 zeigen alternierende Intensitiiten u. erlauben in einigen Fiillen 
die genaue Vermessung der Isotopenverschiebung. Dadurch wird die abs. Best. der 
Schwingungsąuantenzahlen gesichert, die aus den Bandcnkopfen abgeleitet war. Die 
Mol.-Konstanten fiir Br,79'81 sind:

B ” =  0,08091 om -1; a "  =  0,00028; I e"  =  341,9-10— gem2; rc"  =  2,28 A
B e' =  0,05956 cm -1; a ' =  0,00063; 1/  =  464 • 10-10 gem2; rc’ =  2,65 A. 

(Physical Rev. [2] 39. 190. 1/1. 1932. Univ. of Chicago.) B e u t l e r .
F. W. Loomis und H. Q. Fuller, Die Verslarkung des Jod-Absorplionssjiektrums 

durcli die Zumiscliung von Sauerstoff. Bei Zumischung von 0 2 in Drucken von wenigen 
cm bis zu 1 a t zu einem Rolir, das J 2 enthalt, bewirkt eine Vcrstarkung einiger Jod- 
absorptionsbanden: Von den Grundsohwingungsąuanten v" — 0, 1, 2 ausgehende zu 
v' >  12 werden intensiver; am starksten ist die Wrkg. bei v' ~  25, sie nimmt dann 
wieder ab. Eine sichtbare Farbanderung der Jodabsorption ist dam it yerknupft. 
D e u t  u n g: Durch das magnet. Feld der 32 —0 2-Moll. wird das Auswahlprinzip auf- 
gehoben u. eine Pradissoziation der angeregten J 2-Moll. m it v' >  12 ermoglicht. Da
durch werden die Lebensdauern der oberen Terme abgekurzt, die dorthin fuhrenden 
Absorptionslinien verbreitert. Da diese Linien in ihrem Zentrum ohne 0 2 naheZu 100% 
Absorption zeigen, wird durch die Yerbreiterung die Gesamtabsorption erhoht. Dieser 
Effekt ist vielleicht allgemein zur Feststellung von „erzwungener“ Pradissoziation 
geeignet. — Die unregelmaBige Ausloschung der Jodfluorescenzbanden durch Oa 
(R a m sa u e r ) ist durch diese Pradissoziation u. verschiedene Reabsorption erkliirbar. 
(Physical Rcv. [2] 39. 180. 1/1. 1932. Univ. of Illinois.) B e u t l e r .

R. Brunetti und z. Ollano, UntersucJmng der Aufspallung der 2F-Niveaus des 
Ce-Ions. (Rendiconti Seminario Facolta Scienze Universita Cagliari 1. 45—48. 1931. —
C. 1932. I. 1336.) Sch n u r m a n n .

V. V. Keussler, Die Pólarisation der Quecksilberfluorescenz im  Zusammenhang mit 
der Idnienhyperfeinslruklur. Die Polarisation des Resonanzlichtes 2537 A des Hg wird 
gemessen u. m it der Theorie verglichen. Zur Berechnung wird die Analyse von SCHULER 
u. KEYSTON fiir die Terme u. Kernspinwerte der einzelnen Hg-Isotopen zugrunde 
gelegt u. in das theoret. t)bergangsscliema zwischen den ZF,EMAN-Komponenten der 
Hyperfeinstrukturlinien eingesetzt. Das gleiche Verf. wird fiir die Linien 4047, 4358, 
5461 A (3P 0, 1( 2 — ^ j) u. 2961, 3131 u. 3663 A (3P0, lf 2 — 3DU 3) durchgefuhrt. 
Fiir die Resonanzlinie 2537 A ergeben die Beobachtungen ca. 80% Polarisation (senk- 
recht zum einfallenden Licht) gegeniiber 83,4% der Berechnung; an den anderen 
Linien wird durchweg ein zu geringer Polarisationsgrad gefunden, da N2 im Resonanz- 
gefaB zur stufenweisen Anregung iiber 3P0 anwesend sein muB, der durch StoBe de- 
polarisierend wirkt. Bei den Linien 3663 u. 5461 A treten Anomalicn auf. Die Drehung 
der Polarisationsebene in sehwachen Magnetfeldern erfolgt in Ubercinstimmung mit 
den p-Werten fiir die Hyperfeinstrukturkomponenton nach SciIULER u. KEYSTON. 
(Ztsehr. Physik 73. 649—57. 8/1. 1932. Potsdam, Astrophysik. Obscrv.) B e u t l e r .

A. Ellett und L. Larrick, Polarisation der Cadmiumresonanzstralilung. Die Cd- 
Resonanzlinien 2288 u. 3261 A, die durch unpolarisiertc Strahlung in einem Magnetfeld 
parallel zum Lichtstrahl angeregt werden, sind zu 76 bzw. 85—86% polarisiert. Die 
Kernmomente von 0 u. 3/2 fiir die geraden u. ungeraden Isotopen des Cd werden in die 
Rechnung eingesetzt, ferner angenommen, daB durch den Kernspin die Ubergangs- 
wahrsoheinliehkeiten in der Grobstruktur nicht verandert werden (Gregensatz zu
C. D. MITCHELL). E s wird daraus das Verhaltnis 2,5 fiir die Hiiufigkeiten der geraden 
zu den ungeraden Isotopen berechnet. (Physical Rev. [2] 39. 181—82. 1/1. 1932. Univ. 
of Iowa.) B e u t l e r .

Albert Smith, Eigenfreąuenzen der Alkalihalogenide im weiten Ultramolett. Die 
Absorption von NaĆl (vgl. PFUND, C. 1928. II. 1745) wurde m it Vakuumgitterspektro- 
graphen (Dispersion 17 A/mm) untersucht. Ais Lichtąuelle diente ein Vakuumfunken. 
NaCl wurde dureh Yerdampfen in diinnen Schichten unmittelbar auf die Gitterflache 
des Spektrographen aufgetragen. Bei sehr dunnen Schichten wird das ganze Spek
trum  von 1000—2000 A etwas yerstarkt, die kontinuierliche Absorption setzt bei etwa 
400 A ein. Bei dickeren Schichten wird ein scharfes Absorptionsmaximum bei 1600 A
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sichtbar, dio Absorption boi 400 A erwcitert sich nach langeren Wellen hin. Boi noch 
groBeren Schichtdicken tr i t t  an Stolic dos Absorptionsinaximums ein Reflexions- 
maximum auf. Dies Maximmn ist gegeniiber der Absorption nach groBeren Wellen- 
langen hin yerschoben. Die Metliode ist fur orientierendo Unters. der Absorption im 
Ultraviolett geeignet. Weitere Messungen m it diinnen Metallfolien auf durchsichtiger 
Unterlago sollen zeigen, ob dio direkte Auftragung der Sohicht auf die Gittcrflacho dio 
Resultatc merklieh beeinfluBt. (Physical Rev. [2] 39. 1013—14. 15/3. 1932. Rowland 
Hall, J o h n s  H o p k in s  Univ., Departm. of Pliysics.) B o r is  R o se n .

Sho-Chow Woo und Richard M. Badger, Absorplionsspeklrum des Cyans im 
UUraviolett. In  Portsetzung der C. 1931. II. 963 referierten Arbeit wurde das Spektrum 
von (CN)2 in Absorption untersucht. Es wurde ein Quarzspektrograph (Dispersion
5 A/mm bei 2200 A) u. ein FluBspatvakuumspektrograph (Dispersion 12 A bei 1900 A) 
bonutzt. Schiehtdicke u. Druek betrugen 50 cm u. 1 a t fur das nahe, 75 cm u. 10 mm 
fur das weitere Ultraviolett. In  der Gegend zwischen 2300—1820 A sind iiber 100 Banden 
beobaehtet, die alle cinem System angehóren, dessen Ursprung bei ca. 44 900 cm-1 liegt. 
Die Banden sind meist nach Violett abschattiert, einige sind sehr scharf (wabrschcinlich 
(2-Zweige). Einige zeigen eine D ublettstruktur. Es wird aus dem R a m a n -Spektrum 
gefolgert, daB dic 3 longitudinalen Grundfreąucnzcn des (CN)2 bei 2150 (akt. Schwin- 
gung), 2336 u. 860 cm-1 (inakt. Sehwingungen) liegen. Dio Freąuenz 512 wird der 
inakt. Deformationsfrequenz zugesprochen, wahrend dio schwache Bandę bei 52 /i 
wahrscheinlich der akt. Grundschwingung entsprieht. Eine vollstandige Analyse ist 
noch nicht abgesehlossen. Es sind Serien gefunden m it dem Abstand ca. 2100 cm-1, 
die ais Kernschwingungsfreąuenz des oberen Zustandes gedeutet werden. Die langsame 
Konyergenz in diesen Serien deutet auf hoho Dissoziationsenergie hin. Es wird ver- 
mutet, daB dic angeregtcn Moll. in hoch angcregte Cyanradikale dissoziieren. (Physical 
Rev. [2] 39. 932—37. 15/3. 1932. California Inst. of Technology, Gates Chem. 
Lab.) B o r is  R o se n .

R. Mecke, Valenz- und Deformalionssclwingungen mehralomiger Molekule.
III . Melhan, Acetylen, Athylen und Halogenderivate. (II. vgl. C. 1932. I. 3149.) Unter 
Zugrundelegung der in den vorhergehenden Arbeiten entwickelten Theorie werden die 
Schwingungsspektren einer Anzahl von einfacheren Moll.: CH4, C5H„, C2H ,, CH2X2 
(X =  Halogen), CHX?, CX,„ C2X „ HXC-CX2, HXC-CXH, H2aC H X " analysiort. Es 
ist in fast allen Fiillen eine Zuriickfuhrung der Eigenfreąuenzen auf einfaehe 
Schwingungstypcn moglich u. es zeigt sich somit, daB das Arbeiten m it den Begriffcn 
Valenz- u. Deformalionsschwingung bei der Analyse der Schwingungsspektren zweck- 
maBig u. zulassig ist. (Ztsehr. physikal. Chcm. Abt. B. 17. 1—20. April 1932. Heidel
berg, Univ.) D a d ie u .

K. W. F. Kohlrausch, Ramaneffekt und Chemie. Allgemeines iiber den Raman- 
effekt u. seine Anwendung auf ehem. Probleme. (Scientia [3] 26. 335—47. 1/5. 1932. 
Graz, Techn. Hochsch.) D a d ie u .

J. L. Thompson und J. Rud. Nielsen, Ramanspektrum des Hydroxylions mit 
grofler Dispersion. Das Strcuspektrum einer 10-n. Lsg. von KOH in W. wird mit einem 
Hilger E 1-Spektrographen aufgenommen. Erregung m it He-Bogen, Filterung mit 
Nickeloxydglas. Es findet sich eine einzige breite Linie m it einer Verschiebung yon 
3603 cm-1 . Der Wert liegt etwas tiefer ais der von K r ish n a m u r t i in krystallinem 
KOH gefundene. Die beobachtete Linio entsprieht zweifellos dem OH-Ion. Es wird 
festgestellt, daB die Ggw. des KOH die Struktur u. Intensitiit der W-Bande stark 
beeinfluBt. (Physical Rev. [2] 37. 1669. 1931. Oklahoma, Univ.) D a d ie u .

Raymond W. Bell und W. R. Frederickson, Das Ramanspektrum der Schwefel- 
saure. Konz. II2S04 gibt eine Reiho von Streulinien, welcho, m it Ausnahmo der 
bei 4566 A, mit zunehmender Verdunnung schwiicher werden u. sehliefilich ver- 
schwinden. Bei der Verdiinnung, bei der sie verschwinden, tr it t  eine neue breite Linio 
bei 4817 A auf, die in den vcrdiinnten Lsgg. bestehen bleibt. Die Linie bei 4566 ist 
in allen Konzz. yorhanden u. ihre Intensitat nimmt mit abnehmender Konz. zu. An 
der gleichen Stelle gibt H N 03 eine Linie, dio analoges Verh. zeigt u. die yermutlich 
gleichen Ursprung hat. (Physical Rev. [2] 37. 1562—64. 1931.) D a d ie u .

H. Conrad-Billroth, K. W. F. Kohlrausch und A. Pongratz, Quanlilalive Ver- 
folg-ung einer Isomerisation mittels des Ramaneffekts. Mit Hilfe eines besonders lieht- 
starken Spektrographen, der die Expositionszeit fiir eine Ramanaufnahme von einigen 
Stdn. auf wenige Min. herabzusetzen gestattet, gelingt es, den freiwilligen tlbergang 
von trans-Dibromathylen in den cis-trans-Gleichgewichtszustand spektrograph. zu
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,,filmcn“ . Aus der aus den Spcktrogrammen photometr. ermittelton Intonsitatsilnderung 
der zum cis- bzw. zum trans-Kórpcr gehorigcn Ramanlinien sind dic Geschwindigkcits- 
konstanten dor stattgcfundencn Isomcrisation berechenbar. (Ztsclir. physikal. Chem. 
Abt. B 17. 233—40. Mai 1932. Graz, Techn. Hochsch.) D ad ie u .

J. Krejfii und F. Schacherl, Ober den Einfluft des Clilors und des Brorns auf das 
Leuchlen des Phosphors. Der P, dic Luft u. 0 2 wurden in gleicher Weise hergestellt 
wie in der vorausgcgangenen Arbeit (vgl. C. 1931. I. 1416). Cl2 wurde durch Elek- 
trolyse von geschmolzenem AgCl (Abbildung u. Beschreibung der Apparatur) erhalten. 
Bzgl. der Vorsehrift zur Reinigung des Broms muB auf das Origmal yerwiesen werden. 
Die Apparatur zur Best. des Leuchtdruckes war mit geringen Anderungcn die gleiche 
wie in der vorausgegangenen Arbeit. Die Drucke wurden im Quarzmanometer nach 
B o d e n s t e in  bei ca. 15,1, 20,0 u. 25,1° in 0 2 u. in Luft bestimmt. Dic fiir NO, auf- 
gcstellte Gleichung px =  k/(a +  x) (Px =  0 2-Druck, bei welchem der P  zu leuchten 
beginnt, x  =  [Cl2]/[02] bzw. [Br2]/[02], a u. Tc sind Konstanten) ist auch hier in 
befriedigender Weise crfiillt. N 02 wirkt starker vergiftend ais Ci2 u. Br2, letztcre 
wirken ungcfahr glcich stark. Propylen wirkt starker, Athylen schwacher. (Collect. 
Trav. ehim. Tchócoslovaquie 4. 107—23. Marz 1932. Briinn, Masaryk Univ., Inst. f. 
anorg. Chemie.) L. WOLF.

Theodore Lyman, Bemerkungen uber die Lumincscenz von Glos, Fluorit und Quarz. 
Nach einer einfacken Methode kann dic Beziehung zwischen Lichtabsorption u. rcsul- 
tierender Lumincscenz von Glas gezeigt werden. — Das Luminescenz-Spektrum von 
Quarz u. Fluorit im Ultraviolett scheint aus zwei Teilen zu bestehen: Ein breites Band 
zwischen 2450 u. 3800 A, scliarfe Linien bci 3812, 3144 u. 3133 A. (Physical Rev. [2] 40. 
122—23. 1/4. 1932. Harvard Univ.) L o re n z .

R. Mecke, Bandenspektroskopie und Photochemie. Zusammenfassender Berieht 
glcichen Tnhalts wie C. 1931. II. 3579; ausfiihrliehes Literaturverzeichnis. (Physikal. 
Ztsehr. 33. 1—14. 1/1. 1932. Heidelberg, Pliysik.-chem. Inst. d. Univ.) Be u t l e r .

W. Frankenburger und H. Klinkhardt, Ober die Beaktion zwischen IL  und 0 2 
unler der Einwirkung photochemisch erzeugler H-Atome und iliren Zusammenhang mit der 
Knallgasrerbrennung bei hóheren Temperaluren. (Ausfiihrliche Arbeit zu C. 1931. I. 
3578.) Es ist hinzuzufiigen, daB die Best. des in dem m it 2537 A bestrahlten Gemisch 
von Hg +  H . +  0 2 gebildeten H 20  bei der groBen Stromungsgeschwindigkeit durch 
Naphthyloxychlorpliosphin u. Titration des gebildeten HC1 crfolgte. Bei 60—70° werden 
ca. 1,5—2,5 Moll. H 20  pro absorbiertes Cjuant erzeugt, bei 120°: 4—5 Moll. Diese 
Temp.-Abhiingigkeit wird der Aktivierungswarme von <  14 kal der exothermen Rk. 
OH +  H 2 — y  H 20  +  H  zugesehriebcn, die ais Kettenglied in dem HABERschen Rk.- 
Schema der Knallgasvereinigimg auftritt. Diese Aktivierungswarme steht in Uber- 
einstimmung m it allen anderen Beobachtungen am H 2 +  0™-Knallgas. Die Quanten- 
ausbeute an H 20 2 ist temperaturunabhangig 1—2, im Mittel 1,2. Sie wird gróBer (im 
Mittel 1,5) bei erheblichem Feuchtigkeitsgeh. des Rk.-Gemisehes infolge der Rkk.: 
H  +  H , +  O, — >- OH +  H 20 2 +  27 kcal u. 2 (OH) +  M — >- H 20 2 +  M (DreierstoB- 
rk.). Im  Widerspruch zu B o n h o e f f e r  u. P e a r s o n  (C. 1931. II . 2268), die ais Hauptrk. 
OH +  OH — y  H 20  +  O angeben, wird die Bldg. von H 20 2 aus 2 (OH) im DreierstoB 
betont u. in Zusammenhang damit auf die elektrolyt. Bldg. des H.Ó2 hingewiesen. 
(Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B. 15. 421—44. Febr. 1932. Oppau, Forseh.-Lab. der 
I. G. Farben.) B e u t l e r .

Edmund John Bowen und Wing Min Cheung, Die photochemische Zersetzung von 
Chlordioxydldsungen. Ais Lichtquelle diente eine Hg-Lampe, die Linien 4360, 4050, 
3655 A wurden durch besondere Filter getrennt. Fiir das Gebiet 3160—2700 A wurden 
zwei m it NiCL gefiillte Quarzkolben yerwendet, die gleichzeitig ais Kondensor dienten. 
Die Mcssung der Strahlungsenergie geschah m it einer MoLLsehen Oberflachenthcrmo- 
saule u. Galvanometcr, gecicht gegen eine HEFNER-Lampe. Untersueht wurde CIO. 
in wss. u. in CCl4-Lsg. In  CCl.,-Lsg. ivurde nach Einstrahlung auf C102 u. Cl2 gepriift, 
in wss. Lsg. wurde C102, Cl2, C103', Cl', CIO/, C104' bestimmt. Anfangskonz. an C102 
weniger ais 2 X 10-5 g-3\Iol/ccm. Hauptprodd. der Zers. in wss. Lsg. sind HC103 u. HC1 
in aąuimolekularem Verhaltnis. Quantenausbeute von 0,2 bei 4360 A bis 1,0 bei 3000 A. 
Diese Tatsachen werden erklart durch die fiir CIO, im Gaszustand beobachtete Pra- 
dissoziation bei 3753 A (F in k e lk b u e G  u .  S chum aciier, C. 1931. II. 1678). Dann 
ergibt sich folgendes Rk.-Schema, wenn angenommen wird, daB CIO nicht mit C102 
rcagiert, weil jenes sich -walirschcinlich m it W. vcreinigt.
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C102 +  hv — y  C102* — y  CIO +  O; CIO +  H aO — >- H 2C10.
H 2C10a +  CIO — >- HCIO3 +  HC1.

In  CCl,-Lsg. betriigt dio Quantenausbcuto ungefa.hr 2. Rk.-Schenm:
c io ,  +  hv — y  c io 2* — >- c io  +  0  c io  +  c io 2 — >  ? — y  c i2 +  3/2 o,.
Dio Ausbeute entspricht dcrjcnigen fiir dio Zers. im Gasraum, jcdoch wurde kein Hexoxyd 
gefunden. Der EinfluB des Lósungsm. auf die Pradissoziation wird besproclion. (Journ. 
chem. Soe., London 1932. 1200—1207. April. Oxford, Balliol u. Trinity Colleges.) Gu n .

Eugen Biirgin, Becąuereleffekte ani Zinkoxyd. Dio Becquereleffekt© an ZnO 
tragen teils positives, teils negatives Vorzeiehon. Der Sinn der Effekte ist im Zusammen- 
hang m it den Eigg. der Elektroden durch die eliem. Zus. der Lsgg. bedingt, auf dio das 
ZnO photolyt. wirkt. Dio davon herruhrende Mannigfaltigkeifc der Einfliisse stoht in 
Ubcreinstimmung m it Ba u rs  Theorio der sensibilisierten Pliotolyso im allgomeinen 
(vgl. C. 1928. II. 1978) u. des Becąueroleffokts im besonderen. (Ztsehr. wisa. Pliotogr., 
Photophysik u. Photochem. 30- 334—58. April 1932.) F r ie s e r .

E m ilB aur, Zur Theorie der Becąuereleffekle. Kurzo Bemerkung zu vorst. referiertor 
Arbeit. (Ztsehr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 30. 359—63. April 
1932.) F r ie s e r .

J. A. Ew ing, Photoelastizitał. Dio polarimotr. Unters. dor Spannungsverteilung 
in durchsichtigen Korpcrn kann auch in komplizicrten Fallen ais Modellvers. fiir teehn. 
wiehtigo Festigkeitsfragen herangezogon werden (Boispiel Lokomotivriidor). Ais Vors.- 
Material yerwendet man yorteilhaft „Xylo7iit“. Vf. referiert iiber die prakt. Durch- 
fiihrung soleher Messungen. (Naturo 129. 264—66. 20/2. 1932.) E is e n s c h it z .

As. E lek trochem ie. Therm ochem ie.
H enry E yring, Bas resultierende elektrische Moment komplizierter Molekule. Vf. 

leitet mathemat. Beziehungen zwischen der m it MoIekiilverzcrrungcn vorknupften 
potontiollen Energie u. dem mittleren residticrenden Dipolmoment ab. Einzelheiten ygl. 
im Original. Zwischen den Atomabstanden in einer K ettc u. der Wurzel Ga aus dem 
mittleren Abstandąuadrat des ersten u. (n +  l)ten  C-Atoms besteht bei Annahme 
freier Drehbarkeit gleichfalls eino mathemat. Beziehung, namlich

Ca =  cx (n +  2 (?i—1) cos #  +  2 (11 — 2) cos2 & +  . . . -j- 2 cos"-1 &)'!*, 
wo c1 der Abstand benachbarter Atome ist u. dio Winkel & zwischen zwoi aufeinandor- 
folgenden Bindungen fiir eino gestreckto K ettc 0 werden. (Physical Rev. [2] 39. 
746—48. 15/2. 1932. Princeton, N. Y., Uniy., F r ic k  Chem. Lab.) B krgm ann .

M ichael M agat, U ber die ,,Wirkungsradien“ gebundener Atome und den Orlho- 
effekt beim Dipolmoment. Vf. gibt eine Analyse des Begriffs der stor. Hinderung. 
E r geht dayon aus, daC der ,,Wirkungsradius“ koino Molekiilkonstante ist, diese GroCe 
gibt nur an, in welcliem Abstand vom Kern die AbstoBungskrafto den anziehenden 
das Gleicligowicht haltcn. Primar ist das VAN DER WAALSsehe AbstoBungs-Anziehungs- 
potential (vgl. K. W o h l , C. 1931. II. 2974). Bei freien Gasmoll. ist zu unterschciden 
rfjlin., der mittlere Abstand der Moll. in der FI. bei 0° absol. (Minimum der potontiellen 
Energie), d0, der Abstand, bis zu dem sich unendlich langsam bewegto Moll. nahern 
konnen (Nullstelle desPotentials), dy, der tomperaturabhangigo StoBdurchmesser bei T° 
(der naturlich <  d0). Von diesen Wirkungsradien sind die Bindungsradien (Kern- 
abstiinde gebundener Atome) yerschieden, die — aus rontgenograph. u. spektr. Daten 
bestimmbar — den Abstand des Potentialminimums der nur kurze Rcichweite bo- 
sitzendon chem. Buidungskriifte darstellen. Dieses Minimum muB sieli nach der L on do n- 
schen Theorie (C. 1930. II. 1491) naher am Kern befinden ais das Minimum des Po- 
tentials der weiter reichenden VAN DER WAALSschen Krafte. Zwischen Bindungs- u. 
Wirkungsradius liegen dio Radien der Atome u. Gruppen, zwischen denen noch andero 
Kriif to wirken (Dipolkriif te oder — wenn die sich stórenden Substituenten im gleichon Mol. 
sind, aber keino Elektronen gemeinsam haben — ,,Valenzrichtkrafto“ ). d0 bleibt ein 
nicht orreichtcs Maximum; kennt man die genannton Krafte, so laBt sich angeben, 
wio weit d0 unterschritten wird (wio weit sich dio Atome durchdringen). — Es wird auf 
folgonde Weise die aus den WrOHLschen Messungen sich ergebende Raumbeanspruchung 
des Mol. in dio der einzdnen Atome zerlegt, wobei letztcre ais bei gleicher Bindungsart 
vom Partner unabhiingig angesetzt werden: Das Mol. (mittlerer Durchmesser d0)
wird durch eino Kugel von gleichem Vol. ersetzt, jedes Atom is t eino Kugel yom iiuBeren 
Radius R0, dio sich so durchdringcn (Absehneidung yon Kugelkappen), daB in der 
Bindungsrichtung der Abstand o, der experimentell bestimmt ist, yorliegt. Die Atom- 
kugeln sollen dann denselben Raum einnehmen w ie'die Mol.-Kugel, was fur gleich-
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atomige Moll. bzw. im allgemeinen Fali ungleichartiger Atome zu folgendon Glei- 
cbungen fiihrt:

2-4jz/3*I?03 — 2-yr/3-(JR0 — a/2)2(2Ą, +  a/2) =  4jr/3-(d0/2)3,
2  [4 ^ /3 -Rai3 -  w/3-CBm -  Af)s (2JB0 +  7t,0] =  4 * /3 • (d0/2)*, 

i
wobei dio die Hohen der abzuschneidenden Kugelkappen sind. Aus dem WoHLschen d0 
u. dem bekannten a fur Sauerstoff (3,2 bzw. 1,20) ergibt sich B 0 zu 1,36. Aus dem 
Durchmesser d0 yon CO (der gleieh dem bekannten 3,5 von N2 gesetzt wird) u. dem 
C—O-Abstand 1,15 ergibt sich fiir Kohlenstoff R0 zu 1,63 (was gut m it dem halben 
Abstand der durch v a n  d e r  WAALSsche Kriifte zusammengchaltenen Graphitschichten 
iibereinstimmt). Mit B 0 von Sauerstoff u. Kohlenstoff ergibt sich fiir Koblcndioxyd 
(C—O-Abstand 1,15) d =  3,68, wahrend W o h l 3,7 findet. Ebenso ist bei anderen 
komplizierten Moll. die Obereinstimmung zwischen Keehnung u. Erfahrung iiber- 
raschend gut (offenbar weil die Anziehung im wesentliehen durch die Polarisierbarkeiten 
der gebundenen Atome u. die Eloktronenzahl in der AuBenschalo bestimmt ist u. diese 
GroBen reeht konstant sind). So ergibt sich aus der Nullpunktsdichte des CCI,, (2,133g 
cm-3) unter Annahme dichtester Kugelpackung d0 zu 5,38 A, wahrend dio Keehnung 
(vgl. unten) zu 5,24 fiihrt. Fiir Bzl. sind die Werte <  5,32 u. 5,42 (berechnet), fiir 
C hlorbenzoK  5,68 u. 5,66 (berechnet), wobei C—Car =  1,46, Cai— Cl =  1,80, Cai— H =
1,10 gesetzt ist. — Aus den WoHLschen Daten sind nur die Edelgase u. dio Gaso aus 
der ersten Reihe des period. Systems bekannt. Fiir die anderen Atome erhalt man die 
notwendigen Daten aus den NulIpunktsvolumina der Fil. u. den Radienwcrten, dio 
HERZEELD (C. 1924. I. 403) aus den Koeffizicnten der inneren Reibung berechnet hat. 
Das Vol. eines Mol. berechnet sich aus dem Nullpunktsvol. durch Multiplikation m it 
der Packungszahl 0,740 u. Division durch dio LosCHMlDTsche Zahl. 0,740 ist jedoch 
nur der Grenzwert, der m it steigender Zahl u. damit steigendem AbstoBungsexponenten n 
der AuBcnelektronen angestrebt wird. Es werden fur die Halogene (Zahl der AuBen- 
elektroncn zwischen der von Sauerstoff u. der von C02) zwei (/„-Werte angegeben — 
entsprechend der Packungszahl 0,700 von 0 2 u. 0,740 von C02. Die aus den Reibungs- 
koeffizienten errechneten Mol.-Durchmesser gelten fiir hóherc Tempp., sind also d?. 
Die Abweichung zwischen d0 u. A t  ist um so kleiner, je  gróBcr n; es wird eine Tabelle 
angegeben, die die Abschatzung Yon (d0 — dT)/da %  erlaubt. Es ergibt sich: Fiir Chlor 
Nullpunktsdichte 2,117 gem-3, d„ zwischen 3,86 u. 4,18 A, aus Reibungsdaten <  4 A 
(Abweichung von 7,5°/o zwischen d0 u. d t ,  die beim 0 2 gilt, sicher zu groB), im Mittel 4,0. 
Da a =  1,98 A, ergibt sich l ł0 zu 1,65. Fiir Brom Nullpunktsdichte 4,11 gem-3, 
d0 zwischen 4,02 u. 4,36, aus Reibungsdaten zwischen 4,04 u. 4,34, nach R a n k in e  
(Philos. Magazine [6] 29 [115]. 552) <  4,4. Mit o =  2,26 liegt l i0 zwischen 1,63 u. 1,78. 
Fiir Jod Nullpunktsdichte 5,36 gem-3, d0 zwischen 4,08 u. 4,68, aus Reibungsdaten 4,46 
bis 4,79, nach R a n k in e  <  4,9. Mit a — 2,66 folgt l ł0 zwischen .1,63 u. 1,89. Fluor 
h a t nach R a n k in e  (mit dem W oHLschen d0 fiir Neon =  2,7)d0 =  3,4; m it a =  1,28 
folgt i ?0 — 1,4. Fiir Wasserstoff folgt aus d0 — 2,84 u. a =  0,76 i?,, zu 1,26 (HARTECK,
C. 1929. II. 125, bei Zimmertemp. 1,15). Stickstojf hat d0 =  3,50, a =  1,21, also
Ii0 =  1,51. — Bei Gruppen wic OH, Methyl, NH2 ist die ster. Form zu berucksichtigen: 
F iir Methyl wird in erster Naherung (trotz der Deformation bei der Substitution) 
Tetraederstruktur angenommen (Winkel 110°, C—H =  1,13). Die Nilrogruppe hat 
nach den Angaben von Z i e g l e r  (C. 1 9 3 2 .1. 1625; N—O =  1,13, O—O =  2,09, Winkel 
am Stickstoff 132°) ihre breiteste Stelle im Abstand 0,36 vom N-Kern u. 1,92 yom 
C-Kern in arom at. Verbb.; ihre seitliche Ausdehnung ist 4,8 A. Fiir Hydroxyl, fiir das 
homoopolare O—H -Bindung angenommen wird, wird C—O zu 1,2, O—H zu 1,05, 
(W.-Dampfspektrum), der Whikel am Sauerstoff zu 110° abgeschatzt. — Mit Hilfo 
dieser Daten yersucht Vf. die Abweichungen der Dipolmomente o-disubstituierter 
Benzole von der vektoriellen Additivitat zu erklaren bzw. zwischen den drei vorgeschla- 
genen Deutungsverss. (1. gegenseitige Polarisation der Dipole, 2. Spreizung derValenz- 
winkel durch die elektrostat. Wcchselwrkg. der starren Dipole, 3. Ster., nur von der 
GroBo der Substituenten abhangige Hinderung) zu entscheiden, d. h. zu kliiren, ob 
stor. Hinderung stets da eintritt, wo der ,,ortho-Effekt“ es erfordert u. ob sie den 
ganzen Effekt erzeugen kann. Die nach B e rg m a n n  u .  E n g e l  (C. 1930. II. 1329) 
berechneten Winkel u. die Abstande C-Substituent lassen leicht den Abstand D  der 
Substituentenkerne ausrechnen, der im Falle ster. Hinderimg den Wirkungsradius 
darstellt, aber wegen der Existenz der ,,Valenzrichtkrafte“ <  2 R0 sein muB. Cl, Br u. J  
haben danach nebeneinander in ortho-Stellung ohne Winkelverzerrung Platz, weim
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die Wirkungsradicn <  1,63, 1,69, 1,78. Also kann bei Chlor kaum, wohl aber bei 
Brom u. Jod. Hinderung eintreten, jedoch nicht eine Spreizung in der von B e rg m a n n  u. 
E n g e l  angegebenen GroBe, da sonst die Halogenradien mindestens 1,98, 2,14, 2,32, 
der H-Radius im Methyl 1,74 betragen miiBten. (Bei OH lassen sich die gegenseitigen 
Stelhmgen der Gruppen nicht angeben.) Bei ortho-Dinitrobenzol muB ster. Hinderung 
auch bei dem von BERGMANN u .  E n g e l  angegebenen Winkel <p —  79° eintreten, 
da D/2 sich aus <p u. den Abstanden C—N u. N—0  zu 1,23 ergibt, nach D <. 2B° 
kleiner ais 1,36 sein muB. Moglicherwcise liegen die Nitrogruppen nicht in der Benzol- 
ebene; doch bałt Vf. es fiir uiwahrseheinlich, daB sie senkrecht auf ihr stehen, da nur 
bis zu einem Winkel von 40° zwischen beiden Ebenen die pro Mol. in der Elementarzello 
des Krystalls erlaubte Hóhe von 4 A nicht uberschritten wird. — Vf. diskutiert schlieB- 
licht die bei der Spreizung zu uberwindende Valenzrichtkraft an Hand eines Modells 
des Chlorbenzols, in dem die C—Cl u. C—H-Bindung ais Ionenbindung aufgefaBt u. 
nur die richtungsbestimmende Wrkg. der beiden dem Substituenten benachbarten C- u. 
H-Atomc beriicksichtigt wird. Es ergibt sich, daB fur Chlorbenzol (C—Cl =  1,8) eino 
Spreizung om 15° die Oberwindung einer potentiellen Energie von 0,8-10-10 Erg 
verlangt, also einen Wirkungsradius wie den StoBradius bei ca. 500° (der bctrachtlich 
kleiner ist ais d0). Dieser orientierende Wert, der in befriedigender Dbereinstimmung 
m it den von STUART (C. 1932. I. 334) aus den Deformationssehwingungen errechneten 
Zahlen steht, zeigt, daB die zum Vergleich m it D  herangezogenen i ?0 sieher zu groB sind. 
Sind dio Gruppen auf beiden Seiten des Chlors hingegen verschieden, so muB — nicht 
gegen, sondern dureh die Valenzrichtkraft — eine Spreizung eintreten, der sich — in 
einer die Vorausberechnung unmoglich machenden Weise — die Polarisation iiberlagert. 
Diese Deutung besitzt den Vorzug, daB sie nicht nur eine VergróBerung, sondern auch 
eine Verkleinerung des Winkels, wie sie bei o-Nitrotoluol u. -anilin eintritt, zu deuten 
gestattet. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 16. 1—18. Febr. 1932. Berlin, Physikal.- 
chem. Inst. d. Univ.) B e rg m a n n .

Rudolf Goldammer, Uber die anomale elektrische Dispersion polarer Losungen. 
Von n-Buiyl-, i-Butyl- u. i-Amylalkohol wurden in verd. Lsgg. die anomalen Dis- 
persionen der Molekularpolarisation gemessen. 2. DRUDEsche Methode bei Wellen- 
langen von 0,5 bis 1,4 m, Resonanzmethoden bei X =  25 m u. 250 m. Es wurde eine 
gute qualitative t)bereinstimmung des Expcriments m it der DEBYEschen Theorie 
festgestellt, wahrend die quantitativen Beziehungen nur m it besonderen Annahmen 
befriedigend dargestellt werden konnten: Assoziationseinfliisse, Unsicherheit der 
Kenntnis der inneren Reibungsvorgange. (Physikal. Ztschr. 33. 361—67. 1/5. 1932. 
Leipzig, Physikal. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

L. Meyer und A. Buchner, Das Dipolmoment des n-Propyliithers. S a n g e r  u . 
S t e i g e r  (C. 1929. II. 1135) hatten das Dipolmoment fi des n-Propylathers zu 0,85- 
10~18 e. st. E . bestimmt. Vff. priiften das Moment dieses Athers an sehr reinem Materiał 
nach u. ermittelten den W ert 1,16 ±  0,05-,10"18 e. st. E. Dieses Moment stimmt 
innerhalb der Fehlergrenzen mit dem des Athylathers iiberein. Damit entspricht 
das Verh. des Dipolmoments in der Atherreihe Yollig dem anderer liomologer Reihen 
u. zeigt, daB der Sauerstoffwinkcl — im Gegensatz zu der SchluBfolgerung von S a n g e r  
u. S t e i g e r  — unverandert bleibt. (Physikal. Ztschr. 33. 390—91. 1/5.1932. Góttingen, 
Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

Ernst Bergmann, Leo Engel und Hans Anton Wolff, Dipolmessungen in der 
Reihe des Diphenylmethans und Triphenylmethans. V III. Mitt. iiber die Bedeutung 
von Dipolmessungen fiir die Stereochemie des Kohlenstoffs. (VII. vgl. C. 1932. I. 2173.) 
Vff. haben friiher darauf hingewiesen, daB sowohl aus dem Dipolmoment ais auch 
aus den interferometr. Abstandsbcstst. sich fiir das Chlf. ein Valenzwinkel von ca. 117° 
ergibt, daB also eine Spreizung vorliegt, ohne daB der C—Cl-Abstand geandert wird. 
Aus den Momenten des Bromoforms u. des Jodoforms ergibt sich ein Winkel von 118°. 
Gross (C. 1931. II. 2700) fuhrte diesen Spreizungseffekt auf die Polarisation der 
Chloratome dureh die Kerne der am sclben C-Atom gebundenen Wasserstoffatome 
zuriick. Fur dio Dihalogenmethane ist wahrscheinlich, daB auBer der Spreizung noch 
eine Verkleinerung der Halogenmomente eintritt, daB also im Sinne der GROSSschen 
Anschauungen die polarisierendc Wrkg. e i n e s  Wasserstoffatoms in den Trihalogen- 
methanen geringer ist ais die zweier Wasserstoffatome. Bei vierfach substituierten 
M ethandcriw. muB dementsprechend dieser Spreizungseffekt fehlen, was fiir das
2,2-Dichlorpropan zutrifft (GROSS, 1. c.). Vff. bestimmten die Dipolmomente folgen- 
der Verbb.: Diphetiylmethan (~ 0 ,3 ) , p,p'-Dibromdiphenylrnethan (1,79), p,p'-Dinitro-
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diphenylmcthan(i,2$), Diphenyldichlormethan (2,3$),Di-p-chlorphenyldichlormethan(0,48), 
Triphenylmethan (0,62), Tri-p-nitroplienylmethm  (3,23), Triphenylchlormethan (1,925), 
p-Chlortriphenylchlormethan (2,09). Aus dem Moment des p,p'-Dibromdiphenylmethans, 
welchcs sieli aus dom des Diphenylmethans u. der Resultante der beiden Bromyektoren 
additiv zusammensetzt, orrechnet sich ein Winkel zwischen den beiden C-Ar-Valenzen 
von 120°, den man ebonfalls durch analogo Rechnung aus dom Moment des p,p'-Dinitro- 
diphenylmethans erhalt. Die Spreizung ist liier etwa gleich der der C-Cl-Valenzen im 
gloichfalls disubstituierten CH2C12 (124°). In  gleicher Weiso folgt aus den Momenton 
des Bonzophenonehlorids u. des p,p'-Dichlorbenzophenonchlorids ein Winkel von 106°, 
also beinahe der Tetraederwinkel. Aus dem Paar Triphenylmethan u. Tri-p-nitro- 
triphenylmethan errcchnet sich ein Winkel von 116° zwischen den C-Ar-Gruppcn, also 
gleich dcm Valenzwinkel im Chlf. Phenyl u. Chlor haben demnach dieselbe Raum- 
beanspruchung, woraus folgt, daB im Triphenylchlormethan u. seinen p-Substitutions- 
prodd. der n. Tetraederwinkel von 109° vorlicgen muB, was tatsachlich der Eall ist. —

V o r  s u c h c. Diphenylmethan, E. 27°. — Triphenylmethan, F. 93°. — Tri-p- 
nitrophenylmetlian, nach H an tzsch  u . H e  in  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 52 [1919]. 495), 
aus Bzl. umkrystallisiert, F. 207°. — Di-p-nitrophenylmetlian, nach STAEDEL (L ie b ig s  
Ann. 283 [1894]. 151), aus Bzl. umkrystallisiert, F. 184°. — Diphenyldichlormethan, 
nach N o r r is , T hom as u. B ro w n  (Bor. Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 2490), durch 
wiederholte Vakuumdest. gereinigt. — Di-p-chlorphenyldichlormethan, nach ŃoRRIS 
(C. 1928. II. 555) aus Di-p-chlorbenzophenon u. PC15. Ausfrieren aus der Lsg. in PAe. 
unter FeuchtigkeitsausschluB, F. 52°. — Triphenylchlormethan, nach Go m b erg  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 3147). Aus Bzn. Krystalle vom F. 109°. — p-Chlortri- 
phenylchlormelhan, nach Go m berg  u . Co n e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 1634;
39 [1906]. 3278) aus Diphenyldichlormethan u. Chlorbenzol +  A1C13. Aus Bzl. F . 87°. — 
p,p'-Dibromdiplienylmelhan, nach Go l d t h w a it e  (Amer. chem. Journ. 30 [1903], 448) 
aus Diplienylmethan +  Brom. Aus PAe. Nadeln vom F. 63—64°. — p,p'-Dibrom- 
benzoplienon, aus p,p'-Dibromdiphenylmethan +  Cliromsaure in Eg. F. 172—173°. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 17. 81—91. Mai 1932. Berlin, Univ.) H il l e m a n n .

Ernst Bergmann, Leo Engel und Helmut Hoffmann, Dipolmessungen anFluoren- 
derivalen. IX. Mitt. iiber die Bedeulung von Dipolmessungen fiir die Stereochemie des 
Kolilenstoffs. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Vff. bestimmten die Dipolmomente folgender 
Verbb.: 9-Chlorfluoren (1,76), 9,9-Dichlorfluoren (1,85), Fluor en (0,28 ~ 0 ) ,  2,7-Dibrom- 
fluoren (0), Fluorenon (3,29), 2-Nilrofluorenon (5,44) u. 2,9-Diaminofhioren (1,96). Die 
fiir 9-Chlorfluoren u. 9,9-Dichlorfluoren gefundenen Werte liegen zwischen dem Moment 
der C—Cl-Gruppe in aromat, u. aliphat. Bindung (1,56 bzw. 1,96). Unter der Annahme, 
daB im tetrasubstituierten 9,9-Dichlorfluoren der Tetraederwinkel yorliegt (vgl. yorst. 
Ref.), orrechnet sich aus dem gefundenen Dipolmoment das C—Cl-Moment zu 1,60. 
Das Chlor ist in der 9-Stellung des Fluorens also fester gebunden, ,,aromatischer“ ais z. B. 
das Chlor im Diphenylcklormethan, was m it den chem. u. physikal. Erfahrungen 
ubereinstimmt. Aus dem Bofund, daB Fluoren u. 2,7-Dibromfluoren das Moment Nuli 
haben, folgt, daB die beiden C—Br-Valenzen in einer Ebeno u. auf einer Geraden liegen, 
daB also Fłuoren eben gebaut ist. Vff. errechneten aus den Momenten des Fluorenons u.
2-Nitrofluorenons den Winkel, den das CO-Moment m it dom der N 0 2-Gruppc bildet, 
zu 86°, was einen Mittelwert darstellt zwischen einem nicht deformierten (90°) u. einem 
ebenen, weitgehend deformierten Modeli (79°). Diese von W ie l a n d  u. K r a u se  
(C. 1925. II. 560) gestellte Frage beantworten Vff. dahingehend, daB die beiden frei 
bleibcnden ortho-Kohlenstoffatome auseinanderrueken, was m it der Tatsache uberein- 
stim m t, daB in der Fluorcnon-4-carbonsaure kein RingsehluB mehr móglich ist. Aus 
dem Moment des 2,9-Diaminofluorens ergibt sich cin n. tetraedr. Modeli, welches dio 
von Ba d e r  (Diss. Miinchen 1926) ausgcsprochenen Vermutungon iiber den ebenen 
Bau dieses Molekiils widerlegt. •

Y o r s u c h e .  2,7-Dibromfluoren, nach SlEGLITZ (C. 1920. III . 280). — 2,9-Di- 
aminofluoren, nach B e n n e t t  u . N o y e s  (C. 1930- II. 2524). — 2-Nilrofluorenon, 
nach D i e l s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 1764), 9-Chlorfluoren, nach S ta u d i n g e r  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 3060). — 9,9-Dichlorfluoren, nach S c h le n k  u . 
B e rg m a n n  (C. 1928. I I . 892). — Brucimalz der Fluorenon- 1-carbonsdure, C37H340 ,N 2 +  
2CH3OH, aus Methanol gelbe Drusen, F. 122° unter Zers., [a]20 =  20° in Methanol, 
nicht spaltbar. — Brucinsalz der Fluorenon-4-carbonsaure, C37H310-N 2, aus Propanol 
gelbe Prismcn, F. 199—200°, [a]20 =  — 13,7° in Chlf. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 
17. 92—99. Mai 1932. Berlin, Univ.) '  H il le m a n n .
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Ernst Bergmann und Maria Tscliudnowsky, Die Dipolmomente einigcr organischer 
Slickstoffoerbindungen. X. Mitfc. iiber die Bedeutimg von Dipolmessungen fiir die Stereo- 
chernie des Kohlensloffs. (IX. vgl. vorst. Ref.) Vff. bestimmten dio Dipolmomente 
der 4 Halogenaniline p-Fluoranilin (2,75), p-Chloranilin (2,90), p-Bromanilin (2,87) u. 
p-Jodanilin (2,82), die samtlich kleiner sind ais die durcli vektorielle Addition der 
Absolutbetriige der N H2- u. Halogenyektorcn errechneten Werte 3,00, 3,11, 3,04 u. 2,85. 
Nach B e rg m an n  u . E n g e l  (C. 1930. II. 1329) ergibt sich aus den gemessenen Mo- 
menten ein Winkel von ~  42° zwischen dem N II2-Vektor u. der Benzolebene, was m it 
den anderen physikal. Bofunden iibercinstimmt, wiihrend bokanntlich der Aminostick- 
stoff sich chem. so verhalt, ais ob die 3 Valenzen in einer Ebene liegen. Die Messung 
der Dipolmomente von p-Melhylphenylsenfól (3,32), p-Ghlorphenytsenfól (1,55) u. p-Brom- 
phenylsenfol (1,54) ergab gute Obereinstimmung m it den errechneten Werten 3,40,
1,44 u. 1,51, was gegen dic von D a d ie u  u . K o h lr a u s c h  (C. 1930. I. 1901) auf Grund 
des Ramanspektrums vorgeschlagene Formel II spricht u. die gestreckte Formel I 
wahrscheinlich macht. Allerdings konnte noch Formel III in Frago kommon, um den 
Bofunden von D a d ie u  u . KOHLRAUSCH (1. c.) gerecht zu werden.

I  C,H6—N = C = S  I I  C6H6—N ^ ?  I I I  C6HS—N = C - S

V c r s u c h e .  p-Fluoranilin, in Anlehnurig an ScniEMANN u .P i l l a r s k y  (C. 1930.
I. 515) durch Red. von p-Fluornitrobenzol m it SnCL HC1 in A., K p..76 189°. — 
p-Melhylphenylsenfól, nach D y so n , H u n t e r ,  J o n e s  u. S t y l e s  (C. 1931. II. 2013) 
wurde aus p-Toluidin Di-p-tolylthioharnstoff bereitct u. dieser m it Acetanhydrid 
erwarmt. Wasserdampfdest., K p .24 130—131°. Beim Erkalten sofortiges Erstarren. — 
p-Chlorphenylsenfol, analog, K p.24 135—136°, F. 47°. — p-Bromphenylsenfól, analog 
aus Di-p-bromphenylthioharnstoff, welcher aus Amylalkohol umkrystallisiert wird u. 
erheblich hóhcr ais in der L iteratur angegeben bei 184° schm. —- Thionylanilin, nach 
M ic h a e l i s  u . H e r z  (Ber. Dt-seli. chem. Ges. 24 [1891]. 746). (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. B. 17. 100—06. Mai 1932. Berlin, Univ.) H il l e m a n n .

Ernst Bergmann und Maria Tschudnowsky, Uber die Dipolmomente einigcr 
aromalischer Sauersloff- und Schwefelverbindungen. X I. Mitt. iiber die Bedeutung von 
Dipolmessungen fiir die Stereochemie des Kohlensloffs. (X. vgl. vorst. Ref.) In  Analogio 
zu den bei p-substituierten Phcnolen festgestellten Befunden (B e rg m a n n , E n g e l  u. 
SANDOR, C. 1931. I. 228) errechnen Yff. aus den neu gemessenen Dipolmomenten 
Ton p-Fluoranisol (2,09, 78°), p-Bromanisol (2,12, 67°), p-Jodanisol (2,27, 66°) u. aus 
den sehon bekannten W erten von p-Nitroanisol (4,36, 67°), p-Chloranisol (2,24, 73°) u. 
p-Methylanisol (1,20, 78°), daB der charakterist. Winkel der OCH3-Gruppe fast kon
stant ist. Vff. bestimmten ferner dic Dipolmomente folgender Yerbb.: p-Chlordiphenyl- 
sulfid (1,70), p,p'-Dichlordiphenylsulfid (0,89), Biphenylensulfid ( ~ 0 ) ,  Diplienyl- 
disulfid (1,81), p,p'-Dinilrodiplienyldisulfid (3,56), Diphenylalher (1,13), p-Nitrodiphenyl- 
dlher (4,20), p-Methyldiphcnylalher (1,31), p-Bromdiphenylćither (1,76) u. p,p'-Dibrom- 
diphenylalher (0,59). Aus den Momenten des Diphenylsulfids u. des p-Chlordiplienyl- 
sulfids bestimmten Vff. (vgl. BERGMANN, E n g e l  u. SANDOR, 1. o.) den Winkel fiir 
dio —S-CcH5-Gruppe zu 109° u. daraus den Valenzwinkel am Schwefelatom zu 142°. 
Im Gegensatz zu den Anisolen (vgl. oben), den Anilinen (vgl. vorst. Ref.) u. den am 
System des Bcnzophenons (BERGMANN, E n g e l  u . M e y e r ,  C. 1932. I. 2172) gewon- 
nenen Ergebnissen ergibt sich bei den p-substituierten Diphenylsulfiden u. Diphenyl- 
athern die Inkonstanz des charakterist. Winkels, dio Vff. auf eine abstoBende Wechsel- 
wrkg. der p-Substituenten zuruckfuhren. Vff. weisen forner darauf hin, daB Biphenylen
sulfid, dessen Moment sic zu N uli bestimmten, ein Benzoderiy. des Thiophens ist, 
welche letzteres ebenfalls das Moment Nuli hat.

V e r s u o h e .  p-Fluoranisol, K p.21 60°, nach B a lz  u . ScniEMANN (C. 1931. II. 
3602) iiber das p-Metlioxydiazoniumborfluorid, C,H7ON2BF4, aus Methanol +  W. 
Krystalle, Zers.-Punkt 140°. — p-Bromanisol, K p.21103°, nach MICHAELIS u. WEITZ 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 20 [1887]. 49). — p-Jodanisol, F . 53°, nach B r e n a n s  (Buli. 
Soc. chim. France [3] 25 [1901]. 819) durch Jodieren von Anisol. — p-Jodanilin, aus 
p-Jodacetanilid m it NaOH u. Wasserdampfdest. — p-Chlorjodbenzol, aus p-Jodanilin, 
verd. HC1, NaNOs u. Kupferchloriir. Ivp.13 108°, F. 56°. — p-Chlordiphenylsulfid, 
C12H 0C1S, aus Natriumthiophenolat +  Chlor jodbcnzol +  Kupferbromtir auf 240°. 
Zusatz von verd. H2SO., +  Zn, Wasserdampfdest. K p.23 184°. — Di-p-chlordiphenyl- 
sulfid, nach L o th  u. M ic h a e l i s  (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 27 [1894]. 2547), aus Diphenyl-
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sulfoxyd +  PC15, aus PAc. Krystalle, E. 95—96°. — Biphenylensulfid, aus Propanol 
F. 99°. — p-Tolylphenylallier, K p .26 154°. — Diphenyldisulfid, nach Otto  (L ie b ig s  
Ann. 143 [1867], 213), aus Methanol umkrystallisiert, F. 60°. — p,p'-Dinilrodiphenyl- 
disulfid, nach BLANKSMA (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 20 [1901], 128), F. 180°. — 
p-Nilrodiphenyldther, aus Natriumphenolat -|- p-Chlornitrobenzol (HAUSSERMANN u. 
T e ic h m a n n , Ber. Dtsch. chcm. Ges. 29 [1896]. 1446), K p.u  194—196°, F. 58°. — 
p-Bromdiphenylather, C12H 9OBr, aus Diphenylather in CS2 Brom in Ggw. von etwas 
Jod. K p.18167°, F. 23°. — p,p'-Dibromdiphenyldther, C12H sOBr2, analog wie p-Brom- 
diphenylather, F . 56—57°. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B. 17. 107—15. Mai 1932. 
Berlin," Univ.) HlLLEMANN.

Ernst Bergmana und Maria Tschudnowsky, Dipolmomente einiger Verbindungen 
mit dreifacher Bindung. X II. Mitt. iiber die Bedeutung von Dipolmessungen fu r  die 
Stereobhemie des Kohlensłnffs. (XI. vgl. vorst. Bef.) Vff. fanden fur das Dipolmoment 
von p-Chbrbenzonitril 2,61, fiir das von p-Jodbenzonitril 2,81, wahrend sich durch 
yektoriello Addition Werto von 2,35 u. 2,62 bcrcchnen. Sie halten dies fiir eine weitero 
Stiitze ihrer Ansieht (B er g m a n n , E n g e l  u . Sa n d o r , C. 1 9 3 1 .1. 228), daB dio Nitril- 
gruppe ein irreguliirer Substitucnt ist, u. errechnen fiir don charaktorist. Winkel einen 
W ert von 153 bzw. 154°. Dio Dipolmomente von Phenylacelylen u. p-Nitroplienyl- 
acetylen wurden zu 0,66 bzw. 3,63 gefunden. Yff. schlieCen liieraus, daB sie sich additiv 
aus den Vektorcn der N 0 2- u. der HC ^CH-Gruppe zusammensetzen, u. daB Phenyl- 
acetylen bestimmt ein von Nuli verschiedenes Moment hat, da sonst das Moment des 
p-Nitrophenylacetylcns gleich dem des Nitrobenzols sein miiBte. Aus dieser A dditiyitat 
der beiden Vektoren folgt, daB das Acetylensystem entweder ganz gestreekt ist, oder 
fumaroiden Bau besitzt.

V e r s u c h e .  p-Chlorbenzonilril, in Anlehnung an VAN ScHERPENZEEL (Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 16 [1897]. 113) aus p-Chloranilin, rauchender HC1, N aN 02 u. 
Kupferkaliumcyaniir. Aus PAe. Prismen vom F. 94—95°. — p-Jodbenzonitril, C7H.,NJ, 
analog aus p- Jodanilin, aus Bzn. Nadelehen vom F. 123—124°. — Plienylacetylen, nach 
N e f  (L ie b ig s  Ann. 308 [1899]. 268) — p-Nitrophenylacetylen, nach D r e w s e n  
(L ie b ig s  Ann. 212 [1882], 158) durch 14-std. Kochen von p-Nitrophenylpropiolsaure 
mit W. u. Wasserdampfdest. Aus Methanol Nadoln vom F. 149°. (Ztsehr. physikal. 
Chem. Abt. B. 17. 116—19. Mai 1932. Berlin, Univ.) H il l e m a n n .

John Thomson, Bogen, Funke und Glimmeniladung. Eine Abhandlung iiber die 
Bezeichnungsweise. Im  Ingenieurwesen versteht man unter ,,Funke“ eine leuchtende 
Hochspannungsentladung. In der Spektroskopie ist das „Bogenspektrum“ dasjenige, 
bei dem das emittierende Teilchen zum mindesten nach der Emission nicht ionisiert 
ist, wahrend es im Funkenspcktrum auch nach der Emission ionisiert bleibt. Bei der 
Erforschung der Gasentladungen hat sich allmahlich folgende Bezeichnungsweise ent- 
wickelt: Der Funke ist der unstabilo Anfangszustand jeder Entladung zwischen kalten 
Elektroden. Der Bogen ist eine Entladung, an der Gas u. Elektrodenmetall beteiligt 
sind (von unselbstandigen Entladungen wird dabei abgesehen). Die Glimmentladung 
ist eine Entladung zwischen kalten Elektroden, die nur von den Gasionen getragen wird. 
(Philos. Magazine [7] 13. 824— 34. April 1932. Univ. Glasgow.) D id l a u k is .

J. S. Townsend, Elektrodenlose Entladungen. Hochfrequenzuntersuchungen an 
kugelformigen GefaBen. Wegen der groBeren Agitationsgeschwindigkeit der Elektronen 
(sehnelleres Abdiffundieren nach den Wanden) bildet sich eine kugelsymm. positive 
Raumladung u. ein entspreehendes kugelsymm. elektrostat. Feld. (Philos. Magazine [7]
13. 745—59. April 1932. Oxford.) D id l a u k is .

R. Seeliger, Der Mechanismus der posiliten Saule in einatomigen Gasen. II. 
(I. vgl. C. 1932. I. 3389.) Der zweito Teil des zusammenfassenden Berichtes bringt 
auBcr der Diskussion der Energiebilanz der Saule eine wichtigo Erganzung zum ersten 
Teil: Angaben iiber die Kontraktion der Entladungsbahn u. dam it zusammenhangende 
Probleme. (Physikal. Ztsehr. 33. 313—27. 15/4. 1932.) Sk a l ik s .

Czesław Reczynski, Ober Quecksilberlichtbogen bei hohem Dampfdruck. Dio 
Charakteristik der Hg-Bogenlampe wird in Abhangigkeit von Dampfdruck u. Bogen- 
lange untcrsucht. Der Druck wurde yon 0,01—525 mm, dio Bogenlange von 10 bis 
300 mm, u. die Spannung von 8—550 V variiert. Dio Resultate werden in zahlreichen 
Kurven wiedergegeben. Zur Erzielung groBerer Okonomie wird vorgeschlagen, in dio 
Nahe der Kathode eine Elektronenquelle anzubringen, u. dadurch dio Spannung an 
der Kathode zu erniedrigen. Auf diese Weise kann man 9,5 H K /W att erreichen.
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(Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Ficyznego 5. 287—98. 1931. Lemberg, 
Physikal. Inst. d. Polyteehnikums.) B o r is  R o s e n .

Herbert Fróhlich, Theorie der SekundarełeJcironenemission aus Metallen. Nach 
einem etwas modifizierten BORNschen Verf. werden die in einem Metali an der Ein- 
trittsseite ausgel. Sekundarelektronen berechnet. Siimtliche Resultate sind in tlber- 
einstimmung m it den Experimenten: 1. Eś existicrt zur Auslósung der Sekundar
elektronen eine untere Grenze der Primarenergie in der GroBenordnung 10 V., die 
liauptsachlich durch das PAULI-Prinzip bedingt ist. 2. Die Sekundarelektronen haben 
(in erster Naherung) unabhangig von der Primarenergie E v Geschwindigkeiten unter 
25 Volt. Bei diinnen Schichten ist die Emission an der Austrittsseite viel gróBer ais 
die an der Eintrittsseite. 3. Die Ausbeute steigt nahe der Grenzenergie m it E V'U an u. 
fallt fiir groBe Primarenergien mit ln (E^UjW a)IEvVi. 4. Die absol. Ausbeute ist fiir 100 V. 
Primarenergie ungefahr 1 Sekundarelektron pro 1 Primarelektron. (Ann. Physik [5]
13. 229—48. April 1932. Freiburg i. Br., Physikal. Inst. d. Univ.) SKALIKS.

Paul L. Copeland, Die gesamte Emission von Sekundarelektronen aus Metallen 
ais Funktion der Primarenergie. Das Verhaltnis der Zahl aller eine Antikathode ver- 
lassenden Elektronen zu der der Primarelektronen ist gering fiir langsame Primar- 
elektronen, steigt nahezu linear mit der Energie der Primarelektronen an, erreicht 
ein breites Maximum, das fiir jedes Metali cliarakterist. ist, u. fallt dann nahezu linear 
ab. Dieser Abfall scheint von der D. des Antikathodenmetalls abzuhangen. (Physieal 
Rey. [2] 40. 122. 1/4. 1932. Mass. Inst. of Technology.) L o r e n z .

Klaus Clusius, Die Supraleilfahigkeit. Sammelreferat m it Literaturyerzeiclinis. 
(Ztsehr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 312—26. Mai 1932. Góttingen, 
Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) . Sk a l ik s .

W. Meissner, H. Franz und H. Westerhof£, Messungen mit Hilfe von fliissigem 
Helium. XVI. Untersuchungen iiber die Supraleilfahigkeit von Carbiden, Nitriden, 
Boriden und Siliciden. (X III. ygl. C. 1932. I. 2816.) (Vgl. auch C. 1931. I. 3542.) 
Folgende Verbb. wurden bis herab zu 1,2° K  auf ihren elektr. Widerstand hin untersucht: 
Titancarbid 2, Ilafniumcarbid, Zirkoncarbid, Tantalcarbid 2, Eisencarbid Fe,fi, Titan- 
nitrid 2, Zirkonnitrid 2, Hafniumborid, Titanborid, Zirkonborid, Tantalsilicid, Misch- 
krystalle Fe-Si u. N i-Si. Die nach einem besonderen Verf. hergestellten Proben waren 
nach dem Restwiderstand zu urteilen bis auf wenige Ausnahmen sehr rein. AuBer den 
Carbiden u. Nitriden der Schwermetallo werden auch Silicide u. Boride supraleitend; 
doch liegt die Sprungtemp. der Borido u. Silicide tiefer ais dio der Carbide u. Nitride 
desselben Metalls. (Ztsehr. Physik 75. 521—30. 20/4. 1932. Berlin-Charlottenburg, 
Physikal.-teclm. Reichsanstalt.) SKALIKS.

Max Wien, Uber den Spannungseffekt der Leitfdhigkeit bei starken und schwachen 
Sauren. (Nach Verss. von I. Schiele.) Die Leitfiihigkeit von Elektrolyten wird bei 
hohen Feldstiirken m it der Leitfiihigkeit von HCl yerglichen. Bei H 2SOi tra t bei Feldern 
yon 1—2-10s V/cm ein Effekt bis zu ca. 10% 0 auf. Bei schwachen Sauren (Essig-, 
Propion- u. Weinsaure) tr i t t  ein 5— 10-mal groBerer Effekt auf, der nicht durch die 
Annahme von Ionenwolken erkliirt werden kann; dies geht auch daraus hervor, daB 
der Zeiteffekt von der gleichen GróBe war wie bei den starken Sauren. Zur Erklarung 
des hohen Spannungseffektes muB man annehmen, daB durch die hohen Felder die 
Zahl der Ionen yermehrt wird, d. h. eine A rt StoBionisation in der FI. erfolgt. Vergleich 
von Essigsaure, Mono- u. Dichloressigsdure zeigt, daB der Effekt stark m it abnehmen- 
dem Dissoziationsgrad zunimmt, yon der Konz. relatiy wenig abh&ngig ist u. daB bei 
den hóchsten erreichten Feldstarken eine Sattigung einzutreten scheint. Doch ist eine 
theoret. Interpretation dieses Siittigungszustandes noch nicht móglich. Dieses Verh. 
der Elektrolyte ist ein Analogon zu den Erfahrungen an K  J  u. LiBr in Aceton. (Physikal. 
Ztsehr. 32. 545—47. 1931. Jena.) E is e n s c h it z .

F. W. Constant, Elektronentheorie und Magnetismus. Die Elektronen in einem 
Metali werden eingeteilt in freie, gebundene u. teilweise gebundene. Die teilweise ge- 
bundenen sind fiir die Strukturempfindliehkeit der magnet, u. sonstigen Krystalleigg. 
yerantwortlich. (Trans, electrochem. Soc. 61. 5 Seiten. April 1932. New York, Columbia 
Uniy. Sep.) DlDLAUKIS.

S. Ramachandra Rao und G. Sivaramakrishnan, Der Diamagnetismus fliissiger 
Mischungen. Ausfuhrliche Mitt. iiber die C. 1932. I. 500 referierte Unters. AuBer den 
dort genannten Gemischen werden in der yorliegenden Arbeit noch die Mischungen 
C0/ / 6— u. OcHu —0 GHrCl aufgefiihrt. — Die Bedeutung der Ergebnisse wird im
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Zusammenhang m it den bekannten rontgenograph. Ergebnissen an Pil. besprochen. 
(Indian Journ. Physies 6. 509—26. 29/2. 1932. Annamalai, Univ.) SKALIKS.

O. Klein, Zur ąuantenmcchanischen Begriindung des zweiten Hauptsatzes der 
Wćirmelehre. Durchfiilirung dcrjenigen ąuantenstatist. Gedanken, die der GlBBS- 
schen klass.-statist. Ableitung der thermodynam. Irreversibilitat entsprechen. (Ztsehr. 
Physik 72. 767—75. 1931. Stoekholm, Stoekh. Hogskolas mekaniska instit.) E itz .

Henry Margenau, Die Zustandsgleichung realer Ga.se. Kurze Mitteilung iiber die 
bereits (C. 1932. I . 3041) referierte ąuantenthcoret. Berechnung des Virialkoeff. — 
Wenn fiir dio Berechnung bei He die Dipolkrafte u. die klass. Statistik yerwendet 
werden, ist die Ubercinstimmung m it der Erfahrung nicht sehlecht u. wird bei tiefer Temp. 
durch die ąuantenthcoret. Berechnung des Virialkoeff. yerbessert. Aber dio Beriick- 
sichtigung der CJuadrupolkrafte (vgl. C. 1931. II. 3185) bewirkt eine Versehlechterung; 
die Ursache dieser Diskrepanz ist noeh nicht aufgeklart. (Physical Bev. 38. 1785—86. 
1/11. 1931. Sloane Pliys. Labor., Yale Uniy.) E is e n s c h it z .

F. M. Jaeger, Die exakte Messung ton physikalisch-chemischen Konstanlen bei sehr 
hohen Temperaluren. Zusammonfassender Vortrag (Brussel, 7/12. 1931) namentlich 
iiber die vom Vf. ausgefiihrten Bestst. der spezif. Warmen. Prakt. Bemerkungen iiber 
die Zuyorlassigkeit yon Thermoelementen bei hohen Tempp. u. die yerschiedenen Temp.- 
Skalen; dann kurzer Bericht iiber die Arbeiten der letzten Jahre. (Buli. Soc. chim. 
Belg. 41. 30—52. Jan. 1932. Groningen, Univ.) W. A. R o t h .

W. H. Keesom und J. N. van den Ende, Die spezifische Warnie fester Kórper 
bei Temperaturzn, die mit fliissigem Helium eneichbar sind. IV. Messungen der Atom.- 
Warmen von Zinn und Zink. (III. ygl. C. 1931. II. 22.) Die Atomwarmen yon Zn u. 
Sn werden bei Tempp. zwischen 1,3 u. 21° absol. mit einem Konstanten- u. einem 
Phosphorbronze-Widerstandsthcrmomctcr gemessen; letzteres gibt eine viel grófiere 
Genauigkeit, ais bisher erreicht wurde. Die Atomwarme yon Sn andert sich bei etwa 3,7° 
plótzlich; unter 3,7° ist die Atomwarme groBer ais iiber 3,7°. Da diese Temp. nahezu 
m it der Sprungtemp. zusammenfallt, nelimen Vff. an, daB die plotzliche Anderung 
der Atomwarme wahrscheinlieh irgendwie m it der Ersehcinung der Supraleitfahigkeit 
yerbunden ist. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 35. 143—55. 
1932. Comm. No. 219 b. Physical Lab. a t Leiden.) L o r en z .

As. K ołlo idchem ie. C apillarchem ie.
Wo. Ostwald und H. Ortloff, Zur Kennlnis der Rolle von Dielektrizitdtskonstante, 

Polarisation und Dipolmomenl in  kolloiden Systemen. IX . Uber Quellung und Loslich- 
keit von Acelylcellulose und ihre Bezieliungen zu dielektrischen Grópen. (VIII. vgl. C. 1932.
I. 915.) Etwa 90 organ. Losungsmm. werden qualitativ mkr. auf ihr Verh. gegeniiber 
Aeetylcellulose gepruft. Dabei zeigen sie eine vcrschiedene Losungsaktiyitat. Manche 
wirken nicht ein (KW-stoffe, yiele Halogen-KW-stoffe, einige Aminę), andere wirken 
nur quellend, aber nicht lósend (Alkohole, einige Ester), eine dritte Gruppe lost teilweisc 
oder ganz (yiele Ketone, Aminę, Ester). Von den physikal. GroBen, die man der 
Losungsaktiyitat zuordnen kónnte, eignet sich am besten der Ausdruck fi-/c (ft =  
Dipolmoment, e — Dielektrizitiitskonstante). E r ist fiir die inaktiven Fil. 0 bis 0,105, 
fiir dio quellungsaktiven 0,115 bis 0,235, u. fiir die lósungsaktiven 0,251 bis 0,528, mit 
wenigen Ausnahmen.

Mischungen sind starker lósungsaktiy ais reine Losungsmm. Es werden quanti- 
tatiye Loslichkeitsbestst. ausgefiihrt fiir einige Falle, in denen einzeln nur quellungs- 
aktiye oder inaktive Fil. bei mittleren Mischungsverhaltnissen ein sehr liohes Losungs- 
yermógen erreichen, z. B. Acetylentetrachlorid-A., Nitrobenzol-A., Diacetonalkohol-W.

Fiir eine Reihe von Lsgg. werden Viscositatsmessungen ausgefiihrt. Sowohl in 
reinen Losungsmm. ais auch in Gemischen ergibt sich eine umgekehrte Proportionalitat 
zwischen Viscositat u. Losungsaktiyitat. Diese Beziehung kann zusammenhangen 
m it der Solyatation der Acetyleellulose oder m it ihrer Aggregation. (Kolloid-Ztschr. 59.
25—32. April 1932.) ' E r b e .

G. Stoeltzner, Beziehungen zwischen der Konzentration von KieseUosungen und 
daraus entstandenen Kieselgelen. Die Konz. eines nach Graham  hergestellten Kiesel- 
sauregels ist von dem Mengenyerhaltnis der yerwendeten Ausgangsstoffc HC1: Wasser- 
glas, das in den Grcnzen 1 :10  bis 1:0 ,1  yariiert wurde, weitgehend unabhangig. 
(Kolloid-Ztschr. 59. 60. April 1932. Góttingen, Uniy., Inst. f. anorgan. Chemio.) E r b e .

Diwan Chand Bahl, Der Mechanismus der gegenseitigen Flockung. Zur Aufklarung 
des Mechanismus der gegenseitigen Flockung yon entgegengesetzt geladenen Solen,



1932. II. A3. K oli.o id c h e m ie . Ca pillarchea iie. 31

werden folgende Solpaare in yersehiedenen Mischungsverhaltnissen zusannnengegeben 
u. das Fallungsoptimum bestimmt: Methylenblau—Wasserblau, —As2S3, — Cu:Fe(GN)6, 
Eisenoxyd—Wasserblau, —As2S3, —Cu2Fe(CN)0, —Au (nach Z s ig m o n d y ), —Au 
(nach D o n a u ), —Pd, Fe—Ag, Bi—Ag, Pb—Ag. Bei einer Reiho von Solpaaren 
wird noch dio Wrkg. der Verdunnung untersueht. — Es ergibt sich iiberall ein Gebiet 
yollstandiger Fallung, Da aber bei einem groBcn Teil der Solpaare eine Rk. der stabili- 
sierenden Ionen der Sole miteinander entweder unmoglich ist oder zu losliclien Verbb. 
fiihrt, kann eine solche Rk. nicht die Hauptursacho der Flockung sein, sondern diese 
mufi in der Neutralisation der Ladungen liegen. — Jedoch ist der Fallungsbereich 
in manchen Fallen sehr weit, auBerdem lauft das Fallungsvermógen der Sole eines 
Ladungssinnes fiir eino Rcihe von Solen der entgegengesetzten Ladung nicht parallel, 
drittens ist bei einer Verdiinnung die fallende Wrkg. nicht der Konz. proportional. 
Diese Umstiinde erklaren sich dadurch, daB auch die chem. Wechselwrkg. der stabili- 
sierenden Elektrolyte einen nicht zu vernachlassigenden EinfluB hat. (Kolloid-Ztschr. 
59. 60—68. April 1932. Lahore, Indien, Chem.-Univ.-Lab.) E r b e .

W. Krestinskaja und O. Moltsclianowa, Uber die Koagulation eines Eisenhydr- 
ozydsoles unter gleiclizeitiger Einwirkung von zwei Eleklrolyten. Die Koagulation eines 
Eisenhydroxydsols u. eines Kieselsauresols dureh gleiohzeitige Einw. zweier Elektrolyte 
wird untersueht u. verglichen m it ahnlichen Verss. von L in d e r  u . PlCTON an As2S3-Sol. 
(Die folgenden Beispiele beziehen sich auf Fe(OH)3-Sol.) Diese Verss. bestatigen die 
von den Vff. (vgl. C. 1930- II. 3521) ausgesprochene Ansicht: 1. In  bezug auf die 
geringste zur Fallung nótige Konz. herrscht nur dann A dditm tat, wenn entweder beide 
Elektrolyte keine chem. Wrkg. auf die Micelle ausuben (BaCl2—KC1), oder wenn die 
Wrkg. dio Solbestiindigkeit nicht beeinfluBt (NaK03—KC1), oder wenn beide die gleiche 
Wrkg. ausuben (K2SO.,—MgS04). 2. Zur Koagulation ist mehr Salz notig ais bei 
additiver Wrkg. zu erwarten wiire, wenn der eine der Elektrolyte entweder bei seiner 
Wrkg. auf den Kern der Micelle ein gut auflósbares u. stark dissoziiertes Salz ergibt 
(A1[N03]3—KOI, H N 03—KC1), oder bei seiner Einw. auf den akt. Teil der Micelle 
ein besser auflósbares Sol ergibt (Verss. an As2S3), oder schon an sich ein gut adsorbiertes 
Eisensalz darstellt (FeCl3, Fe[N 03]3). 3. Zur Koagulation ist weniger Elektrolyt er- 
forderlich, ais bei additiver Wrkg. zu erwarten ware, wenn dureh die Einw. des einen 
der Elektrolyte auf don akt. Teil der Micelle eine schwer auflósbare oder sehwach disso- 
ziierte Verb. entsteht (KOH—, K N 03—, Na-Acetat—, K 2Cr04—, MgS04—KC1). — 
Nach diesen Ergebnissen kann bei einem bekannten Sol qualitativ die koagulierende 
Wrkg. beliebiger Salzpaare vorausgesagt werden, wenn die der Einzelbestandteile 
bekaimt ist. (Kolloid-Ztschr. 59. 68—76. April 1932. Leningrad, Chem. Lab. d. Padagog. 
Herzen-Inst.) E r b e .

Augustin Boutaric und Jean Bouchard, Uber die Flockung von Eisenhydrozyd- 
sól dureh verschiedene Elektrolyte und die Schultze-Hardysche Regel. Ausfuhrliche Mitt. 
zu C. 1931. I. 431. (Journ. Chim. physiąue 29. 18—25. 25/1. 1932. Dijon, Urny., Lab. 
de Chimie Physiąue.) L o r en z .

David M. Greenberg und M. A. Mackey, Der Sol-Gelubergang in Gelatine. Nach 
der Auffassung einiger Forscher (L a ING, Mc B a in , Ge l f a n , QuiGLEY u. a.) besteht 
bei gelatinierenden Systemen zwischen Sol- u. Gelzustand Identitat der Micellarstruktur. 
Diese dureh die Beobachtung der unveranderten Leitfiihigkeit beim Sol-Gelubergang 
von Na-Oleat u. anderen kolloiden Systemen erhartete Theorie wurde auf ihre Giiltig- 
keit bei Gelatine gepriift. Es wurde die Leitfahigkeit bei Gelatinesolen u. Gelen ver- 
schiedener Konz. bei 25° bestimmt, u. die Messungen in zeitlichen Abstanden bei kon- 
stanter Temp. bis zur Konstanz der MeBwerto wiederholt. Bei Gelatinekonzz. iiber l °/0 
zeigte sieh im Gelzustand eine geringere Leitfahigkeit, ais im Solzustand, was mit 
Anderungen der elektr. Ladung der Gelatine dureh Aggregation von Gelatineeinheiten 
beim Sol-Gelubergang erklart wird. In  einer zweiten Vers.-Reihe wurde der EinfluB 
von Elektrolyten (HC1, NaOH, NaCl) auf die Anderungen der Leitfahigkeit beim Sol-Gel- 
iibergang bestimmt. Bei Elektrolytkonzz. unter 0,01-n. sind deutliche Unterschiede 
zwisehen Sol- u. Gelzustand bzgl. der Leitfahigkeit feststellbar. Bei hohen Elektrolyt
konzz. versehwinden dio Unterschiede, da die Leitfahigkeit der iiberschiissigen Elektro
lyte so viel gróBer ist ais diejenige des ionisierten Proteins, daB dessen Leitfiihigkeits- 
anderungen nicht mehr in Erseheinung treten. Demnach ist die von yerschiedenen 
Seiten festgestcllte Leitfahigkeitskonstanz beim Sol-Gelubergang von Stoffen hohen 
Elektrolytgeh., wie Protoplasma u. Blut, lcein Beweis fiir dio Identitat der Mieellar-
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struktur der beiden Formen. (Journ. gen. Physiol. 15. 161—66. 1931. Berkeley, Univ., 
California Medical School.) B ach .

Karl Sóllner und Arthur Grollman, Zur Erkliirung der abnonnen Osmose an 
nichtquellbaren Membranen. III . Teil. (II. vgl. C. 1930. II. 25.) Vff. hatten zur Er- 
kliirung der abnormen Osmose das Yorhandensem von elektrolyt. kurzgeschlossenen 
Fl.-Ketten, sogenannten Fl.-Ringen, angenommen, in denen ein. gesehlossener Kreis- 
strom flieĆt. Unter geeigneten Bedingungen der Konz. wird durch die Kreisstróme 
Elektroosmose u. damit ein abnormaler Fl.-Strom hervorgerufen. Die modellmafiige 
Bestiitigung dieser Vorstellungen fehlte noch u. wird nun von den Vff. geliefert. Zunachst 
erweitern die Vff. ihre friiher geauBerten Anschauungen: Die abnorme Osmose kann 
nicht nur in der Verschiedenheit der Poren einer Membran ihre Ursache habcn, sondern 
auch in anderen Heterogenitaten, etwa der Mosaikstruktur vieler Membranen, wenn 
diese das dynam. Membranpotential beeinflussen. Besonders gute negative Osmose 
erzielen die Vff. bei Verwendung yon Membranen aus Mg-Silicat, die in.Tonzcllen oder 
Pergamenthulscn eingelagert werden. Mit Yio'n - L iN 03 ist die maximal erzielte Steig- 
hóhe 300 mm. — Es wird ferner gezeigt, daB die verhaltnismaBig kleinen Spamiungen, 
die an den Membranen auftreten, tatsachlich Elektroosmose heryorrufen kónnen u. 
daB Membrandiffusionsketten an Membranen, wie sie ais elektroosmot. Diaphragmen 
in Frage kommen, einen Fl.-Transport bewirken kónnen. Die endgiiltige Bestatigung 
der von den Vff. geauBerten Anschauungen bringt ein Vers., bei dem zwei ungleiche, 
durch eine elektrolyt. Briicke verbundene Membrandiffusionsketten aufeinander ein- 
wirken. An der einen Membran tr i t t  Elektroosmose auf, wahrend die andere elektro- 
motor. wirkt. Der Vers. stellt modellmaBig unter Bedingungen, die den naturlichen 
eng naehgebildet sind, das wechselseitige Verhaltnis zweier verschiedener Poren oder 
Teile einer Membran dar. Der auftretende elektroosmot. Fl.-Strom ist eine abnorme 
Osmose. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 274—82. Mai 1932. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. Chemie u. Elektrochemie.) JUZA.

K. Weissenberg, Mechanik deformierbarer Korper. Die haufig komplizierten 
mechan. Eigg. der Kolloide sind zwar Gegenstand vieler experimenteller Unterss. Es 
fehlte aber bisher an der Theorie, die erkennen laBt, welche Folgerungen aus einem 
bestimmten Experiment in Strenge gezogen werden miissen u. worauf sich etwa zu 
formulierende Hypothesen beziehen kónnen. Diese Fragen werden durch Formulierung 
der in der Deformationsmechanik streng gultigen Gesetze u. durch eine erschópfende 
Obersicht iiber das Verh. beliebiger Korper bei mechan. Vorgiingen gelóst. Um das 
mechan. Verh. eines Materials zu beschreibcn, muB man einen gesetzmafiigen Zusammen- 
liang zwischen den mechan. GróBen Spannung, Deformation u. ihren zeitlichen Diffe- 
rentialąuotienten aufstellen. Ob ein solcher Zusammenhang iiberhaupt besteht, kann 
nur experimentell entschieden werden. Wenn er vorausgesetzt wird, miissen alle Vor- 
gange, die mechan. Beanspruchungen begleiten, durch die mechan. Beanspruchung 
mitbestimmt sein, also bei Kolloiden die etwa auftretenden reversiblen u. irreversiblen 
Wiirmeentww., Modifikationsanderungen, chem. Umwandlungen usw. Der etwa be- 
stehende gesetzmaBige Zusammenhang zwischen den mechan. Variablen laBt sich 
derart formulieren, daB man die Leistung der Deformationsarbeit ais Funktion der 
mechan. Variablen ausdruckt.

Die Gleichung, die diesen Zusammenhang erfaBt, wird ais „mechan. Zustands- 
gleichung“ bezeichnet. Im  einzelnen stellt die Beschreibung der mechan. Eigg. der 
Korper eine Diskussion der mechan. Zustandsgleichungen dar. Diese Diskussion 
kann einmal in der Richtung gefiihrt werden, daB man diejenigen Korper in Familien 
„mechan. venvandter“ Korper zusammenfaBt, dereń mechan. Zustandsgleichungen 
durch eine Gruppe von Transformationen ineinander iibergefiihrt werden. Zweitens 
kann die Diskussion in dem Sinne gefiihrt werden, daB man von der mechan. Zustands- 
gleichung eines Kórpers ausgeht u. durch spezielle Annalimen iiber die A rt der mechan. 
Beanspruchung einfaehere Sonderfalle ableitet. Von diesem Standpunkt stellt die 
mechan. Zustandsgleichung selbst zugleich ein Nachwirkungsgesetz dar. Ais wichtige 
einfaehe Sonderfalle der mechan. Zustandsgleichung ergeben sich das Elastizitatsgesetz, 
das Reibungsgesetz u. das Relaxationsgesetz des Kórpers. Dieselbe Uberlegnng laBt 
sich auch in umgekehrter Richtung durchfuhren, indem man aus einem gegebenen 
Elastizitatsgesetz usw. die mechan. Zustandsgleichung ableitet. Explizite lassen diese 
Theorien sich nur an besonders einfachen Kórperklassen durchfuhren, namlich fiir den 
Fali, daB die Leistung der Deformationsarbeit entweder nur von der Deformations- 
oder nur von der Spannungsbeanspruchung abhangt. Die Uberlegungen lassen sich
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aus Viscositatsmessungen an Cellulosederim. anwenden u. ergeben, daB diese Sub- 
stanzen ein yerhaltnismaBig einfaches mechan. Verh. zeigen. (Mitt. dtsch. Materialpriif.- 
Anstalten 1932. Nr. 19. 54—84.) E is e n s c h it z .

Eugene C. B ingkam , Mitteilungen iiber die Fluiditat des Wassers in der Niihe 
von 20°. Bericht der Kommission fiir  Normalmape der Viscosilat. Die bisher yorliegen- 
den Messungen der inncren Reibung von W. bei 20° werden krit. diskutiert. Obwohl 
viele Messungen gemaeht wurden, ist in keinem Falle die gróBtmógliche Prazision 
angewendet worden; die Anwendung der Viscositat von W. ais ViscositatsnormalmaB 
ware daher nur mittels eines konyentionellen Zahlenwertes móglich. (Journ. Rheology 
2. 403—23.) E is e n s c h it z .

[russ.] Ssergej Michajlowitsch Liepatow, Lehre von den Kolloiden. I .  Teil. Moskau 1D32.
(L ithographiert.) (158 S.).

[russ.] W ładimir Adolfowitsch Naumow, Chemie der IColloide. 3. Aufl. Leningrad: S taatl.
W iss.-Techn. Verlag 1932. (532 S.) Rbl. 4.— .

B. Anorganische Chemie.
Charles H. Stone, Rerslellung von rhombischen ScJiwefelkryslallen. Eine Methodo 

zur Gewinnung groBer Krystalle wird angegeben. (Journ. chem. Education 9. 941. 
Mai 1932. Boston [Mass.], Memoriał High School.) Sk a l ik s .

J. Janitzki, U ber die selenigsauren Salze des Natriums und des Kaliums. Na2Se03 
bildet zwei H ydrate: N a2Se03-8 H 20 , das bei etwa —8,7 ±  0,3° in Na2Se03-5 H 20  
ubergeht; dessen Umwandlungspunkt wird zu 35,9 ±  0,1° bestimmt. Das Pentahydrat 
ist weit unterhalb von — 8,7° in Beriihrung mit seiner wss. Lsg. metastabil existenz- 
fahig, die Bldg. des Octahydrats muB durch Impfung eingeleitet werden. Der kryo- 
hydrat. Punkt des stabilen Systems Na2Se03-gesatt. Lsg. mit Na2Se03-8 H 20  ais 
Bodenkorper liegt bei —20,5° mit 38,8 g Na2Sc03 in 100 g Lsg. — NaH Se03, dargestellt 
aus Na2C03 u. H 2Se03 (1: 2) ist an der Luft vollig bestandig; beim Erhitzen iiber 100° 
geht es allmahlich in Na2Se20 5 iiber; durch Abkiihlung einer konz. Lsg. von NaHSe03 
bis etwa 0° u. Einleiten der Krystallisation worden mkr. kleine yerfilzte Nadeln von 
NaHSe03-3 H 20  erhalten, dessen Umwandlung in Anhydrid bei 27° erfolgt. Ein 
zweiter Knick der Loslichkeitskurye bei 93° kónnte der Umwandlung 2 NaH Se03 
Na2Se20 6 +  H20  entsprechen. Der kryohydrat. Punkt von NaHSe03-3 H20  wird 
bei —9,3° (33,66g NaHSe03 in 100 g Lsg.) gefunden. — Natńumtetraselenit, NaH3- 
(Se03)2, zeigt bei sehr langem Erhitzen auf 100° langsam u. stetig Gewicbtsabnahme, 
die auf die Fliichtigkeit des Se02 bei 100° zuriickgefiihrt wird. Die Existenz einer 
Verb. NaHSe20 5 wird bezweifelt. Der kryohydrat. Punkt des NaH3(Se03)2 liegt boi 
—7,5° m it 36,5 g in 100 g Lsg. Die Loslichkeit nimmt stetig u. ziemlich stark mit der 
Temp. zu (—6,9° 37,12, + 88° 83,95 g/100 g Lsg.), so daB das Salz leieht umkrystalli
siert werden kann; hierdurch wird auch die Darst. der iibrigen Na-Salze erleichtert. 
Der P. des NaH3Se03 wird zu 110,2° bestimmt. — K 2Se03 ist ziemlich stark hygroskop. 
u. scliwer wasserfrei zu erhalten. Es bildet ein H ydrat K 2Se03-4 H20 , das bei 24,3° 
in das Anhydrid ubergeht. Die Loslichkeit des K2Sc03, das bis ca. 0° metastabil er
halten werden kann, ist weitgehend temperaturunabhangig (ca. 68,5 g/100 g Lsg. 
im Mittel). Der kryohydrat. Punkt von K 2Se03-4 H 20  liegt bei —43,5 ±  0,5° (5S,0 g 
K 2Se03 in 100 g Lsg.). — Der Obergang des Biselenits KIISeOs in das Pyroselenit 
K 2Se20 5 (Umwandlungspunkt nach der LŚslichkeitskurye 25°) u. umgokehrt yerlauft 
yerhaltnismiiBig trage. — Auch Kaliumietraselenit KH3(Se03)2 schcint ebensowenig 
wie die Na-Verb. ein Pyrosalz (KHSe20 5) zu bilden. Die Loslichkeit nimmt auch hier 
m it der Temp. stark  zu (—6,9° 46,52, +59,4° 89,65 g/100 g Lsg.). Der kryohydrat. 
Punkt des KH3(Se03)2 wird bei —8,0° (46,0 g in 100 g Lsg.) gefunden, der F. bei 
76,4°. — Vf. yergleicht die vom kryohydrat. Punkt bis nahe an den Kp. der gesatt. 
Lsgg. bestimmten Losliehkeitskurven der Selonite mit denen der entspreohenden 
Sulfite (ygl. F o e r s t e r ,  B ro sc h e  u . N o rb e rg -S c h u lz , C. 1924. II. 1900). Die 
pn-Werte der an Se 0,1-atomaren Lsgg. aller Salze werden bestimmt; die n. Selenite 
reagieren alkal. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 205. 49—76. 8/4. 1932. Dresden, Techn. 
Hoehsch., Anorgan.-chem. Lab.) R . K. Mu l l e r .

S. Anwar-Ullah, Chlorhydrat. Das durch Einw. von Cl2 auf W. nach 3 Methoden 
gebildete H ydrat wird analysiert u. fiir dieses die Zus. Cl2, 6 H aO gefunden. (Journ. 
chem. Soc., London 1932. 1172—76. April. London, Univ.-College.) Gu n t h e r .

XIV. 2. 3
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S. Anwar-Ullah, Bromchlorliydrat. Die beim Einleiten von CI2 in Br2, das sieli 
unter ciner Schiclit W. befindet, entstehende Vcrb. wird auf ilire Zus. untersucbt u. 
hierfiir die Formel B rC l-4H 20  wahrscheinlich gcmacht. (Journ. chem. Soc., London
1932. 1176—79. April. London, Univ.-College.) Gu n t h e r .

Otto Ruff, Die Darstellung, Dampfdrucke und Dichłen des B F 3, AsFs und Br]>\. 
(Gcmeinsam m it A. Braida, 0 . Bretsclineider, W. Menzel und H. Plant.) BF3 (mit
0 . Bretschneider). Um das aus B20 3, unreinem CaF2 u. konz. H 2S04 entwickelte 
Gas von SiF4 zu reinigen, wird es bei 800° iiber B20 3 geleitet, stark  gckiihlt u. konden- 
siert; es enthielt <  l,7 °/0 SiF4. Best. des Dampfdrucks m it einem Quarzspiralmanometer. 
F. —128°, p  =  57 mm. log p  =  8,828—1023,5 /2 \ K p.700 —101°. Yerdampfungswarme 
nach d e  F orcrand  3,37 kcal; TROUTONsche Konstantę 19,6. D. 2,6999—0,00642- T.
D. beim F. =  1,769; Mol.-Vol. =  38,3. D. fest >1,87. — (mit W. Menzel u.
H. Plaut); durch Fluoriercn von As dargestellt, farblos, fast schneeweifi. log piest =  
10,952—1692,2/2’; Sublimationswarme 7,74 kcal, log pn. =  7,8449—1093,7/2*. Yer
dampfungswarme 5,0 kcal, Schmelzwśirme 2,74 kcal. F . =  —79,8°, aus den Kurven 
—80,4 (p — 146,9 mm). Kp. —52,8°, T routonscIic Konstanto 22,7. DD. 169,5,
D.fi. =  3,505—0,00534- T. D. beim F. 2,47 (Mol.-Yol. =  68,8), beim Kp. 2,33 (Mol.- 
Vol. =  72,9). D.jcst bei —91° >3,02. Zers. durch Al u. Mg erst bei 500°. Bei 500° 
wird AsF3 von K J  heftig absorbiert, Komplexsalz in W. kaum 1., 1. in NaOH. Eino k. 
gesiitt. KF-Lsg. bildet unter Erwarmen [Asl*Y 2 H F -H 20], m it NaF u. NH.,F kaum 
eine Rk. — BrF3 (mit A. Braida). Synthet. hergcstellt: helle, griingelbe FI., die an 
der Luft stark raucht. F. + 8,8°. D.fi. beim F. =  2,843, D.fest beim F. 3,23. D.fi. =
з,623—0,00277' T. Mol.-Vol. der FI. beim F. 48,16, Nullpunktsvol. des festen —38,6.
Leicht zu unterkiihlen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 206. 59—64. 18/5. 1932. Breslau, 
Teclin. Hochsch.) W. A. R o t h .

Thomas Gibson Pearson und Percy Lucock Robinson, Kohlenoxyselenid.
1. Darstellung und physikalische Eigenschaften. Durch Einw. von CO auf Se bei holier 
Temp. u. Kondensation des Prod. bei Kiililung m it fl. Luft wird COSe erhalten, das 
bei gewóhnlicher Temp. ein farbloses iibelriechendes Gas darstellt. Kp. —22,9 ±  0,2° 
bei 725 mm, F. —122,1° ±  0,5°; krit. Temp. 121,1° ±  0,2°. Gasdichte unter n. Be- 
dmgungen 0,004 766, entsprechend einem Mol.-Gew. 106,8 (COSe bereehnet 107,2).
D.fi. bei 4,1° 1,812, Mol.-Vol. bei 4,1° 59,2, Warmeausdchnungskoeff. zwischen 4,1
и. 21,1° 0,001 756. Oberflaehenspannung bei r4,l°r 19,32 ±  0,1 Dyn/cm (Tcmp.-Kocff.
zwischen 4,1 u. 21,6° 0,156 Dyn/cm). Die EÓTv6ssche Konstantę ergibt sich zu 2,4, 
die Fl. ist also nicht assoziiert. Parachor beobaehtet 126,2, bereehnet 133,7. (Journ. 
chem. Soc., London 1932. 652—60. Febr.) R . K. Mu l l e r .

Thomas Gibson Pearson, Percy Lucock Robinson und John Trotter, Einige 
physikalische Eigenschaften des Kolilenoxysulfids. (Vgl. vorst. Ref.) Dio D. von COS 
bei 0° wird zu 1,073, der Ausdehnungskoeff. zwischen 0 u. 32,2° zu 0,002 710 bestimmt. 
Der Temp.-Koeff. der Oberflaehenspannung (y bei 2,3° 13,00 Dyn/em) betragt 
0,1626 Dyn/cm- Grad. Die EÓTVÓSsche Konstantę wird zu 2,02, der Paraelior zu 111,1 
(theoret. 119,4) bereehnet. (Journ. ehem. Soc., London 1932. 660—61. Febr. New- 
castle-on-Tyne, Univ., Armstrong Coli.) R. K. Mu l l e r .

Archibald H. Ballard und Raymond R. Ridgway, Oxydalionsgeschwindigkeil von 
Carbonmd- und Graphitpuher. Die Beurteilung der Oxydierbarkcit von SiC ist von 
Bedeutung, weil es bei der Verwendung ais Sehleifmittel wahrend der Herst., ais Wider- 
standskorper wahrend des Betriebes dcm Angriff von Luft bei hohen Tcmpp. ausgesetzt 
wird. Die Best. der Oxydationsgeschwindigkeit gesehali durch Uberleiten von 0„ 
uber die in einem Schiffchen liegende Probe u. Weiterleiten der Gase durch zwei parallel 
gesclialtete, mit „Ascarit“ gefiillte AbsorptionsgefiiGe fiir C02> durch dereń abwcchselnde 
Wagimg der Oxydationsvcrlauf genau bestimmt werden konnte. Fiir den Bereich von 
600—1250° wurden zwei verschiedene Ofenarten verwendet. Aus der wahrend der 
Verbrennung infolge Oxydation des Si-Anteiles zu S i02 eingetretenen Ge^-iclitszunahme 
der Probe kann erm ittelt werden, wieviel des verbrannten C aus dem SiC u. wieviel 
aus etwa Yorhandenem freien Graphit stammt. Bestst. an Graphit, gewohnlichem SiC 
u. demselben Prod. nach griindlicher Reinigung mit HC1, NaÓH u. H F ergaben von 
800°, dem Beginn der Oxydation, bis 950° keinen EinfluC der KorngroCe oder der Ver- 
unreinigungen auf die Oxydationsgeschwindigkeit. Bei hóheren Tempp. wird die Korn- 
groCe der bestimmende Faktor. Verunreinigungen wirken darni verlangsamend u. nicht 
etwa katalyt. beschleunigend, wie durch Zufiigung von Fe20 3 festgestellt wurde, offenbar
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infolge Bedeokung sonst wirksamer Oberflachenteile. (Trans, electrochem. Soc. 61.
12 Seiten. April 1932. Sep. Norton Cy, Chippawa, Ontario, Canada.) A l t ERTHUM .

Giinther Endres, Uber die Basizitat der seltenen Erden. Der Grad der Fallbarkeit 
seltener Erden m it uberschiissigem NH3 liangt ab von dom NH,,N03- u. Cd(N03)2- 
Zusatz. Dio Verfolgung dicses Gedankens fiihrt zu einer Methode, das Verlialtnis 
der Losliehkeitsprodd. der Hydroxyde von Y, La, Pr, Nd, Sm, Gd u. Dy zu bestimmen: 
Durch geeignete Zus. der ais Fallungsmittel dienenden „Pufferlsg.“ (eine einmolaro 
NH3-NH.,N03-Lsg. m it wechselndem Cd-Geh.) laBt sich namlich erreichen, daB
a) nach Verbrauch der zur Fallung notwendigen Hydroxylionen das pn unverandert,
b) das pn der Lsg. selbst kleiner ais 9 bleibt, weil nur dann bestimmbaro Mengen der
Erde in Lsg. bleiben. Behandelt man zwei verschiedene Erdmetallsalzlsgg. m it Puffer- 
Isgg. gleicher Zus., so folgt aus a) u. dem MWG., daB der Quotient der analyt. bc- 
stimmbaren Konzz. der Erdmetallsalze in der Lsg. gleich dem der Losliehkeitsprodd. 
ist, wobei man also annimmt, daB dieser mit dem der Dissoziationskonstantcr u. damit 
der Basizitaten iibereinstimmt. — Letztere sind den Ionenradien symbat u. gestatten 
weiterhin eine Einteilung samtlicher Erden nach dereń Basizitaten. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 205. 321—34. 3/5. 1932. Miinehen, Chem. Lab. d. Bayrisehen Akad. d. 
Wiss.) R o g o w sk i.

F . K rauss un d H . D ahlm ann, Uber Halogenoverbindungen des Bheniums (Beitriige 
zur Chemie des Bheniums. IV. Mitt.) (III. vgl. C. 1932.1. 2700.) Vff. sind der Ansicht, 
daB in der boi der Red. von IC-Perrhenat entstchenden u. isolierbaren braunen Vorb. 
das Salz K 3[Ren,Cl8] vorliegt u. stellen fest, daB K 2[ReCI(,] gelb ist. Die von M a n c h o t , 
S c h m id t u. DtisiNG (C. 1932. I. 797) beschriebene, beim Umkrystallisioren der Rod.- 
Prodd. in 10% HC1 entstehende griino Verb. halten Vff. fiir ein Hydrolysenprod. yon 
K 2[ReCl0], namlich K 2[ReIVCl5-OH], da sie beim Umkrystallisieren des gelben Salzes 
aus verd. HC1 eine griino Lsg. erhalten, die umso gelber ist, jo konzentrierter dio ver- 
wendeto HC1 ist, u. aus der sie, allerdings m it K 2[ReC]0] yerunreinigt, dio Hydroxo- 
verb. auskrystaUisieren kónnen. Die griine Verb. wird durch Umkrystallisieren aus 
konz. HC1 wieder in die gelbe iibergefuhrt. Dio entsprechenden Cs- u. Rb-Salze werden 
durch Umkrystallisieren der betreffenden Hexaehlorosalzo aus verd. HC1 rein dargestellt. 
Die beim Behandeln einer Lsg. von K 2ReCI0 m it Zn u. Siiure entstehende griino Lsg. 
wird entgegen M an ch o t, S chm id t u. D u sin g  nicht ais Red.-Prod. angesehen, sondom 
auf nach dem Verbrauch der Siiure stattfindendc Hydrolyse zuriickgeftihrt. Vff. geben 
die Darst. der folgenden Salze an: 1. Cs„[ReCl„]; 2. Cs2[ReCl5-OH]; 3. Rb2[R«Cl„]; 
4. R b2[ReCl5■ OH]; 5. K s[RcClc]; 6. K s[R"cCls-OH]; 7. Cs[ReBr6] ; 8. Cs[RoBr5-OH]; 
9. R ba[ReBr8] ; 10. IC2[ReBr6]; 11. Cs2[ReJ6]; 12. K s[ReJe]; 13. N a2[RcJ6]. Dio 
Bromverbb. sind rot bis violott; dio Jodycrbb. schwarz. (Ber. Dtsch. chom. Ges. 65. 
877—80. 4/5. 1932. Braunschweig, Techn. Hochsch.) E l s t n e r .

Alfred Bruki und Karl Ziegler, Bheniumoxychloride. Bei der Einw. von Re- 
Tetrachlorid auf Re-Heptoxyd entstehen verschieden gefarbte Substanzen, bei deron 
Fraktionierung braumoto Korper erhalten werden, die je nach dem Verhiiltnis von 
Heptoxyd zu Tetrachlorid ycrschiedenen F. zeigen u. ais Gomische von Oxyehloriden 
angesprochen werden. Wenn das Verhaltnis yon Oxyd zu Chlorid so gewahlt wird, 
daB 5 Teile Ro auf das Oxyd u. 1 Teil auf das Chlorid kommen, entsteht in der init 
COj-A. gekiihlten Yorlage ein Gemisch, das beim Fraktionieren uber 100° einen noch 
blau bis schwach griin gefarbten Dampf liefert. Nach mehrfachem Fraktionieren im 
H-Strom wird eine farblosoFI. erhalten, fiir die dio Analysen die Zus. R e03Cl ergeben. 
Stark lichtbrechend; F . 4,5°; Kp. 131°; bei der Hydrolyse entsteht Perrheniumsauro 
u. HC1. — Die Restkompononto ist braunrot u. enthillt R0C14. Es wird rein dargestellt 
durch Erbitzen von ReCl im O-Strom auf 50—70°, wobei das in geringem MaBe gleich- 
zeitig entstehende Ro03C1 im N-Strom bei 200° entfernt wird. In  dunner Schieht 
dunkelorange, in stiirkeror braunrote Nadeln; F. 29,3°; Kp. 223°; oberhalb 300° Zerfall; 
beim Erhitzen m it O entsteht R e03Cl; bei der Hydrolyse findet Zerfall in Re IV-Hydr- 
oxyd u. Perrheniumsauro sta tt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 916—18. 4/5. 1932. Wien, 
Techn. Hochsch.) ■ E l s t n e r .

Robert Schwarz und Fritz Heinrich, Beitrdge zur Chemie des Oermaniums. 
IX . Uber die Oermanate der Alkali- und Erdalkalimełalle. (VIII. vgl. C. 1932. I. 1071; 
vgl. auch C. 1930. II. 535.) Aus den nach der Abschreckungsmethode (Abschreckung 
in CC14) gewronnenen Schmelzdiagrammen der Alkaligermanate ergibt sich die Existenz 
folgender Verbb.: Na2Ge03 (F. 1083°), Na2Ge20 6 (F. 799°), Na2Ge40 9 (F. 1052°), 
K 2Ge03 (F. 842°), K2Ge20 5 (F. 797°) u. K2Ge40 9 (F. 1038°). Bei Li-Germanaten

3*
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yersagt die Metkode iiifolge ihrer groBen Krystallisationsfahigkeit. — Durck isobaren 
bzw. isotkermen Abbau wird festgestellt, daB Li2Ge03 keine Hydrate bildet, walirend 
beim Na-Salz die Hydrate Na2Ge03- 7 H20  u. Na2Ge03-6 H 20  existieren; K 2Ge03 
]&Bt sich aus wss. Lsg. nicht auskrystallisieren, dasselbe gilt yon CaGe03 u. MgGc03. 
SrGe03 bildet keine Hydrate, das Ba-Salz bildet BaGe03-5 H 20  u. BaGe03’4 H20, 
ein Trikydrat wird nicht gcfunden, ein Dihydrat scheint unter den Vers.-Bedingungen 
nicht mehr stabil zu sein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 205. 43—48. 8/4. 1932. Frank
furt a. M., Univ., Ckem. Inst., Anorg. Abt.) R. K. Mu l l e r .

Ichiró Iitaka und Yasuzo Aoki, Die quanlitative Trennung von WC, W2C und 
Wolfram sowie die Bildungsbedingungen der beiden Carbide. Aus den bis 1924 erschienenen 
Yeróffentlichungen wird geschlossen, daB die Existenz der Carbide WC u. W2C wahr- 
scheinlich, die des W3C sehr zweifelhaft sei. An den durch Erhitzung von W oder W 03 
m it etwas t)berschufi an C im Kohletiegel kergcstellten beiden ersteren Carbiden wird 
ein Trennungsverf. auf Grund der yerschiedenen Temp.-Abhangigkeit des Verk. im 
Cl2-Strom ausgearbeitet: W2C wie iibrigens aueh freies W wird von etwa 400° beginnend 
bis zu 550“ vollstandig in Wolframekloride yerwandelt, wiihrend die Clilorierung von 
WC nur zwischen 600 u. 800° erfolgt. Ereier C zeigt prakt. im ganzen Bereich keine 
Abnahme. Mit dieser Metliode wird festgestellt, daB bei der Erhitzung von W mit 
einer zur Bldg. von WC nicht ausreichenden Menge C bis 1600° iiberwiegend W2C u. 
nur sehr wenig WC gebildet wird, wobei noch etwa 1/i—1/0 des W-Gehaltes unyerandcrt 
bleiben, wiihrend m it steigender Temp. die Bldg. von WC auf Kosten des freien W, 
weniger des W2C, stark zunimmt. Dieses WC zerfallt auck bei sekr langsamer Abkiiklung 
nur zum allerkleinsten Teil. (Buli. ckem. Soc. Japan 7. 108—14. April 1932. Komagone, 
Hongó, Tókyó, Res. Lab., Mitsubishi Co., Ltd.) A lt e r t h u m .

P. Pascal, T m itć  de chimie minćrale. T. VII. Glucinium, magnćsium, zinc, cadm ium ,
alum inium . P aris: Masson e t Cie. 1932. (644 S.) B r.: 120 fr.

C. Mineralogische und geologiscłie Chemie.
V. M. Goldschmidt, Neue Wege und Oesióhtspunkte bei der Synthese von Mineralien 

und Oesteinen. Die Hauptschwierigkeit der syntket. Verss. ist in dem koken Aufwand 
an Zeit begriindet. Dieser Zeitaufwand ist nótig: a) fiir die Bldg. der Verb., b) fiir das 
Wachstum der Krystalle der gebildeten Verb. bis zu solehen Dimensionen, daB eino 
sichere Identifizierung mittels physikal. Kennzeieken moglich wird. Motkoden zur 
Abkurzung der Zeit: 1. Anwendung von „Mineralisatoren“ ; 2. Erkohung der Temp.;
3. Man begniigt sich m it einer KrystallgróBe, die um viele GroBenordnungen unterhalb 
derjenigen der entsprechenden natiirliohen Mineralien gelegen ist. — Diese letzte Metliode 
ist neuerdings yielfaeh benutzt worden u. ist aussiehtsroieh. Die Identifizierung der 
dargestellten Verbb. erfolgt rontgenograph. m it groBer Sicherheit. Da zur Identi
fizierung nur wenig Substanz gebraucht wird, kónnen die App. zur Synthese (z. B. 
Autoklayen) sekr klein gestaltet werden: Erleichterung des Arbeitens bei hohen Drucken.
— Die bisher nach dieser Arbeitsweise von yersehiedcnen Autoren gewonnencn E r
gebnisse werden zusammengestellt. (Naturwiss. 20. 337 — 49. 13/5. 1932.
Gottingen.) Sk a l ik s .

F. Machatschki und O. Zedlitz, Die Krystallstruktur des Lemsit. An dem Original- 
material der Unters. von H u ssa k  u. P r i o r  (Minerał. Magazine 11 [1895]. 80) iiber 
Formel u. Eigg. des Lewisits wurde durch Drehkrystall- u. Pulveraufnakmen die struk- 
turelle Iden titat m it dem Romeit, der der Pyrochlorreihe angeliort, nachgewiesen. Die 
Gitterkonstante ergab sich zu a =  10,269 ±  0,008 A. Die in den Pulyeraufnahmen 
im Yergleich zu jenen des Romeit allgemein zu beobachtende Schwachung der Inten- 
sitiit der Reflexionen von Ketzebenen m it ungeraden Indices entspriclit der aus der 
Analyse von P r i o r  heryorgehenden teilweisen Substitution von Sb+5 durch Ti+4. 
Die Struktur des Lewisits yerlangt die Formel (Ca, Fe, Na)2(Sb, Ti)2(0 , OH).. (Ztschr. 
Kristallogr., Kristallgeoinetr., Kristallphysik, Kristallehem. 82. 72—76. April 1932. 
Tiibingen, Mineralog. Inst.) SKALIKS.

H. B rasseur, Beitrag zur Struktur von Malachit. Aus Drehkrystallaufnakmen 
ergibt sich ein monokliner Elementarkóipsr m it 4 Moll. CuC03-Cu(0H)2 Inhalt. a =  
9,38; 6 =  11,95; c =  3,18 A. /3 =  91°03'. Raumgruppe C2hs — P 2Ja. Parameter- 
werte der Cu-Atome: Cu,: 0 X =  0, 0 2 =  75, 0 3 =  45; Cu„: &i =  95, 0 2' =  37,5, 
0 3' =  225. Die walirscheinlichste Lage der C03-Gruppen ist die Mitte zwischen zwei
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Ebenen von Cu-Atomen, welcho in Dreiecken angeordnet sind, die etwas groBer sind 
ais eine C03-Gruppe. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
chem. 82. 111—26. April 1932. Pasadena.) " Sk a l ik s .

L. Tokody, Uber Hessit. Hessit wird auf Grund seiner auCeren Morphologie ais 
kub. angesehen, nach Rontgenunterss. yon R a m s d e ll  (Amer. Mineralogist 10 [1925]. 
281) ist er rhomb. — Vf. leitet aus Pulver- u. Drehkrystallaufnahmen einen mono- 
klinen Elemcntarkorper ab: a — 5,98; 6 =  6,31; c =  5,56 A. p =  75° 02'. 3 Moll. in 
der Elementarzelle. Da es in den monoklinen Raumgruppen keine dreizahligen Punkt- 
lagen gibt, mussen mindestens 2 ungleichwertige Moll. AgjTe angenommen werden. 
Einfaehste Moglichkeitcn fiir Raumgruppen: O,1, C„} u. O ^ 1. — Urn nachzuweiscn, 
ob das beobachtete Raumgitter wirklich einen stabilen Endzustand darstellt, wurde 
eine Probe von Hessit bei 250° wahrend 4 Stdn. im Na-Strom erhitzt, langsam ab- 
gekuhlt u. dann zu einer Pulveraufnahme yerwendet. Letztere zeigte gegeniiber der 
Aufnahme der unbehandelten Probe keine Unterschiede. (Ztschr. Kristallogr., Kristall
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. 82. 154—57. April 1932. Budapest.) S k a l.

D. B eljankin  und N. Toropow, Zur Mineralogie, der Riddersclien zinkhalligen Blei- 
schlaclce. Best. der Form, in der sich ZnO in der RlDDERschen Schlacke befindet. 
Aus den beigefugten Schliffbildern ist zu ersehen, daB in dieser Schlaeke zwei Typen 
yon Silicaten yorkommen: Der Fayalit u. der Gehlenit. Die Best. der Brechungsindices 
nach der Immersionsmethode zeigt, daB die Lichtbrechungskonstanten dcnen fiir 
Gehlenit 2 CaO- A120 3- S i02 u. Hardyslonit 2 CaO-ZnO-2 S i02 gleich nahe stohon u. 
wahrscheinlich eine isomorphe Mischung boider yorliegt. (Ztrbl. Minerał., Geol. 
Paliiont., Abt. A 1932. 121—26.) N ik l a s .

[russ.] Fedor Iwanowitsch Abramów, Mineralogie u. Petrographie des N ikitow cr Queck-
silber-Antim onvorkoim nens. M oskau-Leningrad: S taatl. W iss.-Techn. Bergbau-Geolog.
Verlag 1932. (120 S.) Rbl. 2.50.

P. Vinassa De Regny, Geochimica. S. 1. R om a: L ’industria  m ineraria  1931. (308 S.) 8°.
L. 40.— .

D. Organische Chemie.
Julius von Braun und Gerhard Irmisch, Darstellung non Bromiden aus Aminen 

mil Phosphortrichlorid und Brom. Dio Uberfiihrung eines Amins R -N H 2 in ein Bromid 
R- Br dureh Dest. der Benzoylyerb. des Amins m it PBr6 (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 37 
[1904]. 3210) laBt sich wohlfeiler durehfuhron, wenn man s ta tt des PBr5 das aqui- 
molekularo Gemisch von PCI3 -f  Br anwendet. — Dio Benzoylverb. des n-Heptadecylamms 
gibt m it 1 Mol. PBr6 beim Verschmelzen u. Dost. im Vakuum Benzonitril u. Hepta- 
decylbromid, Ci7H3r,Br; Kp. 193—200°; E. 32°; entsteht ebenso aus der Benzoylyerb. 
mit PC13 +  1 Mol. Br2. — Dibenzoylputrescin gibt m it PC13 +  Br2 bei 0° u. Dest. 1,4-Di- 
brombutan; N-Benzoylpiperidin analog 1,5-Dibrompentan, C5H10Br2. — Ein aus hóheren 
kaliforn. Naplithensauren erhaltenes bicycl. Naphlhenamin (Gemisch von C14H 25-NH2 +. 
CX5H 27-NH 2) gibt bei Einw. von PC13 -f Br, auf seine Benzoylyerb. (Kp.x 210—230°), 
Dest. boi 1 mm u. Behandeln m it W. u. H Br im Rohr bei 130° eine Verb. von der Zus. 
zwisehen Cu H KB r  u. CvJJ„ B r\ K p.0il 110—140°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 880—82. 
4/5. 1932. Frankfurt a. M., Univ.) B u sc h .

Ernst Muller und Curt Honn, Uber die Einwirkung von Aluminiumchlorid auf 
Di- und TricMoralhylen. Leitet man in mit A1C13 yersetztes Trichlorathylen bei 50° 
Iśingere Zeit HCl-Gas ein, so entstehen auBer den Pentachlorbutadienen (vgl. K A U FLEE,
C. 1924. I. 158) die beiden Tetrachlordłhane, C2H2C14, u. IIexachlorbenzol, C0C1B. Dio 
Tetrachloratliano wurden mit W.-Dampf isoliert. l,l,l,2-Verb., Kp. 135°. l,l,2,2-Verb., 
Kp. 146°. Verkaltnis 5: 1. Das Hesaehlorbenzol hat sich dureh Abspaltung von 3 HC1 
aus 3 Moll. Trichlorathylen u. ICondensation der Reste gebildet, denn es wurde auch aus 
Trichlorathylen u. NaOH im Rohr erhalten. — Dureh Einleiten von HCI in mit AlClj 
yersetztes Dichlorathylen entstand ein Ol. Daraus mit W.-Dampf 1,1,2-Trichlorathan, 
C2H3C13, Kp. 114°. Aus dem Ruckstand ein noch unbekanntes Penłachlorbuian, C4H5C15, 
K p.13 105—107°, Kp. 230°, Blattchen, F. 49°. (Journ. prakt. Chem. [2] 133. 289—90. 
21/4. 1932. Heidelberg, Univ.) LiNDENBAUM.

Heinrich Rheinboldt und Friedrich Mott, Uber die tliermische Dissoziation der 
AlkyUhionitrite. III . Mitt. iiber Thionitrite. (I. u. II. vgl. C. 1926. II. 373. 1931. II. 
217.) terl.-Buiyllhionitril (I) dissoziiert therm. wic folgt:

2 (CH3)3C -S-N 0 =  (CH3)3C• S • S • C(CH3)3 +  2 NO.
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Hiernach u. nach dem gleiehen Yers. mit (CGH5)3C'S-NO (II. Mitt.) darf man 
yerallgemeinern, daB die NO-Derivv. tert. Mercaptane sich bei der thcrm. Dissoziation 
genau so verhalten wie dic von sck. u. prim. Mercaptanen (vgl. I . Mitt., ferner L e c h e r  
u. S ie f k e n , C. 1926. I I .  740).

V e r s u c h e .  I  im C02-Strom ca. 35 Min. auf 95—98° erhitzt. Entwickeltes Gas 
wurde ais NO identifiziert. Entfarbtcr Riickstand, mit W. gewaschen u. in A. auf- 
genommen, war tert.-Butyldisłdfid, C8H i8S2, Iyp.12 74°. Dio Zers. nimmt denselben 
Vcrlauf, wenn man nicht unter LuftabschluB arbeitet, oder wenn man I  in Hexahydro- 
toluol 10 Min. kocht. — Durch Kochen des Disulfids m it Na in CH3OH, Ansauem, Aus- 
athern u. Zugeben von methylalkoh. Hg(CN)2-Lsg. erhalt man Hg-lert.-Butyhnercaptid, 
aus A.-Clilf., F. 160°. — I  ist nicht so O-empfindlich wie Athylthionitrit ( L e c h e r  u. 
SlEFKEN); es wird beim Durchlciten eines trockenen O-Stromes bei 0° nicht angegriffen. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 133. 328—30. 30/4. 1932. Bonn, Univ.) L in d e n b a u m .

Wilhelm Prandtl und Werner Dollfus, Uber das Trichlornitrosomethan, das Di- 
chlorformoxim (Phosgenoxim) und einige ihrer Derimte. II. Mitt. Uber zwei neue I)erivate 
der Kohlensaure. (I. vgl. C. 1929. II. 980.) Vff. untersuehen die Einw. yon NEŁ, u. 
Hydrazin auf Dichlor- u. Dibromformoxim. Behandelt man Dichlorformoxim (I) in 
A. m it konz. NIT.„ so entsteht intermediar Chlorformnitriloxyd (II), das m it NH3, 
Chlorcyan, N. u. W. liefert.; das Chlorcyan gibt m it NH3 Cyanamid, das sich seinerseits 
mit unverandertem I zu Cyanamidochlorformoxim (III) umsetzt. Die Formel III 
wurde durch Synthcse aus I  u. Cyanamid-Ag bestatigt. — I wird durch Hydrazin in 
wss. Lsg. zu HCN reduziert; in ath. Lsg. erhalt man bei Einw. von 3 Moll. Hydrazin 
Triaminoguanidin. Wahrscheinlich entsteht auch hier intermediar Chlorcyan; indessen 
ist zu beachten, daB auBer Triaminoguanidin noch andere Prodd entstehen u. daB die 
Rk. bei der Umsetzung yon I  m it 2 Moll. Hydrazin anders yerlauft. — Bei der Darst.

I C12C: N -OH II C1 C : N: 0  HI NC-NH-CCI: N-OH 
yon trichlormethansulfinsaurem Na  aus Trichlormethansulfochlorid wird s ta tt A. zweck- 
maBiger Methanol ais Losungsm. yerwendet; die m it H2S reduzierte Lsg. muB móglichBt 
genau m it Na2C03 neutralisiert werden. •—• Trichlornitrosomethan. Bei der Darst. 
durch Erwarmen des yorigen m it yerd. HNCj erfolgt oft stiirm. Rk. u. Weiteroxydation 
zu Chlorpikrin. Man liiBt eine Lsg. von trichlormethansulfinsaurem Na, K N 03 u. N aN 02 
in W. in auf 70° erwarmte 20%ig. H 2SO,, einflieBen; Trichlornitrosomethan destilliert 
ais blaue FI. ab. Ausbeute 75—80%. tlberfiihrung in Dich\orformoxim (I) (Gummi- 
handschuhe, Gasmaske, verd. NH3 bereit halten!) durch Red. m it SnCl2 u. konz. HC1 
in A. oder m it S 02 in 50%ig. A., F. 39,5°. Zers. sich bei langerem Aufbewahrcn unter 
Bldg. von Phosgen, Chlorpikrin, Chlorcyan (?), NIT,C1, N H20H-HC1, C 02, HC1 u. 
N2. — Cyanamidochlorformoxim, C2H 20N 3C1 (III), Bldg. s. o. Ńadeln aus Bzl., F. 168°. 
Lcicht fliichtig, zers. sich oberhalb des F. Greift im Gegensatz zu I  die H aut nicht an. 
L. in sd. Bzl. 1: 75. Die wss. Lsg. reagiert neutral u. ist nicht leitend. Gcgen NH3 
u. Siiuren bestandig. — Cyanamidobromformozim, C2H 2ON3Br, aus Dibromformoxim 
u. Ag-Cj'anamid in W. Nadeln aus Bzl... F. 146° (Zers.). — Triaminoguanidin, HC1- 
Salz, F. 238,5° (aus 60%ig. A.). Tribenzalverb., F. 195,5°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
754—59. 4/5. 1932. Miinchen, Lab. der BayT. Akad. d. Wiss.) OsTERTAG.

Erich Strack und Herbert Schwaneberg, Uber die kałalytische Hydrierung von 
Aminoniłrilen. Nachdem S t r a c k  u . F a n s e lo w  (C. 1929. I. 1917) an 2 Beispielen 
gezeigt haben, daB sich ct-Aminonitrile grundsatzlich zu 1,2-Diaminen katalyt. hydrieren 
lassen, haben Vff. die gunstigsten Bcdingungen zu ermitteln gesucht. Die Hydrierung 
der meist leicht zersetzlichen a-Aminonitrile ist weit schwieriger ais die der einfachen 
Nitrile. P t ist ais K atalysator schlecht geeignet. Dagegen ^airden m it Pd gute Ergeb
nisse erzielt. Die Hydrierungen yerlaufcn am besten in Alkoholcn, sind aber auch in W. 
ausfiihrbar. Wichtig ist, daB stets saure Rk. herrsclit, u. daB die Hydrierung mogliclist 
rasch durchgefiihrt wird. Yff. haben daher m it viel Katalysator gearbeitet, diesen aber 
bis zu 20-mal benutzt, da sich seine Wirksamkeit nur langsam abscliwachte. Seltsamer- 
weise tiberstieg die H-Aufnahme nie %  der mógliehen Menge. Sie geht mit der Ausbeute 
nicht parallel; gute H-Aufnahmc gewahrt nicht gute Ausbeute.

V e r s u c h e .  Allgemeines Verf.: 2 g Substanz in 100—150 ccm gel., 2 g Pd-Mohr 
u. alkoh. HC1 (entsprechend der zu erwartenden Aminmenge) zugesetzt, bei Raumtemp. 
ohne Ubcrdruck m it H  ca. 30 Min. geschiittelt (H-Aufnahme meist nach 15 Min. be- 
endet), F iltrat m it wss. Na-Pikratlsg. ycrsctzt. Es fallt sofort analysenreines Diamin- 
pikrat aus. — 1 .2-Diaminopropan. Aus Alaninnitrilhydrocldorid (Darst. nach D u b s k i , 
Ber. Dtscli. chem. Ges. 49 [1916], 1048) in absol. A. Ausbeute an Pikrat, F. 236° (Zers.),
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ca. 32%, wogegen die Red. m it Na u. A. hóchstens 5%  ergibt u. andere Verff. yóllig 
versagen. Di-[m-nitrobenzoyl]-deriv., F. 222—223°. — l,2-Diamino-2-methylpropan. 
Aus a-Aminoisobutyronitrilhydrochlorid (Darst. nacli Ber. Dtsch. chem. Ges. 49 [1916]. 
1134) in absol. CH3OH oder 96%ig. A. Ausbeute an Pikrat, C16H180 14N8, aus W.-A. 
Nadeln, Zers. 238°, ca. 53%. Aus der reduzierten alkoh. Lsg. mit Aceton das Hydro- 
chlorid, F. 295° (Zers.). Pikrolonat, C2.,H2SO10N10, aus wss. A. gelbe Nadelchen, F. 256 
bis 257° (Zers.). HgCl„-Verb., 6' , , aus W. Bliittchen, F. 151—152°. Chloro- 
platinat, C4I-II4N2C]0P t +  2 H 20 , gelbe Nadeln, F. 265° (Zers.), wasserfrei lchmfarbig. 
Chloroaurat, C4H14N2Cl8Au2 -f- 272 H20 , gelborangcne Tafeln, F. ca. 135°, wasserfrei 
lchmfarbig, F. 230° (Zers.), liygroskop.; aus h. W. hellgelbe Prismen der Zus. 
C4H12N2C10Au2 +  H20 , F. 225° (Zers.). — 2,3-Diaminobutan. Aus Dimetliylglyozim in 
80%ig. A. Ausbeute an Pikrat, F. 245° (Zers.), ca. 45%. Durch Vcrdampfen der 
reduzierten Lsg., Aufnehmen in W. u. Verdainpfen des Filtrats das fast reine Hydro- 
chlorid. — a-Phc7iyl-ft-aminoat]uin. Aus Benzylcyanid in 80%ig. A. Ausbeute an 
Pikrat 62%. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 710—13. 4/5. 1932. Leipzig, Univ.) Lb.

E. W. R. Steacie, Die. Kinetik der Ozydation von gasfórmigem Aceton. Dio Oxy- 
dation von Aceton kann in zwei Weisen yerlaufen: CH3Ć0CH3 - f  3 O -> CH3COOH +  
HjO +  CO (letztere beide ais Zcrfallsprod. der eigentlich entstehenden Ameisensaure) 
u. CH3COCH3 +  5 0  — ->- 3 CO +  3 H 20 . Wenn beide Rkk. in etwa gleichem Mafie 
stattfinden, wurde das die beobachtete Druckzunahme u. dio gefundenen Rk.-Prodd. 
erkliiren. Die gefundene geringe Menge C03 diirfte so zu erklaren sein, daB Amcisen- 
siiure, s ta tt sich zu zersetzen, oxydiert wird. Es wird gezeigt, daB die Druckzunahme 
unter yerschiedenen Bedingungen der Temp. u. Konz. stets die Geschwindigkeit anzeigt, 
m it dor Aceton u. 0 2 yerschwinden, obwohl bei hóheren Tcmpp. melir kondensierbare 
Prodd. erhalten werden. Letzterer Beobachtung entspricht, daB der Druckanstieg, 
der normalerweiso ca. 125% des Anfangsdrucks des Acetons betragt, bei hóheren 
Tempp. etwas hóher ist. — Die Rk. zeigt eine deutliche Induktionsperiode, dio Kurve 
liiBt sich mathemat. nicht erfassen, so daB willkurlich die Zeiten bis zur halben Voll- 
endung der Rk. yerglichen werden; daB dieser Vergleich erlaubt ist, wird durch don 
Nachweis der affinen N atur der Zeit-Druckkurven bewiesen; sie sind ident. fiir yer- 
schiedeno Anfangsdrucke (bei 450° u. einem Aceton-02-Gemisch 1: 2)  u. auch fur 
die Aceton-02-Verhaltnisse 1 :2  bis 1 :4  (bei konstanter Temp. von 450° u. Aceton- 
Anfańgsdruck yon 9,6 cm). Variation der Temp. hingegen ist auf dio Kurven von Ein- 
fluB, so daB dio Induktionsperiode bei hóheren Temp. ausgesprochener ist. Fiir dio 
Kurven bei 500, 450 u. 400° ist der Vergleich in obigem Sinne fiir die ersten Teile der 
Rk. genau, nicht mehr fiir 350°, wo die yerwendete Beriicksichtigung der 30—50%ig. 
Rk. eine sehr rohe Annaherung darstellt. Die Rk.-Geschwindigkeit yariiert stark 
m it dem Druck, u. zwar bei allen Tempp. u. Yerhiiltnissen der reagierenden Stoffe. 
Die Rk.-Ordnung n liiBt sich durch die Gleichung: T so — T 30 =  const. (/P n — 1) wieder- 
geben, in der P  der Anfangsdruck, T h0 u. jT30 die Zeit bis zum 50%ig. bzw. 30%ig. 
Ablauf der Rk. darstellt. Die Rk.-Ordnung ist ziemlich hoch, keino ganze Zahl u. sehr 
yeranderlich, was auf das Yorliegen einer Kettenrk. hinweist. Beide Rk.-Komponcnten 
beeinflussen die Rk.-Geschwindigkeit in etwa gleichem MaBe, denn die Geschwindigkeit 
der Rk. bei 400° laBt sich angenahert durch die Gleichung

— d (Aceton)/d t =  K  [Aceton]1-8 [0 2]1,s 
wiedergeben. Aus den beobachteten Zahlen ergibt sich eine Aktiyierungswarme von 
26,7 Cal pro Mol., sie kann wegen der Tcmp.-Unabhangigkeit der Rk. nicht stark mit 
dem Druck yariieren, was in der T at der Fali ist. VergróBcrung der Oberflache auf 
das Fiinffachc u. glcichzeitigo Herabsetzung der freien Lange zwischen den Wiinden 
um 90% anderte das Bild der Zeit-Druckkurvo nicht, nur tr itt  eino ausgesprocheno 
Verlangsamung ein, bei hóheren Drucken starker ais bei niedrigen. Im  Vergleich zu 
anderen Kettenrkk. ist die Verlangsamung durch VergróBerung der Wand gering, 
so daB anzunehmen ist, daB normalerweise die Ketten im Gasraum, selten an der Wand 
abreiBen, demnach also ziemlich kurz sind. Zu demsclbcn Resultat fiihrt die Fest- 
stellung, daB Stickstoffzusatz die Geschwindigkeit nicht andert. Ein t)bergang yon 
langsamer Oxydation zur Explosion wurde bei keiner Konz. gefunden; dio bei hoher 
Temp. u. geniigendem Druck eintretenden Explosionen sind nur ,,therm.“ Natur. — 
Fiir das Vorliegen einer Kettenrk. spricht auBer den schon angefiihrten Tatsachon 
dio Feststellung, daB eine Rk., die wirklich eine so hohe Ordnung hat (>  3), nicht 
eine Aktiyierungswarme von 26,7 Cal besitzen u. doch meBbar schnell ablaufen kann. 
Da eine bimolekulare Rk. derselben Geschwindigkeit eine Aktiyierungswarme von
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40 Cal besitzen wiirde, yerlauft die Acetonoxydation langsamer ais eine solche; doch 
sind infolge der beobachteten Temp.-Abhangigkeit des Rk.-Ablaufs diese tjber- 
legungen nicht sehr genau. Wahrscheinlich ist dio Rk., dic die K ettc einloitet, bimolekular 
u. die an sich geringe Lange der K ette temperaturveranderlich. Dio Induktionsperiode 
ist nach E g e r t o n  (C. 1928. II. 211), F o r t  u. H in s h e lw o o d  (C. 1930. II. 512. 3499) 
Bowie H a t c h e r ,  S te a c i e  u. H o w la n d  (C. 1932. I. 2937) durch die anfangliche 
Bldg. eines Peroxyds zu deuten. Dio Oxydation des Acetons unterscheidet sich von 
den sonst bekannten Gasoxydationen wesentlich dadurch, daB die Konz. beider Kom- 
pononten von EinfluB auf die Rk.-Geschwindigkeit ist. (Canadian Journ. Res. 6. 265 
bis 279. Marz 1932. Montreal, Canada, Mc G i l l  Univ.) B e rg m a n n .

P. A. Levene und R. E. Marker, Dber Waldcnscha Umkehrung. 17. Mitt.- Die 
oplische Drehung in homologen Beihen von Carbonstiuren. (16. Mitt. vgl. C. 1931. II. 
3323.) Vff. bestimmen dio Drehung einer Reiho von Sauren (I), in denen RŁ konstant 

Ri CH3 CH3
H—C—(CH3)n*COOH H —C—CHa • CHa • CH2 • CHa • COOH H - Ó - O H

Rj I CJI5 II —12,2 Ra III
Mcthyl war, R» ein n. Alkyl m it wachsender GróBe u. auch n yariiert wurdo. Wie friiher 
gezeigt wurde, setzt sich die opt. Drehung einer Substanz wesentlich aus zwei Bei- 
triigen zusammen. Durch Vergleich der angedeuteten homologen Reihen (Wachsen 
von n; Wachsen von R 2) gelingt es, den Beitrag von R , u. den der polaren Gruppo zu 
fixieren. Aus den Wertcn (es sind die berechneten Drehwerte der opt. reinen Sub- 
stanzen) [M]n“

ch3 ch3 CII3 c h 3
H—C—CHj• COOH II—Ó—CH2■ COOH H -C -C H a-COOH II—Ć -C H a.COOH

ÓJH, -1 0 ,4  Cał l 7 + 3 ,6  Ć4H9 + 6 ,1  Ć6Hu  +8 ,1
ergibt sich, daB der Drehungsbeitrag der Alkyle R 2 positiy ist, der der carboxylhaltigen 
Gruppe negatiy. Wenn der Beitrag A der Alkyle in den folgenden konfigurativ vor- 
wandten Stoffon gleichartig ist, ist der (B) der carboxylhaltigen Gruppe stets negativ: 
Methylathylessigsaure, ebenso Hetliylpropyl-, Mełhylbutyl- u. Methylamylessigstiure sind 
linksdrehend (B >  A), wahrend in den obigen vier Sauren das (negative) B kleiner 
ist ais hier, so daB es die Drehungsrichtung nur beim ersten Glied bestimmt. In  der 
Reiho

CH3 CHs c h 3 CH3
H-C-CHj.CHj-COOH H-Ć-CHj-CHa-COOH h -Ć-c h 2-ch2.cooh  H-Ó-CH2-CH2-COOH

Ó2H6 -1 3 ,6  CaH, - 6 ,9  Ć4H0 - 4 ,1  C6H U - 1 ,9  
ist B gróBor ais A, aber die Drehung wird immer schwacher negatiy infolge des wachsen- 
den Gewichts von A. Auch in der nachstehenden Gruppe ist B groBer ais A, aber nicht 
mehr so sehr wie in der eben behandelten:

CH3 c h 3
H - C —CH2 • CH2 • CH2 .COOH H - Ó  -  CHa • CIL, • CHa • COOH

CsH5 — 11,1 Ó3H7 — 3,7
CH3 c h 3

H—Ó— CH2 • CHa • CH3 • COOH H - C - C H ,  • CHa • CHa • COOH
Ó4II0 - 1 ,7  ĆeHlt - 0 ,6

Vergleicht man alle Methylathylverbb. unter sich (bzgl. der Methylathylessigsaure 
siehe noch Ma r c k w a ld , Ber. Dtsch. chcm. Ges. 37 [1904]. 1045. 1048) — ebenso alle 
anderen Vcrbb. mit gleichem R 2, so zeigt sich ein deutliches Alternieren. Fur n =  0 
ist der negative Beitrag der polaren Gruppe bedeutender ais fiir n =  1, fur n =  2 ist 
er gróBer ais fur n =  1 u. fur n =  3; ebenso ist er fur n =  4 (II) kleiner ais fiir n =  3. 
Jedoch bleibt der Beitrag stets gleichsinnig. — Wie bei den /J./f-disubstituierten Propion- 
sauren (n =  1), steigt dio Rechtsdrehung mit wachsender GróBo von R 2 in den Reihen 
der disubstituierten Propylalkohole u. der disubstituierten Propylbromide (statt
OH: B r -------27,8; —21,3; —16,8; —14,7). Da auch bei den disubstituierten Carbinolen
(statt CH2-CH2OH nur OH) das erste Glied weniger stark nach rechts drcht (+10,3) 
ais die drei folgenden (+12,1; + 11 ,8 ; +12,0) u. diese Carbinole Konfiguration (III)
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c h „ c h 3 c h 3 c h 3
H —C—CH,-CHj-OH H—Ó—CHj-CHyOH H—C—CH2-CH2-OH H—dl—CHs CHs OH

ĆjHs - 9 ,2  ÓaH , + 2 ,1  ĆjHg + 4 ,0  C6Hn + 6,1
besitzen, wird letztere aueh den anderen behandelten Substanzen zugesehrieben. — 
Ais Ausgangsmaterial fiir die Sauren mit n >  1 dienten die disubstituierten Propion- 
sauren, die im Zustand opt. Reinheit dargestellt wurden. Auf dieser Basia wurden 
die Maximaldrehungen der anderen Substanzen bereehnet. Die konfiguratiye Beziehung 
zwischen Methylathylessigsaure u. /9-Methyl-/J-athylpropionsaure ergibt sich aus der 
Tatsache, daB 2-Methyl-2-athylathylbromid u. 3-Methyl-3-athylpropylbromid in das 
gleicho Methyliithylpropylmethan umgewandelt werden kónnen, die der anderen 
Methylalkylcssigsauren u. -propionsaurcn gemaB folgendem Schema:

OHj 0H 3 CHj
H—C—CHj-COOH ->• H —C—CHj-COCl — H - C - C H 2-CO-NH2 ^  _ 13 -

Ó4H0 - 5 ,0  ĆjH3 + 2 ,9  Ó4H0 ( - )  ĆH3
H—(J— CHj-NH ,

CH, CHS CH3 CH3 Ć4I]#
H - C - C O O H  —> II—C-CO C1 — II— Ó—CO-NEL, H —Ć -C N  i ,°

Ć,H9 + 6 ,3  C4H9 + 7 ,5  ĆjH9 (+ ) C4H0 +10 ,4
V e r s u c h e .  (—)-d-Methyl-ó-propylvaleriansaure, C0H18O2. Aus Na-Athylmalon- 

ester u. l-Brom-3-methylhexan ([M]d25 =  —3,17°); Verseifung; Decarboxylierung. 
K p.5 127°, d254 =  0,901, [M]d25 (beob.) =  —0,58°. — (—)-d-Mełhyl-d-butylvalerian- 
saure, C10H20O2. Analog mit l-Brom-3-methylheptan von [M]d25 =  —9,01°. Kp.3 130°, 
d2bi =  0,897, [M]d23 (beob.) =  —0,86. — (—)-ó-Methyl-d-amylvaleriansaure, Cn H220 2. 
Analog m it l-Brom-3-methyloctan ([M]d25 =  —8,30°). K p.3 135°, d25t =  0,893, 
[M]d25 (beob.) =  —0,33°. — ( +  )-y-Methyl-y-athylbułtersaure, C7H140 2. Aus der Mg- 
Verb. des l-Chlor-3-methylpentans ([M]d25 =  +6,51°) m it C02. K p.16 115°, d-'i — 
0,923, [M]d22 (beob.) =  +4,02°. — (4-)-y-Methyl-y-propylbuitersaure, C8H160 2. Analog 
aus l-Brom-3-methylhexan ([M]d21 =  +9,29°) K p.22 132°, d2\  — 0,882, [M]n24 (beob.)= 
+3,04. — (—)-y-3felhyl-y-łmtylbutlersaure, C9H180 2. Analog aus l-Brom-3-methyl- 
heptan ([M]D21 =  —9,01°). K p.22 1 49°, =  0,871, [M]D25 (beob.) =  —2,10°. —
(—)-y-Melhyl-y-amylbuitersaure, C10H20O2. Analog aus l-Brom-3-methyloctan ([M]d21 =  
—8,30). K p.22 156°, d - \  =  0,871. [M]D25 (beob.) =  —1,01. — (+)-<5-Meihyl-d-athyl- 
mleriansaure, C8H 160 2. Analog aus 1 - Brom - 4 - methylhexan ([M]d25 =  +4,67). 
K p.20 128°, d2e4 =  0,893. [M]d20 (beob.) =  +3,56. — (-\-)-e-Meihyl-e-aihylcapronsdure, 
CbH180 2. Aus Na-Athylmalonester u. 4-Methyl-l-bromhcxan ([M]d25 =  +4,67); Ver- 
scifung; Decarboxylierung. K p.20 1 39°, d25t — 0,899, [M]u25 (beob.) =  +3,93. — 
(—)-l-Amino-2-mcthylhexan, C7H17N. Aus ^-Methyl-/S-butylpropionsaure ([a]o2ł =  
—3,46°)uber das Chlorid u. Amid durch HOFMANNschen Abbau. K p.22 62°, ti274 =  
0,773, [M]d27 =  —13,51°. (Journ. biol. Chemistry 95. 153—64. Febr. 1932. New York, 
R o c k e f e l l e r  Inst. for Medical Research.) B er g m a n n .

W. Borsche und R. Manteuffel, U ber Ozalosorbinsduredidihylester. Die von 
L a pw o r t h  (C. 1900. II. 173) beschriebene Kondensation des Crotonsaureesters mit 
Oxalester zum Ox(docrolcrnsaurtester, C 02C2H5 • CO • CH2 ■ C H : CH • C02C2H5 (I), laBt sich 
auf den Sorbinsaureester iibertragen. Man erhalt, besonders wenn man C2HsOK ais 
Kondensationsmittel verwendct, glatt den Oxalosorbinsdureester, C02C2H5 • CO ■ CH2 ■ 
CH: CH-CH: CH-C02C2H5 (II). Dessen katalyt. Hydrierung zum a.-Oxokorksaureester, 
C02C2H5-C0- [CH2]5 ■ C02C2H5, ist bisher nicht glatt gelungen, indem neben einem 
Gemisch von Oxo- u. Oxykorksaurecster erhebliche Mengen eines hoher sd., vermutlich 
pinakonartigen Prod. erhalten wurden. Ahnlich yerlief die Hydrierung von I. Dagegen 
lassen sich die Acylderiw. der enolisierten Ester glatt zu den a-[Acyloxy]-korksdure- 
estem bzw. a-[Acyloxy]-adipinsaureesłem hydrieren.

V e r s u c h e .  Oxalosorbinsaurediathylcsler oder l-Oxóhexadien-(3,5)-dicarbonsaure- 
(l , 6)-didłhylester, C12H160 6 (II). 13 g K  unter 85 ccm A. mit 58 ccm A. umgesetzt, unter 
Eiskuhlung 24,3 g Oxalester +  10 ccm A. u. nach 15 Min. 23,3 g Sorbinsaureester +
10 ccm A. zugegeben, nach 24 Stdn. It-Salz abgesaugt, in W. gel., m it 2-n. Essigsaure 
gefallt. Aus A. derbe Nadeln, aus Essigester oder Lg. dicke Tafeln, F. 100°. — 2,4-Di- 
ntirophenylhydrazon, ClsH20O8N4, aus A. orangegelbe Nadeln oder Blattchen, F. 122°. —
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Hydrierung von II in A. m it Pd-Kolloid unter at-Druck lieferte untor 12 mm 2 Fraktionen 
von 168—-170° (Hauptprod.) u. 240—270°. Erstero war ein Gemisch von ol-Oxo- u. 
ci-Oxykorksdurediathylesler, Cj2H 20O5 u. C12H220 6. 0,5 g desselben gab nur 0,22 g a-Oxo- 
Jcorksaiiredidthijlester-2,4-dinilrophenylhydrazon, C18H240 8N4, aus A. gelbo Blattchcn,
F . 82°. — l-[Benzoyloxy]-hexalrien-(l,3,5)-dicarbonsdurc-(l,6)-diathylester, C10H20O0. 
Aus dem rolien K-Salz von I I  mit CjH^ ■ COC1 in sd. A. Aus A. gelbliohe Nadeln, F . 77 
bis 78°. — l-Acetoxyhexatrien-(l,3,5)-dicarbcmsdure-(l,6)-diathylester, C14H 180 6. Ebenso 
m it Aeetanhydrid. Aus PAe. gelbliche Nadeln, F. 50—51°. — a-Acetoxykorksdure- 
diatliylester, C14H2l0 6. Durch Hydrieren des vorigen wie oben. K p.14 180—182°. — 
Hydrierung von I  wie oben lieferte unter 18 mm 2 Fraktionen von 156—158° (Haupt
prod.) u. 220—240°. Aus ersterer: a-Oxoadipinsduredidthylesterscmicarbazon, aus 50%ig. 
A. Nadeln, F. 11S°, u. -phenylhydrazon, aus A. gelbo Nadelchen, F. 77°. Letzteres wurde 
nach K a lb  u. Mitarbeitern (C. 1926. II. 2061) iibergefuhrt in den Indol-2-carbonsdure-
3-propioiisdurcdiathylester, aus A. Krystalle, F. 90°, u. in dicfrcie Saure, F. 194—195°. — 
a-[Benżoyloxy]-nmconsduredidłhylester, C17H 18Oc. Aus dem IC-Salz yon I  wie oben. Aus 
A. Prismen, F. 71—72°. — a-Acełoxy?nticonsduredidthylester, C12H10O0, K p.14 188—189°.
— a.-Acetoxyadipinsdurediałhylester. Durch Hydrieren des vorigen. K p.12 155—160° 
(ygl. S ta u d in g e e  u. R u z ick a , C. 1924. II. 181). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 868—71. 
4/5. 1932. Frankfurt a. M., Univ.) LlNDENBAUM.

F. G. Fischer und K. Lówenberg, Die Syntliese der Dehydrogeraniuinsaure und 
anderer Verbindungen aus 2-Methylbuten-(2)-al-(4). Die vor einigcr Zeit (C. 1931. I. 
1272) beschriebene Darst. des 2-3Iełhylbvte?i-(2)-als-(4) (I) wurde noch verbessert. — Die 
Aklolkondensation von I  mit nachfolgender W.-Abspaltung kann, je nachdem ob die 
a-stiindige CH-Gruppe oder ein y-standiges CH3 m it dem CO reagiert, zu I I  oder I II  
fiihrcn. Ais bestes Kondensationsmittel fiir das ziemlich reaktionstrage I  erwies sich 
Barytlauge. Das Rk.-Prod. konnte in 2 Hauptfraktionen zerlegt werden. Die hoher sd. 
Fraktion enthielt Dehydrocitral (III), welches allcrdings wegen auBcrordentliclier 0.\y- 
dier- u. Polymerisierbarkcit nicht isoliert werden konnte. Das Semicarbazon besaB aber 
die richtige Zus., u. das aus der hydrierten Fraktion erhaltene Semicarbazon war mit 
dem des Telrahydrocitrals ident., dagegen verschieden von dem des Aldehyds IV, welcher 
vom 2-Methylbutanal-(4) aus synthetisiert wurde. Die tiefer sd. Fraktion erwies sich ais
2-Methylhcptadien-{2,4)-on-(fi) (V). Dasselbo kann entweder durch hydrolyt. Spaltung 
von I I I  oder nach Hydrolyse von I  zu Aceton u. Acetaldehyd durch Kondensation von I  
u. Aceton entstanden sein. Tatsiichlich konnte V aus I  u. Aceton mittels C2H5ONa gla tt 
dargestellt werden. Diese neben der Aldolbldg. erfolgende hydrolyt. Spaltung u. dio 
daraus sich ergebenden Nebenkondensationen bilden das Haupthindernis beim Aufbau 
hoherer Polyenaldehyde. — U nter der Wrkg. von NH2Na in A. kondensiert sich I  in 
eindeutiger Rk. zu einer Verb. Ci0H],,O, welche nur 2 Doppelbindungcn enthalt u. daher 
unter Ringbldg. entstanden sein nmB. Sie ist ein Aldehyd, obwohl sie die typ. Aldehyd- 
rkk. nicht zeigt. Zwischen den in Frage kommenden Formeln YI u. VII wurde durch 
Ozonisierung zugunsten von VI entschieden, denn neben ca. 2 Moll. H • C O JI entstand 
fast 1 Mol. a,a -DimełhyUavuliiisdvre (Mesitonsdure), CH3-C0-CH2-C(CH3)2-C02H. 
Mit Aceton kondensiert sich VI zu VIII. Die Bldg. von VI laBt sich am besten durch 
Dienanlagerimg der Enolform von I, CH2: C(CH3)-CH: CH-OH, an die Doppelbindung 
eines 2. Mol. u. nachfolgcnde W.-Abspaltung formulieren. — Crotonaldehyd liefert unter 
der Wrkg. von NH2Na nur ein rotes Harz, Citral dagegen glatt einen 4-fach ungesatt. 
Aldehyd C20/ / 30O, wahrscheinlich IX. Eine yerzweigte Gruppe am /S-C-Atom seheint 
demnach erforderlich zu sein. — Vff. beschaftigen sich sodann m it der wichtigen Uber- 
fiilirung von Aldchyden u. Ketonen in die um 2 H  reicheren ungesatt. Sauren: 
> C O — >- > C : CH-C02H. Ais sehr brauchbar erwies sich hier die Umsetzung mit 
Bromessigester u. Zn nach R e f o r m a ts k y .  I  lieferte iiber den entsprcchenden Oxy- 
saureester 2 isomere d-Metliylsorbinsdurm (X) von FF. 110° (Saure I) u. 17° (Saure II). 
Konst.-Beweis durch Hydrierung zur 6-Melhylejipronsdurc. Saure I  diirftc dio trans-, 
Saure I I  die cis-Form sein. — Aus V wurde in gleicher Reaktionsfolgo die Deliydro- 
geraniumsaure I  (XI) erhalten, welche sich m it dem kurzlich von C ahn, P e n f o l d  u .  
S im o n se n  (C. 1932. I. 1514) aufgefundenen Naturprod. ais ident. erwiesen hat u. 
iibrigens von K u h n  u. HOFFER (C. 1932. I. 3050) auf demselben Wege synthetisiert 
worden ist. Saure I  (F. 186°) seheint die bestandigere Form zu sein. Eine geringfugige 
Anderung der Darst.-Bedingungcn ergab sehr wenig Saure I, dafiir hauptsachlich eine 
ólige Saure, welche sehon bei 50—60° C02 abspaltete u. den KW-stoff XII lieferte. Diese 
glatte KW-stoffbldg. steht in der Reiho der Polyencarbonsauren bislier vereinzelt da
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(vgl. dazu KunN u. D e u t s c h , C. 1932- I. 810). Siiure X I (I) spaltet erst oberlialb 
ihres F. C02 ab.

V e r s u c h e .  2-Metliylbuten-(2)-al-{4) (I). Darst. des Isovaleraldeliyds durch 
katalyt. Dehydrierung von Giirungsamylalkohol. Nach der Bromierung kein CaCl2 
zugeben, sondern Gcmisch in eisgckiihlte verd. NaOII (zur Neutralisicrung bercchncte 
Menge) +  uberschiissigem Na2C03 einriihren, Chlf. u. A. abdest., im Vakuum mit langer 
Kolonne fraktionieren. Zur HBr-Abspaltung 960 g Bromacetal m it 200 g KOH-Pulver 
unter N in Kupferblase 6 Stdn. riihren, Acetal abdest., vom W. trennen, noch 2-mal 
ebenso m it KOH behandeln. Weiter wie friilier. I  gibt in Eg. mit konz. H2S 04 oder 
SbCl3 tief grasgriine, dann olivgriine, m it wss. oder alkoh. Laugc orangerote Farbung 
u. farbt die H aut in 1—2 Stdn. tief gelbrot. Durch Schutteln m it O geht I  schnell in 
fi-Methylcroionsaure. iiber. — a-Alhylacrolcin lagert sich durch wiedcrholte Behandlung 
mit CaCI2 u. Dest. in Tiglinaldehyd um. — 50 g I  in 50 ccm A. m it 50 ccm gesatt. Baryt- 
lauge unter N  40 Stdn. geschiittelt, nach Aufarbeitung fraktioniert. 2 Fraktionen von 
K p.9 84—88° u. K p.0j3 81—84°. Die 1. Fraktion war noch unreines Y (dieses vgl. unten); 
bei einem Vers. zeigte die Fraktion K p.0 72—74°; die Semicarbazone schmolzen meist 
tiefer wie das unten beschriebcne (z. B. 176°); walirscheinlich liegen Stereoisomere vor. 
Dio 2. Fraktion w'ar unreines Dehydrocitral (III), beweglichcs, hellgelbes Ol, schwacher 
riechend ais Citral, D.204 0,9491, i iir0 =  1,548 39; in Eg. m it konz. H ,S 0 4 tief grasgriin, 
dann olivgriin, m it SbCl3 gelblichgriin; Semicarbazon, Cu H17ON3, aus CH3OH hellgelbe, 
w'arzige Aggregate, F. 223° (Zers.). Die hydricrte Fraktion lieferte Tetrahydrocitral- 
semicarbazon, aus wss. CH3OH, F. 86°. — a-Isopropyl-fi-isobutylacrolein. Durch Hydrie- 
rung von I  zu 2-Methylbutanal-(4), Kondensation zum Aldol u. W.-Abspaltung. K p.12 74 
bis 76°. — <x-Isopropyl-f)-isobvlylpropionaldehyd (IV). Durch Hydrierung des yorigen. 
K p.10 70—71°. Semicarbazon, aus CH3OH, F. 52°. — l,l,5-Trimethyl-2-formylcydo- 
hexadien-{2,4), C10H 14O*(YI). 30 g I  in 50 ccm A. im N-Strom mit 1 g NH2Na versetzen, 
nach erfolgter Lsg. 20 Min. stehen lassen, m it wenig W., dann 2-n. H 2S04 waschen u. 
fraktionieren. Schwach grunliche, bewegliche, wiirzig riechende Fl., K p.9 85—86°,

H 2S04 griin, m it SbCl3 keine Farbung. Semicarbazon, CUH 17ÓN3, aus CH30H , F . 213°. — 
Ozonisierung von VI in C2H5Cl bei —30°; mit W. zers., m it Dampf dest. Im  Destillat 
H-COJS. Aus dem Riickstand durch Ausathern a.,a-Dimethyllavulinsaure, C,H120 3, aus 
W., dann A.-PAe. Tafeln, F. 77—78°. Semicarbazon, C8H150 3N3, Nadeln, F. 184—185°.
— 2,2,4-Trimelhylhexahydrobenzaldehyd. Durch Hydricren von VI. K p.9 78—80°. 
Semicarbazon, F . 222—223°. — 2,2,4-Trimethylhexahydrobenzocsaure, C10H18O2. Aus 
vorigem an der Luft. Aus W.-wcnig Eg., F . 93°. — 1 ,l,5-'Trimethyl-2-[y-oxobidenyl}- 
cyclohexadien-{2,4), C13H180  (VIII). VI in trockenem Aceton boi 3° unter Riihren mit
0,5 g NH2Na versetzt (Temp.-Ansticg auf 25°), nach 10 Min. m it Weinsaure angesiiuert, 
ausgeathert usw. Tief gelbe, schwach nach trockenem Laub riechende Fl., K p.0,8 102 
bis 105°, D.204 0,9593, n D20 =  1,574 02, Md =  65,41 (ber. 58,64), E Md =  6,77. In  Eg. 
m it konz. H2S 04 blutrot, dann blau, m it SbCI3 orangerot, dann griin. Semicarbazon,
C,!H2lON3, aus CH3OH citronengelb, F . 190—191° (Zers.). — Aldehyd C2aH.v)0  (IX ?). 
Aus Citral in A. m it NH2Na. Ziemlich bewegliche, gelbliche Fl., K p.9 203— 205°, 
schwach tranig riechend. — 2-Methylhepladien-(2,4)-on-(6), CsH 120  (V). In  Gemisch 
von 10 g I  u. 40 g Aceton bei —5° unter N Lsg. von 0,6 g Na in 10 ccm A. einriihren, 
nach 15 Min. mit Weinsaure ansiluern usw. Grunliche, wiirzig riechende Fl., Kp.0 83 
bis 83,5°, D.204 0,8980, n D2° =  1,5306, Md =  42,72 (ber. 38,22), E  Mn =  4,50, unter N 
haltbar, sonst allmahlich dickfl. u. rótliclibraun. In  Eg. mit konz. H2S04 oder SbCl3

II  (CH3)2C: C(CHO). CII: CH • C(CII3): CHa
III  (CH3)SC: CH• CH: CH- C(CH3): CII-CHO
IV (CH3),CH-CH(CHO)’CH,-CH2-CH(CH3)2

(CII3)aC : CH • CH2 • CHS • C • CH,
H s C -^ ^ C -C H O  

 (CII3)2 C : CII • CH2 • C lij  • C ^ ^ C HV (CH3)2C: CH• CH: CH • CO • CH,
X (CH3)2C: CH • CH: CH • COJI CII

ch3-c -ch3 c h 3-c -ch3
H .C -O y.C.CHO

ch3-c -ch3
HjCf^N.C • CH: CH • CO • CH3

CH CH
XI (CH3)sC:CH.CH:CH-C(CH3):CH-C02H XII (CH:l),.C:CH■ CII:C1I■ C(CHa) : CH:

D.2°4 0,9417, n D20 =  1,52 67, MD =  48,98 (ber. 45,26), E MD =  3,72. In Eg. mit konz.
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gclbgriinlich, weinrot, tiefblau. Scmicarbazon, aus CH3OH Nadeln, F. 192° (Zers.). 
Durch Hydrieren von Y: 2-Mc<hylheplanon-(6); Scmicarbazon, F. 158°.

y-Isopropyliden-/}-oxybultersdureathylester. Aus I, Bromcssigester u. Zn-Spanen in 
Bzl. wie iiblich. K p.5 93—96°. — d-Methylsorbinsaureatliylester. Durch Dcst. des yorigcn 
iiber Zn-Staub. SuBIich riechende, bewegliche FI., Kp.„ 82—83°. — 8-Methylsorbin- 
sdure I I ,  C7H ]0O2 (X). Aus vorigem mit h. 2-n. wss.-alkoh. Lauge. Hauptmenge zeigto 
K p.9 123— 124°, zu strakligen Nadeln erstarrend, F. 17°. Wird auch unter N allmahlich 
dickfl. infolge Polymerisierung. — Saure I , C7H10O2. Aus dem Dest.-Ruckstand der 
vorigen durch Umfallen aus alkal. Lsg. Aus Essigester, daim PAe. Nadeln, F. 109—110°.
— d-Mcthylcapronsaure. Durch Hydrieren von X. K p.10 105—108°. Amid, aus W. 
fettige Blattchen, F. 103°. — 3,7-Dimethyloctatrie.n-(Jł,4,6)-saure-(l) oder Dehydro- 
geraniumsaure I ,  C10H 140 2 (XI). V mit Bromessigester u. Zn umgesetzt, mit Eisw'asser 
zers., mit 2-n. H ,S 04 angesauert usw., Ester (Kp.12 142—144° uber Zn-Staub) unter N 
mit sd. wss. 2-n. Lauge u. etwas CH30 H  verseift. Auś Essigester irisierende Nadeln,
F. 185—186° unter C02-Entw., im Hochvakuum sublimierbar. — 2,6-Dimełhylhepta- 
trien-(2,4Jj), C9II14 (XII). Zunachst wie vorst., aber Ester nur einmal ohne Zn-Staub 
dest. (Kp.0 128—131°), nach Verseifen fast ganz olige Saure in A. aufgenommen, A.-Ruck- 
stand auf W.-Bad bis zur beendeten COn-Entw. erwarmt, neutralen Anteil dest. Bewcg- 
liche FI., K p.10 53—54°, D .2°4 0,7951, n “D2° =  1,5276, MD =  47,26 (ber. 42,36), E Md =  
4,90, im Kaltebad erstarrend, dann F. —23 bis —22°. Riecht ahnlich dem Diphenyl, 
polymerisiert sich bei hóherer Temp. rasch, verharzt beim Erhitzen mit festem KOH 
oder Na u. autoxydiert sich sehr leicht. (L ie b ig s  Ann. 494. 263—84. 29/4. 1932. Frei- 
burgi. Br., Univ.) L in d e n b a u m .

C. Weygand, A. Weifiberger und H. Baumgartel, Polymorphieerscheinungen bci 
den stereoisomeren Formen der Weinsauredimethylester. (Vgl. W e in b e rg e r  u. Sange- 
WALD, C. 1931. n .  1986.) Dio verschiedenen Weinsauredimethylester, werden nach 
der C. 1929. II. 38. 2883 beschriebenen Methodik auf Polymorphieeigg. untersucht. 
Durch Animpfen der l-Weinsauredimelhylesterschmche m it den a-Estern vom F. 48 
u. 50° wurden zwei 1-Estermodifikationen m it den gleichen FF. isoliert, von denen die 
48°-Form bereits bekannt ist. Sie gleichen den impfenden Formen des Antipoden im 
Erstarrungsmechanismus, im Habitus u. in der Krystallisationsgeschwindigkeit weit- 
gehend u. erzcugen in der Schmelze des d-Esters die Formen vom gleichen F. Der 
angewandte 1-Ester scheint trotz guter Reinigung noch etwas Traubensaureester ent- 
halt-en zu haben. — Die Schmelze des 1-Esters verhalt sich gegen die von PATTERSON 
beschriebene 61°-Form des a-Esters vollig indifferent; dio wechselseitige Impfwrkg. 
von opt. Antipoden auf ihre Schmelzen ist danaeh eine spezif. Eig. nicht nur der Molekiil- 
struktur, sondern auch des Krystallgitterbaues. — Traubensauredimelliylesler existiert 
nach S k r a b a l  u . H erm a n n  (C. 1923. I. 1488) in einer stabilen (F. 87°) u. einer meta- 
stabilen Form (F. 70°). Vff. fanden den F. des stabilen Esters bei 90° u. erhielten eine 
metastabile Form vom F. 84°; beide stchen zueinander im Verhaltnis der Monotropie. 
Der 90°-Ester impft d- u. 1-Weinsauredimethylester glatt zu den 48°-Formen an; der 
84°-Ester erzeugt in beiden Antipodenschmelzen die 50°-Modifikationen; die d- u. 
1-Ester Yom F. 48° u. der Traubensaureester vom F. 90° einerseits u. der d- u. 1-Ester,
F. 50°, u. der Traubensaureester vom F. 84° anderersoits bilden zwei analoge Formen- 
triaden; die Impfbczichungen sind reziprok, die 48°-Antipoden erzeugen in der Trauben- 
saureesterschmelze, die spontan nur die metastabile 84°-Form ausscheidot, glatt die 
90°-Form, die 50°-Antipoden bilden die 84°-Form. Die stabilen Antipoden vom F. 61° 
sind gegen die Traubensaureesterschmelze indifferent. Demnach seheint eino Impf
wrkg. des einen Antipoden auf die Schmelze des anderen nur dann einzutreten, wenn 
eine dem analogen Antipoden analoge Raeematmodifikation existiert. Eine gewisse 
Stiitze erfahrt diese Ansicht durch das Verh. des Mesoweinsauredimethylesters; dieser 
ist nur in  einer Form (F. 111°) bekannt u. ist gegeniiber den Schmelzen der drei anderen 
Stereoisomeren vóllig indifferent u. umgekehrt. — Dio Beobachtungen von R um eau  
iiber das Verh. der beiden Weinsauredimethylester (C. 1932. I. 804) sind teilweise un- 
richtig. Der Uinwandlungspunkt der 48- u. 50°-Formen liegt zwischen 34 u. 36°. Einzel- 
heiten der Umwandlungsverss. s. Original. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 696— 701. 
4/5. 1932. Leipzig, Univ.) Ost e r t a g .

F. Adiokes, W. Brunnert, O. Liicker und Gr. Schafer, Uber die Anlagerung von 
Allcalialkoholaten an Saureester. VI. Mitt. (V. vgl. C. 1932. I. 3165.) Von den in den 
naehstehenden 5 Gruppen: I. Ameisensaureester; II. Essigsaureester m it ihren Sub- 
stitutionsprodd.; I II . Ester von Polycarbonsauren; IV. Ester m it a,/?-Doppelbindungen;
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V. Ester mit der anlagerungsfahigen Gruppo R -C (: 0)-C00C;,H5 neu untersuchten 
E stera erwiesen sich allein die in der V. Gruppe, m it Ausnahme des zu sehnell zers. 
Oxahnetliantricarbonsdureesters, anlagerungsfahig. Es konnte aber bei den a-Ketosaure- 
estern nioht entsebieden werden, ob dio Ajńlagerung an der Keto- oder der Carbiithoxyl- 
gruppe stattfindet; wahrscheinlich diirfte ein Gleichgewieht zwischen beiden móglichen 
Formen entstehen. — Zur Unters. der Anlagerungsfahigkeit, d. h., daB das Gleichgewieht 
R- COOC,H5 +  NaOCjH. =  R- C(ONa){OC»H.)2 nachweisbar auf Seite der Anlagerungs- 
verb. liegt, lieBen Vff. die Ester boi Zimmertemp. auf alkoholfreies Na-Athylat in A. 
einwirken. — Ein Uberbliek iiber die Abhangigkeit der Anlagerungsfahigkeit von der 
Konst. laBt sich erst geben, wenn auch der EinfluB der Alkohole untersueht ist. Eine 
Parallelitat zwischen den konstitutionellen Bedingungen, die bei Aldehyden u. Ketonen 
zur Hydratbldg. (also zu zwei OH-Gruppen am selben C-Atom dureh W.-Anlagerung 
an die Carbonyldoppelbindung) fuhren, u. der Anlagerungsfahigkeit der Ester fiir 
Na-Athylat liiBt sieh schon je tzt erkennen (vgl. Original). -— I. N i c h t  a n l a g e r n d e  
E s t e r .  Verh. der neutralen Athylester der Benzoesaure; p- u. o-Chlorbenzoesaure; 
Trimetliylessigsdure, Triphenylessigsaure; Benzyldiphenylenessigsaure; Melliantetra- 
carbonsdure; Chlormethantricarbonsdure; Athanhexacarbonsaure; Dibenzylmalonsaure; 
Cyclopropan-l,l-dicarbonsaure; Dipheiwxymalonsaure; Bisdiphenylenbernsleinsaure; Tri- 
mesinsdure u. Benzolsulfosaure. — Die Ester konnten unverandert zuriickgewonnen 
werden. Nicht ganz unzers. blieben Methantetracarbonsiiureester (Bldg. yon etwas 
Metlianlricarbonsdureester) u. Chlormethantricarbonsilureester (Bldg. von Natrium- 
clilormalonsdureester). — II. N i c h t a n l a g e r n d e . a b e r i n a n d e r e r W e i s e  
r e a g i e r e n d e  E s t e r .  Cyanameisensduredtkylester; es tr i t t  Umsetzung in NaCN 
u. Kohlensaurediiithylester ein; yorubergehende Bldg. einer wl. Anlagerungsverb. kann 
weder bewiesen, noch bestritten werden. — o-Nitrobenzoesdureesler; es erfolgt Red. zu 
Azoxybenzol-2,2'-dicarboiisaure, E. 242°. — Dimelhylacetessigester; anscheinend Bldg. 
des Enólats des a.,a.-Dimethyllriacetsdureesters, CH3- CO - CH2-CO- C(CH3)2- COOC2H5. — 
Diphenylenessigsaureathylester (Fluorencarbonsdure-9-dthylesler) ist ebenso wie Bis- 
diphenylenbernsleinsdureeśter, Diplienylenbenzylessigsaureesler u. Diphenylenmalonsaure- 
ester nicht anlagerungsfahig u. gibt ein Esterenolat m it 1 Mol. Krystallalkoliol. Auch 
Natriummandelsdureesłer, aus alkoh. A thylat +  Ester, enthiilt 1 Mol. Krystallalkohol 
entsprechend CJOHu 0 3Na +  C;,H5OH. — Die von MlCHAEL (Journ. prakt. Chem. [2] 
35 [1887]. 453) aus alkoh. Na-Malonesterlsg. m it C02 erhaltene Fallung, die m it Saure 
Gas entwiekelt, ist kein Esterenolat m it irgendwie eingelagertem C02, sondern Natrium- 
iithylcarbonat u. malonestersaures Na. — Triathoxyessigsaureathylesler; lagert nicht 
an; gibt m it alkoholfreiem Na-Athylat triathoxyessigsaures Na, Oxalat u. oxalester- 
saures Salz, ahnlich in Xylol u. in A. y VlO -n. Lauge yerseift den Ester iiber das triathoxy- 
essigsaure u. das oxalestersaure Salz bis zum Oxalat. Der Ester gibt m it Barytlauge 
eine die Triathoxyessigsaure enthaltende Salzlsg., dio aber nur im Gemisch m it Oxal- 
estersaure erhaltbar ist. — Diathoxymalonsaurediathylester-, die m it alkoh. Na-Athylat- 
lsg. erhaltene Salzabscheidung ist keine Anlagerungsverb.; sie besteht aus (vgl. CuRTISS, 
Amer. chem. Journ. 19 [1897]. 698) dem neutralen u. estersauren Salz der Didtlioxy- 
malonsdure. In  absol. A. wird der Ester von alkoholfreiem Na-Athylat langsam zers. — 
Dichlormalonsduredidthylester reagiert m it Na-Athylat unter Selbsterwarmung u. Braun- 
farbung. — Diphenylenmalonsauredialhylesler (Fluorendicarbonsaure-9,9-diathylester), 
C19H i80 4, aus Natriumdiphenylenessigester +  Chlorameisensaureester oder Diphenylen- 
essigester, Chlorameisensaureester u. Pyridin; aus A., F . 99,5° (Sinterung 98,5°); 
monokline Krystalle. Gibt beim Verseifen m it Lauge, Baryt oder methylalkoh. 
Na-Methylat m it kleinem oder groBerem W.-UberschuB im 1. Falle Diphenylenessig- 
sdure, im 2. Falle Diphenylenglykolsdure u. Methylester. Dio freie Malonsaure konnte 
nicht erhalten werden. Die Umesterung zum Methylester dureh Na-Methylat in CH3OH 
ist nicht móglich. — Mit konz. H,SO., bei ca. 80° Lsg., von 130—140° ab Gasentw. u. 
stahlblauo Fiirbung, um 200° Griinfarbung, bei hóherem Erhitzen dunklere Farbung, 
bei 250° SOs-Entw. u. dunkel-rotvioletto Braunfarbung; K p.13 220—222° ohne Zers. 
(in kleiner Menge). — Gegen Na-Athylat nicht bestandig oder anlagerungsfahig; offenbar 
Abspaltung einer Carbathoxylgruppe, zum groBten Teil ais Kohlensaurediathylester; 
Bldg. von Natriumdiphenylenessigester. — Oxalmethantricarbonsauretetradthylester, Zers., 
wobei offenbar der Oxalatrest abgespalten wird. — Benzalmalonsaurediathylester, 
Addition an die Doppelbindung unter Bldg. des Na-Salzes des l,l-Atlioxyphenylathan-
2,2-dicarbonsdurediathylesters. — Fumarsaurediathylester ist noch reaktionsfiihiger ais 
vorst. Ester gegen alkoholfreies A thylat; es erfolgt aber keine Anlagerung an der Carb-
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iitlioxylgruppe. — Zimtsaureuthylester; aucli bei liingerer Rk.-Dauer bliebcn 90% des 
Esters in Lsg., 83% wurden zurtickerhalten, der Rest fast vollstandig ais Zimtsaure. —
III . A n l a g e r n d e  E s t e r  ( a - K e t o s a u r e e s t e r ) .  Beim Phenylglyoxyl- 
saureathylester u. Phtlialonsdurediathylesler tr i t t  m it alkoliolfreiem Athylat in A. zu- 
nachst Anlagerung ein; beim rasehen Zcrlegcn durch CO, erhalt man die Ester groBten- 
teils unveriindert zuriick; la,Ct man die Lsg. unter LuftabschluB einige Zeit stehen, 
fiirbt sie sich dunkel, u. es fallen tiefgefarbte Salze aus; gleiche Prodd. erha.lt man auch

aus Na-Pulver u. Ester unter A. — Vielleicht handelt es
q  H  • C------- C-OC II sich um metallketylartige Yerbb. (vgl. nebenst.). —

0 6 I II Oxomalonsduredidthylesler\ m it frisck hergestelltem,
C\^...--J0  reinem Ester ging nur wenig mehr ais 1 Mol. in Lsg.

Na Trotzdem ist in der ather. Lsg. der Anlagerungsverb.
wohl ein Gleichgewicht zwischen der Verb. m it dem 

Athylat an der Ketogruppc u. der Anlagerungsverb. der Carbathoxylgruppe vorhanden. 
Fiigt man Oxomalonsaurcdiathylester zu alkoliolfreiem Na - M e t  h y 1 a t  in A., bildet 
sich schnell die in diesem Pall in A. unl. Anlagerungsverb., die durch CO, in Natrium- 
methylcarbonat u. Ester zerlegt wird. SiiBe das Metkylat nur an der Ketogruppc, dann 
ware keine Gelegenheit zur Umestcrung gegebcn. — Das in A. 1. Rk.-Prod. aus Ester 
u. A thylat (Molverhaltnis 1: 1) bildet eine goldgelbe, blattrige M. (Abdampfen aus A. 
im Vakuum); durch Zers. der frischen Lsg. m it C02 erhalt mail 70—80% des Esters 
unvcrandert zuriick, der iibrigc ist in der C02-Fiillung in nicht untersuchter Form 
gebunden. — Triinethylbrenzlraubensaureathylesler ist gegen Na-Athylat sehr labil. 
Selbst bei sofortiger Zers. der sich schnell tiefrot fiirbenden Lsg. des Anlagerungsprod. 
m it CO, oder CS2 komiten nur 40% des Esters unverandert wiedergewonnen werden. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 133. 305—27. 30/4. 1932. Tiibingen, Univ.) BUSCII.

E. C. C. Bały, Die Photosynlkese der Zucker. Zusammenfassender Vortrag der 
Forschungsergebnisse des Vf. (Oil Colour Trades Journ. 81. 829. 18/3. 1932.) Oh l e .

John Walter Hyde Oldham und Jean Kerr Rutherford, Eine neue Methode zur 
Darsldlmig von 2-Monomelhylglucose. Synthese von 2,6-Dimelliylglucose. (Vgl. C. 1932.
I. 2018.) Die 2-Methylglucose wurde auf folgendem Wege gewonnen: Monoaceton- 
glucose — y  Tribenzoylmonoacetonglucose — y  Tribenzoylglucofuranose —
3,5,6-Tribenzoylmethylglucofuranosid (I) — y  2-Methyl-3,5,6-tribenzoylmethylgluco- 
furanosid (II) — ->- 2-JMethylmethylglucofuranosid (UL) — ->- 2-]Methylglucose (IV). 
Die Verbb. I, II  u. IH  wurden bisher nicht krystallisiert erhalten, die iibrigen sind be- 
kannt. Bzgl. modifizierter Darstellungsweise' vgl. Original. IV diente ais Ausgangs- 
material zur Darst. des 3,4-Di-p-toluolsulfoderiv. des 2,G-Dimetliyl-f}-metliylglueosids (V), 
das sich ais ident. erwies m it der Di-p-toluolsulfoverb. eines aus methylierter Starkę 
erhaltenen Dimethyl-/?-methylglucosids. Die Darst. von Y geschah iiber die folgenden 
Verbb. IV wurde nach einer neuen, noch nicht beschriebenen Methode in 2-Methyl- 
fi-methylglucopyranosid umgewandelt. Daraus in iiblicher Weise 2-Methyl-3,4,6-lri- 
p-loluolsulfo-fŚ-methylglucosid. C29H3.,0 12S3, aus Eg. +  A. diinne Nadeln vom F. 168 
bis 169° (Zers.), [tx]o =  +13,8° (Chlf.; c =  4,11). — Daraus 6-Jod-2-methyl-3,4-di- 
p-loluolsulfo-p-methylglucosid, C22H ,80 9S2J, Biischel diinner Nadeln vom F. 184— 185°, 
[<x]d =  +26,6° (Chlf.; c =  4,3). — Daraus 2-Methyl-3,4-di-p-toluolsulfo-[)-methyl- 
glucosid-6-nilral, C,2H280 12S2N, aus A. +  Eg. diinne Nadeln vom F. 157—158°, 
[cc]d =  —3,4° (Chlf.; e =  2,449). — Daraus 2-Methyl-3,4-di-p-toluoUulfo-f]-methyl- 
glucosid, C22H ,9O10S2, aus Butyl-A. Krystalle vom F. 137—140°, [cc] d =  —17,8° 
(Chlf.; c =  3,535). — 2,6-Dimethyl-3,4-di-p-toluolsulfo-fS-melhylglucosid (V), C23H31O10S2, 
aus absol. A. Krystalle vom F. 155—157°. — 2-Melhylbenzyliden-fi-melhylglucosid, 
C15H20Oc, aus 2-Methylglucopyranosid u. Benzaldehyd m it ZnCl2 ais Katalysator
3 Stdn. bei 70°. Aus abs. A. Nadeln vom F. 170—171°, [<x ] d  — —69,2° (Chlf.; c =  
4,2). Liefcrt bei weiterer Jlethyliennig das bekannte 2,3-Dimethylbcnzyliden-/?- 
methylglucosid. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1086—91. Marz 1932. St. Andrews, 
Univ.) O h le .

Donald J. Loder und W. Lee Lewis, Reaktionsfdhiglceit der mełJiylierłen Zucker.
VI. Die Wirkung verdiinnten Alkalis auf 3-Melliylglucose. (V. vgl. C. 1932. I. 1218.) 
Bei der Einw. von Kalk-W. yerhiilt sich 3-Melhylglucose (I) prinzipiell anders ais 
Tetramethylglueose (H). W ahrend Et hauptsachlich Tetramethylmannose ais Rk.- 
Prod. liefert, entsteht aus I  ais Hauptumwandlungsprod. 3-Hethylfructose (HI), (32% 
der Theorie), daneben wahrscheinlich nur Spuren 3-Meihylmannose u. ca. 3%  Sac- 
charinsaure (undefiniert). Der Rest (64%) von I  bleibt unverandert. Die Trennung
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von I u. III erfolgte nach Oxydation m it Br-W. nach HUDSON u . I sb e l l  zum 3-Methyl- 
dther der Oluconsaure, die iiber ihre Brucin- u. Cinclioninsalze gercinigt wurde. Damit 
ist der erste direkte Beweis gegeben, daB I u. III die Methoxylgruppe am gleichen C- 
Atom 3 tragen (friiher wurde dieser SchluB nur aus der Idcntitat ihrer Osazone ge- 
zogen). Bei der Umlagerung yon I u. III wurde ein anormales Ansteigen des Ab- 
sorptionsvermogens yon Jod  in alkal. Lsg. nicht beobaehtet. Eine Yerschiebung der 
Doppelbindung in die 2,3-Stellung aus dem intermediar anzunehmenden 1,2-Endiol 
findet hier also offenbar nicht sta tt. — Yon verd. Alkalien wird bei 35° aus I  dieMethyl- 
gruppe langsam ais Methanol abgespalten, boi 100° sehr schnell. — 3-Methylfruclose 
(III) wird yon Kalk-W. bei 35° in entsprechender Weise zum Teil in I umgelagert, aber 
das Gleichgewieht liegt hier ganz erheblich anders, ais wenn man yon I  ausgcht. In 
diesem Falle betragt die Gleichgewichtsdrehung -|-15,9°, ausgehend von III dagegen 
—21,9°. Die L o b r y  DE BRTTYN-Uinlagerung der Zucker ist daher kcine cinfache 
umkehrbare Rk. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1040—54. Marz 1932. Eyanston, 
Univ.) Oh l e .

James Colętuhoun Irvine und Erie Thomas Stiller, Weiłere Versuche zur Róhr- 
zuckersynlhese. (Vgl. C. 1930. I. 1121.) In  Fortsetzung ihrer friiheren Verss. zur Rohr- 
zuckcrsynthese haben Vff. nach einem modifizierten Verf. aus Inulin eine moglichst 
reine, sirupose Telracelyl-y-fruclose dargestellt u. diese m it Tctracetylglucosc in Bzl., 
sowie in Chlf. m it P;.06 sowohl in Ggw. ais auch in Abwesenhcit von ZnCl2 kondensiert. 
Ais Rk.-Prodd. wurden neben den Octacetaten von Isorohrzucker Diglucosen u. 
Difruclosen vom Trehalosetypus, sowie Olucosepenlacetat erhalten, aber kcin Rohr- 
zueker. Nur in einem Falle wurde in geringer Ausbeute ein amorplies Prod. von der 
Zus. des Octacetylrohrzuckers erhalten, dessen opt. Daten vor u. nach der Hydrolysc 
annahernd auf Octacetylrohrzucker stimmen. In  Anbetracht der groBen Anzahl von 
Rk.-Prodd. konnen diese opt. Befunde aber zufalliger N atur sein. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 1079—85. Marz 1932. St. Andrews, Uniy.) Oh l e .

T. C. Taylor und David Lifschitz, tJbcr die Ilydrolyse der Maissldrke und ihrer 
Amylosen im Hinblick au f die Bildung von Oentiobiose. Vff. untersuchten yergleichend 
das Verh. von Glueose, Maisstarke, sowie a- u. /J-Amylose aus Maisstarke bei dor Hydro- 
lyse mit 0,06 n-HCl bei 3 Atm. Druck. Hydrolysendauer 30 Min. Die p-Amylose, die 
85% der Gesamtmaisstarko ausmacht, gibt k e i n e Oentiobiose, sondern nur die 
a-Amylose, was einerseits aus den spezif. Drehungcn der Hydrolysenprodd., anderer- 
seits durch Isolierung der Gcntiobiose ais Osazon nachgewiesen wurde. Auch aus Glu
eose entsteht auf synthet. Wege unter denselben Bcdingungen Gcntiobiose, aber nur 
wenn die Glucosekonz. groB ist. 172 g Glueose in 500 cem 0,06 n-HCl lieferten ca.
1 g Oentiobiose, isoliert nach Yergarung dor Glueose u. anderer yergarbarer Konden- 
sationsprodd. ais Acetat. Die Gcntiobiose macht jedoch nur 10—15% der nicht yergar- 
baren Kondensationsprodd. der Glueose aus. In  verd. Lsgg. wird dagegen Oentiobiose 
unter den oben angegebenen Bedingungen yollstdndig hydrolysiert. Vff. nehmen 
daher an, daB die bei der Hydrolyse von a-Amylose auftretende Gentiobiose nicht durch 
eine synthet. Nebenrk. heryorgegangen ist, sondern ais echtes S p a l t s t i i c k  auf- 
gefaBt werden muB. Danach wiirde also die a-Amylose ein aus Gentiobiosekomplexen 
aufgebautes Kohlenhydrat enthalten. (Journ. Amer. chem. Soe. 54. 1054—63. Marz
1932. New York, Columbia-Univ.) Oh l e .

Leopold Schmid und Ludwig Haschek , Kryoskopische Molekulargewichts- 
beslimmungen an Zuc.kern und Inulin  in  flussigem Ammoniak. Vff. bestiitigen im 
Gcgensatz zu den neuen Anschauungen iiber die MolekulargroBe des Inulins ihre 
friiheren Ergcbnisse (ygl. C. 1927. I. 2914) m it Hilfe einer yerbesserten Apparatur, 
wonach das Inulin in fl. NH3 ais dimolekulares Fructoseanhydrid erscheint. (Monatsh. 
Chem. 59. 328—34. Marz 1932. Wien, Univ.) Oh l e .

Leopold Schmid und Rudolf Falkę, Viscosildtsmessungen an Kohlenhydraten in 
flussigem Ammoniak, Formamid und Wasser. (Vgl. vorst. Ref.) Um weitere Beweise 
fiir die niedrige TeilchengróBe des Inulins in flussigem NH3 beizubringen, untersuchen 
Vff. die Viscositdt von Lsgg. von Olucose, Rohrzucker, Raffinose, Inulin  u. Olykogen 
in fl. NH3 nach der Methodik von STAUDINGER. Die Viscositatsbestimmungen er- 
folgten bei —44, —54 u. —64°, einerseits bei Atm.-Druck, andererseits bei einem 
Uberdruck von 260 mm W. In  allen Fiillen stieg rjsp. proportional der Konz. an u. 
war unabhangig von Druck u. Temp. Eine Abhangigkeit der Viscositat vom Capil- 
larendurchmesser besteht nicht. Diese Befunde stehen im Einklang m it der Annahme 
eines niedrigen Mol.-Gew. fiir Inulin u. Glykogen, Auffallig ist indessen, daB sich auch
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wss. Lsgg. von Inulin yiscosimetr. n. yerhalten, ebenso wie wss. Lsgg. einfacher Zucker, 
trotzdem auf Grund der Molgew.-Best. die TeilchengróBe des Inulina in W. sehr hoch 
angenommen werden muB. Die Brauohbarkeit der Visco8ita.tsmessungen zur Ab- 
schatzung der TeilchengróBe wird daher angezweifelt. Viscositatsmessungen an Inulin- 
lsgg. in Formamid haben die Ergebnisse von S t a u d i n g e r  (C. 1930. II. 3134) be- 
stiitigt. (Monatsh. Chem. 59. 357—80. Marz 1932.) O h le .

Leopold Sclimid und Erwin Kotter, E in  Triłylather des Olykogens. Olykogen 
liefert m it Tritylehlorid in Pyridin bei 100° in 20 Stdn. ein Prod. der Zus. [C12H19Oi0- 
C(C6H 5)3]x, braunes Pulver vom F. 235— 236°, durchweg mil., ausgenommen in Pyridin. 
Bei der Verseifung m it HC1 in Chlf. wird Glykogen prakt. quantitativ regeneriert. 
Inulin  lieferte unter den gleiehen Bedingungen keinen Tritylather. (Monatsh. Chem. 
59. 335—40. Marz 1932. Wien, Uniy.) O h le .

Stanley Joseph Green, Unvollstandige Yerbrennung organischer Verbindungen in  
Oegenwart von Kałalysatoren. I. Toluol. Die Oxydation yon Toluol m it Luft iiber 
V A  (auf Asbest) beginnt bei 300°. H auptprod.: Benzoesaure neben etwas Benzaldehyd. 
Mit steigender Temp. wird mehr Benzaldehyd gewonnen, boi 450° iiberwiegt der Benz
aldehyd, iiber 450° werden fast nur C02 u. H„0 gefunden. Ais bisher unbekanntes 
Prod. wurde Anthrachinon gefunden, optimal bei 400° 4—5%  des umgesetzten Toluols. 
Optimale Oxydationsbedingungen, Toluol: 0 2 1 :1  bis l:0 ,5 V o l., Temp. <  450°, 
groDe Gasgesohwindigkcit, ergeben 60% des umgesetzten Toluols an Benzoesaure, 
Benzaldehyd u. Anthrachinon. Gesamtumsatz 10—12%- —- Mit Mo-Kontakt beginnt 
die Rk. bei wesentlich hóheren Tempp., lebhaft ist sie erst bei 480—530°. Hauptprod.: 
Benzaldehyd, daneben sehr wenig Benzoesaure u. Anthrachinon, aber m it steigender 
Temp. immer groBere Mengen eines Oles, das hoch zwischen 280° u. 320° siedet, wahr- 
scheinlich besteht es aus Ditoluylen, da es weder von Alkalien noch yon KM n04-Lsg. 
angegriffen wird. Giinstigste Oxydationstemp. ist 480°, bei der, bezogen auf um- 
gesetztes Toluol, 26% C02, 60% Benzaldehyd u. 13% Ol erhalten wurden. Gesamt
umsatz etwa 2%. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 123—26.15/4.1932.) J . Schm i.

Henri Barbier, Die tert.-Bulylcymole und ilire Nilrierungsprodukle. Die kiinstlichen 
Moschusse sind Trinitroderiyy. des tert.-Butyltoluols u, des tert.-Butylxylols. Die Di- 
nitroderiyy. besitzen nur dann Moschusgeruch, wenn noch eine osmophore Gruppe 
zugegen ist. Es war daher zu yermuten, daB die noch unbekannten tert.-Butylcymole 
moschusartig riechende Trinitroderiyy. oder aueh D initroderiw . liefern wurden, wenn 
die Isopropylgruppe ais osmophore Gruppe funktioniert. — p-Cymol ist fiir die F r ie d e l - 
CRAFTS-Rk. schlecht geeignet, w*eil es durch A1C13 stark zers. wird. Vf. hat es daher 
mit tert.-Butylalkohol u. H 2S 04 yorsichtig kondensiert, um Sulfonierung zu yermeiden, 
u. so m it guter Ausbeute ein tert.-Bulyl-p-cymol erhalten. Dieses liefert je nach den 
Bedingungen ein geruchloses Mono- u. ein intensiy moschusartig riechendes Dinilro- 
deriv. m-Cymol laBt sich durch FRIEDEL-CRAFTS-Rk. gut in ein terl.-Bulyl-m-cymol 
iiberfiihren, dessen Dinilroderiv. jedoch nur einen sehr schwachen Geruch aufweist. 
Diese Befunde sind bomerkenswert, weil in der Xylolreihe nicht das p-, sondern das 
m-Isomere das stark riechende Deriv. liefert. AuBerdem muB man vom m-Xylol aus 
bis zum Trinitroderiy. yorgehen, um den Moschusgeruch zu erhalten, wiihrend vom 
p-Cymol aus sehon das Dinitroderiy. wohlriechend ist. Hierdurch wird der osmophore 
Charakter der Isopropylgruppe bestiitigt.

V e r  s u c h e. terl.-Bulyl-m-cymol, C14I I22. Aus 200 g m-Cymol, 8 g A1C13 u. 50 g 
tert.-C4H9Cl; nach beendeter HCl-Entw. m it W. u. NaOH waschen u. fraktionieren. 
Schwach riechende Fl., K p.737 227° (korr.), D.20 0,86 60, iid20 =  1,4950. — Dinitroderiv., 
C14H 20O4N2. 20 g des yorigen in 200 g stark gekiihlte H N 03 (D. 1,5) einriihren (Temp. 
nicht iiber 0°), auf Eis gieBen, Prod. m it yerd. NaOH waschen. Aus A. Nadeln, F. 155°.
— lert.-Butyl-p-cymól, C14H 22. Gemisch von 80 g p-Cymol u. 16 g tert.-Butylalkohol 
in 200 g stark gekiihlte konz. H 2S 04 eintropfen (Temp. nicht iiber 0°), auf Eis gieBen, 
obere Schicht m it verd. NaOH waschen u. fraktionieren. K p.730 228° (korr.), K p.2 64°,
D .15 0,8876, nu20 =  1,4972. Aus dem Nachlauf konnte in kleiner Menge ein Prod. 
von K p.737 236—237° u. gleicher Zus. isoliert werden. Es bilden sich demnach beide 
moglichen Isomere. — Dinitroderiv., C14H ,0O4N2. Aus yorigem Hauptprod. wie oben. 
Aus A. hellgelbe rhomb. Blattchen, aus Aceton yoluminose Prismen, F. 132—133°. — 
Aus den Mutterlaugen des yorigen in kleinen Mengen noch 2 isomere D initroderiw ., 
perlmutterglanzende Blattchen, F. 126°, u. Nadeln, F. 145°. (Helv. chim. Acta 15. 
592—96. 2/5. 1932. Genf, Lab. v. G iy a u d a n  & Cie.) L in d e n b a u m .
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Otto Behaghel und Heinrich Seibert, Ober die Einwirkung von Halogen auf 
Arylselencyanide. Ahnlich der Darst. des CcH5 ■ SCI (vgl. L e c h e r  u . H o ls c h n e i d e r ,
C. 1924. II. 182), lag es nahe, zur Gewinnung der Arylsdenhalogenide von den Diaryl- 
diseleniden oder Sełenophenolen auszugehen. Erstere werden aus den Arylselencyaniden 
durch Einw. milder Allcalien erhalten: 2C6H 5-Se-C N — >- C6H'5■ Se• Se■ CęH^ -}- (CN)2. 
Sio werden durch weitere Einw. von Alkali zu Sełenophenolen u. Seleninsauren dis- 
proportioniert. — Es hat sich jedoeh gezeigt, daB dieser Umwcg nicht notwendig ist. 
Dio Arylselenhalogenide lassen sich viel beąuemer durch direkte Einw. von Halogen 
auf dio Arylselencyanide gewinncn, ohne daB Kemsubstitution eintritt. So liefert 
C„H5-SeCN unter Abspaltung von Bromeyan glatt das Phenylselenbromid, C„H5-SeBr
(I), eine sehr bestiindige Verb. im Gegensatz zum C8H5 • SBr, welchcs L e c h e r  u . Mit- 
arbęiter (C. 1925. I. 1597) wegen seiner Zersetzlichkeit nicht isoliert haben. Wird I  
in A., Bzl. oder am beston Toluol m it Zn-Staub erwiirmt, so farbt sich die erst tief rot- 
braune Lsg. golb, u. das F iltrat liefert Diphenyldiselenid. Durch W. oder Lauge wird I  
in Diphenyldiselenid u. Phenylseleninsaure. verwandelt, wahrscheinlicli so:

C0H5 ■ SeBr - f  H 20  — >- HBr +  C0H5-Se-OH 
C„H5• SeOaH +  C6H5-SeH ± HO-Se:C.Hv  h , 0  +  C6H5 • Se • Sc • C6H5.

Das Zwischenprod. C8H5-So-OH wird Phenylselenensaure genannt. — Verwendet 
man bei der Darst. yon I  iiberschiissiges Br, so entsteht Phenylselentribromid, C»H5 • 
SeBr3 (II), welchcs im Vakuum iiber P20 5 u. IiOH Brom yerliert u. in I iibergeht. Um- 
gekehrt nimmt I Br auf u. bildet II. Es liandclt sich also um eine Gleichgewiehtsrk. 
zwischen I u. Br gegeniiber II. Letzteres ist ais Tribromid der Phenylseleninsaure auf- 
zufassen, in welche es bei schnellcm Umsetzen mit W. oder Lauge iibergeht. Umgekehrt 
bildet Phenylseleninsaure mit wss. HBr II zuriick:

C„HS • Se02H  +  3 HBr =  C0H5- SBr3 +  2 H20.
Versetzt man C0H5-SeCN mit ziemlich verd. Lsg. von Br in A. oder Chlf., so daB 

CcH5 • SeCN im UberschuB bleibt, so bildet sich Diphenylseleniddibromid. — Auch sub- 
stituierte Arylselencyanide kónnen in Mono- u. Tribromidc iibergefiihrt werden. Dagegcn 
wurden mit Cl bisher nur Trichloride erhalten.

V e r  s u c h e. Plienylselencyanid. Anilin in HC1 diazotieren, mit Na-Acetat ab- 
stumpfen, bei 0° wss. KSeCN-Lsg. cintropfen, dunkles Ol in A. aufnehmen, iiber Cu dest. 
K p.u  117—118° (vgl. C h a l le n g e e  u .  P e te r s ,  C. 1928. II. 748). Daneben wechselnde 
Mengen von Dip/ienylselenid, Kp.n  149—150°, identifiziort ais Dibromid, C12H10SeBr2, 
orangegelbe Krystalle, F. 144°. — Diphenyldiselenid. Durch 1-std. Einleiten von NH3 
in die sd. alkoh. Lsg. des C6H5'SeCN. Aus A. gelbe Krystalle, F. 62,5°. — Phenylselen- 
brotnid, C„H5BrSe (I). 1. Aus 4 g  C0H5-SeCN in 5 ccm Chlf. mit 2 g Br in 5 ccm Chlf.
2. 18,2 g C0H5- SeCN in 30 ccm CCI,] mit 16 g Br in 25 ccm CC14 yersetzen, BrCN u. CCl.j 
abdest., Riickstand im Vakuum dest. Kp.is 107—108°, K p.35 134°, aus Chlf. oder A. 
tief rote, derbe Krystalle, F. 62°. — Phenylselentribromid, C„H5Br3Se (II). 1. Aus C„H5- 
SeCN in Chlf. mit etwas Br-t)bcrschuB. 2. Aus I  in trockencr Br-Atmosphare 
oder in Chlf. m it Br. Aus Chlf. scharlachrote Nadeln m it starkem Oberflaehenglanz,
F. 105°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 812—16. 4/5. 1932. GicBen, Univ.) L indenbatjm .

Efisio Mameli und Flora Piaggesi, Mercurierung in der aronialischen Reihe.
VII. Mitt. Quecksilberderivale des m-Kresols. (VI. ygl. C. 1927 .1. 1438.) In  Fortsetzung 
friiherer Verss. wird die Mercurierung des m-Kresols untersucht. Es werden Mono- 
u. Dimercurideriw. erhalten. Die Verss. werden unter yerschiedenen Bedingungen 
ausgefuhrt: in verd. essigsaurer Lsg., in verd. alkoh. Lsg., in verd. alkoh. essigsaurer 
Lsg., in der K alte u. in der Warme; in k. wss. Lsg. u. in alkal. Lsg., schlieBlich ohne 
Lósungsm. durch direkte Einw. in der Warme. Es entstehen Gemische yorsehiedener 
Prodd., dio sich langsam abscheiden. Erhalten wurden: In  geringer Menge 1-Methyl-
3-oxy-d-acelyloxymercuribenzol, C9Hi„03Hg, pulverige Substanz, F. 130°. Liefert bei 
weitere in Mercurieron l-Methyl-3-oxy-4,6-diacetyloxymercuribenzol, F. 195°. Bei der 
urspriinglichen Mercurierung entsteht in gróBerer Menge besonders in verd. essigsaurer 
Lsg. bei Anwendung yon m-Kresol u. Mercuriacetat im Verhiiltnis 2: 1 1-Methyl-
3-oxy-6-acelyloxymercuribenzol, C3H10O3Hg, pulyerige Substanz, F. 155°. Liefert bei 
weiterem Mercurieron ebenfalls l-Methyl-3-oxy-4,6-diacelyloxymercuribenzol, F. 195°. — 
l-Methyl-3-oxy-4,6-diacetyloxymereuribenzol, Cu H 120 5Hg2, wnirde bei fast allen Mer- 
curierungen, besonders in wss. Lsgg. erhalten. Braunt sich bei 185°, F. 195°. Zers. 
bei 218°; yerandert sich in feuchter Luft u. am Licht. — l-Methyl-3-oxy-2,6-diacetyl- 
oxymercuribenzol, Cu H12OsHg2, entsteht hauptsaehlich, wenn die Mercurierung von

XIV. 2. 4
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m-Kresol in w. verd. essigsaurer Lsg. ausgefuhrt wird m it 1 Mol. Mercuriacetat auf 
0,1 Mol. m-Kresol. Briiunt sich bei 220°, Zers. bei 232—235°. — Dio Stellung der 
ITg-Gruppen wurde durch Kuppeln m it Diazoniumsalzen sichergestellt, wobei die 
Acetyloxyinercurigruppen durch Azogruppen ersetzt werden. Bei der Kupplung von 
Benzoldiazoniumchlorid m it der in gróBcror Mengc crhaltcncn Vcrb. entstand neben 
einer schwer zu reinigenden braunen Substanz, F. iiber 210°, die nicht naher untersucht 
wurde, 2-Mjdhyl-4-oxyazóbenzol, hellgelbe Substanz, F. 90°. Es ergibt sich also die 
Konst. der Verb. vom F. 155°. In  geringer Menge wird hierbei auch l-Methyl-3-oxy-
4,6-dibenzolazobenzol, F. 147—149°, erhalten. Letztere Verb. entsteht auch bei der 
Kupplung von Benzoldiazoniumchlorid m it der Dimercuriverb. vom F. 195°. — Bei der 
Einw. von HNO;) auf l-Methyl-3-oxy-4,G-diacetyloxymercuribenzol entsteht immer 
nur ein kompliziertes Gemisch von Nitroverbb., aus dem sich keine definierte Sub
stanz abscheiden lieB. — Aus den Acetyloxymercuriverbb. des m-Kresols wurden die 
cntspreehendcn Cliloride, Nitrate u. Sulfale hergestellt. Zur Gcwinnung der Chloridc 
wurde dio k. Lsg. der Aeetate in NaOH m it einer gesatt. NaCl-Lsg., die m it einigen 
Tropfen HC1 angesauert ist, behandelt. 4-Methyl-2-oxyplienylquecksilberchlorid 
(2) (4) (l) (4)

HO-CaH3(CH3)-HgĆl, F. 209°. — 2-Methyl-4-oxyphenylquecksilberchlorid, HO-CoHj-
(2) (i) (3)

(CHjJ-HgCI, F. 212°. — l-Methyl-3-oxyphenylendiquecksilberdichlorid-(4,G), HO- CcH.,-
(1) (4,0)

(CH3)-(HgCl)2, F. 215°. — Die Nilrate wurden erhalten durch Behandeln der Lsgg. 
der Aeetate in 5%>g- NaOH m it gesatt. N aN 03-Lsg., die m it H N 0 3 angesauert ist.

(2) (4) (i)
Analog die Sulfale m it H..SO., u. Na,SO.,. — HO-C0H3(CH3)-HgNO3, Zers. ohne zu

(4) 02) (1) (3) ( i)
schmelzen, ebenso die anderen N itrate. HO-C0H3(CH3)'HgNO3. HO-CcHo(CH3)-

(4.0) (2) (4) (1) (4) (2) (1) (3) (1)
(HgN03)2. -  [HO• C0H3(CH3)• Hg]2S04. [HO-C0H3(CH3)-H g]2SO4. [HO • C„H2(CH3) •

(4.0)
IIg]2S 04. Dio Verbb. sclim. nicht. (Gazz. chim. Ital. 62. 158—74. Febr. 1932. Parma, 
Univ.) F ie d l e r .

Charles A. Kraus und Howard S. Nutting, Untersuchungm iiber organische 
Gcrmaniumderivate. V. Reaktion von Nalriumiriphenylgermanid mit halogenierten 
Methanm in  flussigem Ammoniak. (IV. vgl. C. 1930. II. 3394.) Triphenylgermanium 
ist eine amphotere Gruppe, die m it Halogencn nicht-salzahnliche Verbb. bildet u. mit 
Alkalimetallen cchto Salzo. Nach K a h l e r  (Thesis, Brown Univ. 1930) ist Natrium- 
iriplienylgermanid in fl. NH3 stiirker ionisiert, ais gewóhnliche anorgan. Salze, wie die 
Alkalimetallhalide. — Es werden dic Kkk. von NaGc(C0H5)3 in fl. NH3 m it CH3J, 
C2H5Br, CH.,C12, CHC13 u . CCI,, untersucht; Besclireibung u. Abbildung der Apparatur 
vgl. Original. — Die Monohalogendcriw. reagieren quantitativ nach der Gleichung I: 
Triphenylmethylgerman, (CcH5)3GeCH3, aus Na-Triphenylgermanid +  CH3J  in fl. NH3; 
Krystalle, aus Chlf. +  CH3OH, F . 70,5—71,0°; unl. in fl. NH3, reagiert darin nicht 

I (C0H5)3GcNa +  RX  =  N aX +  (CcH-)3GeR
II 2 (C„H5)3GeNa +  CH2C12 =  [(C0H5)3Go]aCH, +  2 NaCl

III 2 (C6H5)3GeNa +  CH,Cla +  NH3 =  2 NaCl +  (C0H 5)3GeCH3 +  (C0H5)3GcNH„
IV 3 (C6H5)3Go- +  CHCi; +  NH3 =  [(C6H5)3Go].,CH2 +  (C0H5)3GeNH2 +  3 Cl~
V 3 (C0H5)3Go- +  CHC13 +  2 NH3 =  (C0H5)3GcCH3 +  2 (C0H0)3GeNH2 +  3 Cl~

mit Na. — Triphenylalhylgerman, (C0H5)3GeC2H 5, Bldg. ebenso m it C2II5Br; Krystalle, 
aus Isopropylalkohol, F. 78—78,5°; reagiert m it Br in CC14, anscheinend unter Sub- 
stituierung einer C6H5-Gruppe, unter Bldg. einer Verb. vom F. 67—70°; sublimiert 
bei 100° im Vakuum. — Bei der Rk. m it Methylenchlorid oder -bromid sind die End- 
prodd. Triphenylgermanylmethan, Triplimylgermaniumoxiyd u. . Dilriphenylgermanyl- 
methan. Die letzte Verb. ist das n. Substitutionsprod. entspreehcnd Gleichung II. 
Die beiden anderen Ycrbb. entstehen in geringerer Menge dadurch, daB eine der C- 
Valenzen m it NH3 reagiert; ein H-Atom des NH3 verbindet sich m it einer der C-Valenzen, 
wahrend sich die zuruckbleibende NH2-Gruppe m it der (C8H5)3Ge-Gruppe verbindet. 
Das resultierende Triphenylgermanylamin wird dann zum Oxyd hydrolysiert. Die Rk. 
in fl. NH3 Yerliiuft demnach nach Gleichung III. — Ditriphenylgermanylmethan, 
[(C6H 5)3Ge]2CH2; Krystalle, aus Chlf.-CH3OH, F. 132—133°; unl. in fl. NH3. — Gibt 
mit Triphenylgermaniumoxyd, F. 180—182°, eino Reihe fester Lsgg., aus denen es 
sehwer getrennt werden kann. — Die Rk. mit Chlf. ist nach Gleichung IV (haupt-
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sachlich) u. Y 7,11 formuliercn u. gibt diesolbon Prodd. wio mit CH2C12, doch werden 
groBere Mengen Triphenylgermanylamin (ais Oxyd erhaltcn), weniger Triphonylmethyl- 
gorman u. betriichtlicho Mengcn Ditriphenylgormanylmethan gebildot. — Na-Tri- 
gormanid rcagiert mit CCI, iihnlieh wic m it CHC13 u. CfLCL, aber ansclieincnd kompli- 
zierter. Es werden Triphcnylgermaniumoxyd u. eine Anzahl niedrig schm. Verbb. er- 
halten; zweifellos nimmt NH3 an der Rk. teil. — FoSTER (Tlicsis, Brown Univ. 1927) 
erhiolt aus Na-Triphenylgormanid +  CCl.i in Bzl. Hemplienylgermanoatlian +  wenig 
Triphenylgermaniumoxyd. •—• Die Resultato der Unters. zoigen die Neigung der leichteren 
Elomentc der 4. Gruppe, sich m it N  zu yerbinden. (Journ. Amor. chem. Soc. 54. 1G22 
bis 1G30. April 1932. Proyidence, Rhode Island, Brown Univ.) B u sch .

Ludwig Anschutz und Hans Walbrecłit, Uber den Meclianismus der Einwirkung 
von Aroxyl- und Alkoxylphosphordichloriden auf Brenzcatechin. Im AnschluB an friiherc 
Verss. (vgl. C. 1928. II. 239), durch die der Mechanismus der Einw. von PCI3 auf Brenz- 
catcchin aufgekliirt wurde, lassen Vff. je tzt Aroxyl- u. Alkoxylphosphordichloride 
auf Brenzcatechin einwirken. Es ergibt sich, daB dieso Rk. ebenfalls in 3 Phasen u. 
ganz analog der oben genannten nach folgendem Schema ablauft:

A R O P c g  +  g ° >  C8H4 =  R O P< q> C 6H, +  2HC1;

B C6I14< § h  +  R O 'P < o > CA  =  C8H4< $ ^ P < ° > C , H 4 +  II-OR;

C CaII4< { ^ P < o > C aH , +  R O -P < q > C 6II4 =  (C6H ’[ l ,2]:)3(POs)J +  H -O R

Dio bei der Rk. crlialtenen krystallinen Abscheidungen sind o-Oxyphenyl-o-phe.nyU.n- 
phosphit, HO(2)C0H ,(l)O -P : O2(l,2)C0H4. Die hochsicdenden fl. Ncbenprodd. sind 
o-Plienylenphosphit. Der in B formulierto Umesterungsvorgang verliluft auch gesondert 
fiir sich: Athyl-o-phenyle71phosph.it liefort m it Brenzcatechin in Ggw. von HC1 o-Oxy- 
phenyl-o-phenylenphosphit u. ais Nebenprod. Athylchlorid. Hierbei zeigt sich, daB dio 
bei A entstandene HC1 fiir den weiteren Verlauf der Rk. nótig ist, donn ohno HC1 
tr i t t  keine merkliche Umsetzung ein. Dio freie OH-Gruppo im o-Oxyphenyl-o-phenylen- 
phosphit liiBt sich acetylieren, aber nicht methylieren. Der Methylather wurdo auf 
andere Weise hergestellt.

V ersuche . o-Oxyphenyl-o-pheHylenphosphH,C12H90.,P, wurde bei der Rk. vonBrenz
catechin m it folgenden Esterchloriden erhaltcn: Phenoxylphosphordichlorid, o-, m- u. 
p-Kresylplwsphordichlorid, Methoxy-, Atlioxy-, Propoxy- u. n-Buloxyphospliordichlorid. 
Das sorgfaltig gereinigte Prod. schm. bei 117—118°. D.i:i7., 1,256. Dio Verb. wurde auch 
durch Einw. von Athyl-o-phenylenphosphit auf Brenzcatechin in Ggw. von HC1 erhalten 
(Gleiehung B). Aus den Muttorlaugen wurde o-Phenylenplwsphit erhalten. o-Acetoxy- 
phcnyl-o-phenylenphosphit, C^HnOsP, durch Erhitzen von o-0 x3̂ phenyl-o-phenylen- 
phosphit m it Acetylchlorid unter RuckfluB auf dem W.-Bado. Olige Fl., Kp.0,02 135°.
— o-Melhoxyphenyl-o-phenylenphosphit, Cl3H u O.[P, durch 8-std. Erhitzen von Óuajacol 
mit Brenzcatechylphosphormonochlorid auf 130°. Schwer bewegliche Fl., K p.0,13 137°; 
K p.13 184°. — Phenyl-o-phenylenphosphit, C12H0O3P, aus Diphenoxylphosphormono- 
chlorid u. Brenzcatechin. Entsteht auch aus Phenol u. Brenzcatechylphosphorniono- 
chlorid. F I.; K p.12 150°. Die Verb. wird auch aus Phenoxylphosphordichlorid u. Brenz
catechin erhalten. Aus den Mutterlaugen dieser Rk. wurden nach Abscheidung des 
o-Oxyphenyl-o-phenylenphosphits durch Dest. unter vermindertem Druck folgende 
Verbb. erhalten: Phenol (Kp.ls 75—85°), Phenoxylphosphordichlorid (Kp.15 90—105°), 
Phenyl-o-phenylenphosphit (Kp.12 154°), u. o-Phenylenphosphit (Kp.12 220—240°). — 
Brenzcateehinester der Phenylphosphinsiiure, C12H90 3P, aus Phenylphosphoroxychlorid
u. Brenzcatechin. Diekfl. (H, Kp.„ 206°; wird nach einiger Zeit fest; F. 124—125°. — 
o-Tolyl-o-phenylenphosphit, C13H n 0 3P, aus o-Kresylphosphordichlorid u. Brenzcatechin. 
K-P-13 159—160°. — m-Tolyl-o-phenylenphosphit, C13Hu 0 3P, analog aus m-Kresyl- 
phosphordichlorid u. Brenzcatechin. K p.u  158—159°. p-Tolyl-o-phenylenphosphit, 
C13IIu 0 3P, aus Tp-Kresylphosphordichlorid u. Brenzcatechin. K p.12 164°. Wird fest,
F. 25°. — Methyl-o-phenylenphosphit, C7H ;0 3P, aus Methylphosphordichlorid u. Brenz
catechin. K p.15 76—77°. — Athyl-o-phenylenphosphit, C8H90 3P, aus Athylphosphor- 
dichlorid u. Brenzcatechin. K p.n  83—84°. — Propyl-o-phenylenpliosphit, C9Hn 0 3P, 
K p.,3 100—102°. — n-Butyl-o-phenylenphosphit, CX0H13O3P, K p.12 116—117°. —Phenyl- 
o-phenylenthiophosphat, C12H90 3SP — C0H5O • P ( : Ś)(: 0 2: CaH4), aus Phenyl-o-phenylen
phosphit u. Schwefel. F. 70°; K p.10 186°. — o-Tolyl-o-phenylenthiophosphat, C13H110 3SPJ

4*
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K p.,4 197—200°; F . 87—88°. — p-Tolyl-o-phenylenthiophosphat, C13H n 0 3SP, K p.]2 206 
bis 208°, F . 71—72°. — o-Methoxyphenyl-o-phenylenlhiophosphat, C13Hu O,SP, F . 93 
bis 94°. (Journ. prakfc. Chem. [2] 133. G5—80. Febr. 1932. Briinn, Tcelin. Hoch- 
schule.) F ie d l e r .

Raymond Delaby, Ober die Vinylaryl- und Vinylaralkylcarbinole; ilire Vberfuhrung 
in p-Homoacroleine. Analog dem vor langerer Zeit (C. 1923. III . 114) fiir die Darst. 
der Vinylalkylcarbinole (I) angegebenen Verf. hafc Vf. durch Kondensation von Aerolein 
m it Aryl- u. Aralkyhnagnesiumbromiden einige Vertreter der cycl. Reihe dargestellt. — 
Vinylphenylcarbivol,CjR10O. Ausbeute75% . K p.2 77°. D .°4 1,035, D.18., 1,023, nn16'2 =
I,5456, Md =  41,37 (ber. 41,22). — Vinyl-o-lolylcarbinol, C10H 12O. Ausbeute geringer. 
K p., 92—93°, D .°4 1,024, D.18, 1,009, nD”  =  1,5429, MD =  45,95 (ber. 45,84). — 
Vinyl-p-lolylcarbinol, C10H 12O, K p.2 90°, 1).°, 1,015, D .18>B4 1,003, nD“  =  1,5346, 
Md =  45,96 (bor. 45,84). — Vinylbenzylcarbinol, C10H12Ó. Ausbeute nur 5%. K p.12j5 l l l  
bis 113°, D .°4 1,021, D.17-2, 1,001, n Dlc>7 =  1,5353, MD =  46,08 (ber. 45,84). — Vinyl- 
.[P-phcnylalhyi]-carbinol, C^H^O, Kp.3 105°, D .°4 1,000, D .164 0,987, nD21 =  1,5271, 
Sin =  50,67 (ber. 50,45). — Vinyl-[y-plienylpropyl\-carbinol, C12H 160 . Ausbeute 
mindestens 57%. K p., 112°, D .°4 0,988, D.184 0,977, n Di 7 =  1,5245, MD =  55,09 (ber. 
55,07). — Fiir die Uberfiihrung der Carbinolo I in dio Aldehyde IV stehen neuerdings 
mehrere Verff. zur Verfiigung (vgl. C. 1931. II. 699; ferner B e r t  u . Mitarbeiter, C. 1930.
II. 2376.1931. II. 430). Vf. bat sich derselben nicht bedient, sondern er hat die Carbinolo

I R • CH(OH)■ C H : CH, II R-CH : CH-CfLBr
III R • C H : CH■ CH2• [N4C0H 12] • Br IV R-CH : CH-CHO 

I mittels HBr oder PBr3 in die Bromide II umgewandelt. Diese verbinden sich m it 
Hexamethylentetramin leicht zu den Salzen IH, welche, nach SoMMELET (Compt. rend. 
Acad. Sciences 157 [1913]. 852) in der Warme hydrolysiert, die Aldehyde IV liefern. 
Nur beim Vinylbenzylcarbinol fuhrte das Verf. nicht zum Ziel. — Bromide II: Ginnamyl- 
bromid, C9H9Br, Kp.., 111—114°. P-o-Tolylallylbromid, C10Hu Br, K p.2 115— 116°. 
p-p-Tolylallylbromid, C10H ,1Br. P-Benzylallylbromid, C10H u Br, K p.10l5 126— 130°. 
(5-[fi'-Plieuylalhyl]-allylbromid, Cn H13Br, Kp.x 117°. p-[y'-Phenylpropyl]-allylbromid, 
C12H15Br, K p.0)7 117—120°. — Aldehyde IV: ji-o-Tolylacrolein, C10H 10O, Kp.,„ 139 bis 
141°; Semicarbazon, F. 216° (bloe) (vgl. B e r t ). p-p-Tolylacrolein, C10H100 , Kp.1G 145 
bis 146°; Semicarbazon, F. 246° (bloc) (vgl. Be r t ). P-[P'-Phenyldthyl]-acrolein, Cu H120 , 
K p.2 115—117°; Semicarbazon, F. 195,5° (bloc). p-[y'-Phenylpropyl]-acrolein, Cj,H140 , 
Kp.w  126—128°; Semicarbazon, F. 172,7° (bloc). (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
1248—50. 11/4. 1932.) L in d e n b a u m .

C. T. Feng, Quatemdre Ammoniumhalogenide des Ephedrins. Methylepliedrin- 
methyljodid (C,0H14ONCH3CH3J) wurde dargestellt durch Zugabe von 100 ccm 5-n. 
methylalkok. KOH +  60 ccm CH3OH u. 75 g C1I3J  in 320 ccm CH3OH-Lsg. zu 100 g 
Ephedrin-HCl +  100 cem 5-n. methylalkoh. KOH wahrend 32 Stdn. Es bildete sich 
•ein Gemisck von Methylephedrin, dessen Melhyljodid u. unyerandertem Ephedrin. 
Trennung durch Behandeln des alkoh. Riickstandes m it 5-n. wss. KOH u. Extraktion 
m it A., in wolchen nur das Methyljodid iibergeht. Rhomb. Platten aus W.; F. 208,0 
bis 209° (unkorr.); [a]D22 =  —32,3 in CH30 H ; [a]D22 =  —22,3° in W. Biuretrk. 
negativ. Sclimeckt bitter. — Methylephedrinmelhylchlorid, Ci„H14ONCH3CH3Cl, wurde 
dargestellt durch Einleiten von Cl2 in die wss. Lsg. des Methyljodids. Die reine Verb. 
krystallisiert in prismat. P latten u. anderen Formen. Bei Herst. der Verb. nach 
E b e r h a r d  (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 258 [1920]. 97) ist die 
Umsetzung unvollstandig u. es wird dcshalb vorgesehlagon, zur Umsetzung des Methyl- 
jodids eine Lsg. des AgCl in NH3 anzuwenden. Das Methylehlorid hat den F. 245,0° 
(unkorr., Zers.); [a]D22 =  —45,2° in CH3OH u. — 31,2° in W., keino Biuretrk. — 
Methylephedrinmethylbromid,Cw'&u O'ilCH.3CPL^&i, aus dem Methyljodid u. AgBr in NH3; 
rhomb. prismat. Platten; F. 238,0° (unkorr.); [< x ]d 22 =  —37,9° in CH3OH u. — 25,8° 
in W. Sclimeckt bitter. Dio 3 Methylhalogenide Shneln sich in Krystallforin, Lóslich- 
koit, Bestandigkeit gegen Alkali u. negatiyer Biuretrk. Die wss. ncutralen Lsgg. der
3 Halogenide bilden m it K2Cr20 7 einen Nd. von Methylepliedrinmethyldichromat, 
(C10H14ON[CH3]2)2Cr2O7, gelbe charakterist. Nadeln, wl. in A., 11. in verd. Alkali u. h. W .;
F. 165—185° (Zers.); wird dunkel beim Aufbewahren. K 2Cr04 gibt keinen Nd. in 
neutraler, wohl aber entsteht in essigsaurer Lsg. ein Nd. von (C,0HliONOJI3CH.i)iCrOi . 
Die verd. Lsgg. der Methylhalogenide (bis 1%) geben m it K J-H gJ2 einen Nd. von 
( )  JlgJ.y; gelbliehweiB. Sie reagieren ferner m it AuCl3, H 2PtCle, HgCl2, 
Phosphormolybdansaure, Bi-Nitrat, Pikrinsaure, J -K J  usw. Zur Unterseheidung
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der 3 Halide cignen sieli folgcnde R kk.: Sio kónncn untersehieden werden durch die 
gewóhnliehen Alkalihalogenidreagenzien, wic AgN03, Pb-Nitrat, Chlorwasscr, KMn04, 
HgCL usw. Das Chlorid u. Bromid bilden m it AuC13 u. PtCl.! charakterist. Krystalle. 
Das Chlorid gibt hellgriine, das Bromid orangerote, das Jodid tiefyiolettc Krystalle. 
Mit neutralem u. angcsiiuertem Bi-Nitrat bildet das Methylchlorid einen weiBen, das 
Bromid cinen gelben, das Jodid einen roten Nd. der vermutlichen Formel Cł0H14ON- 
CH3CH3BiR4. R k k .  d o s  M e t h y l e p h o d r i n m e t h y l j o d i d s :  Bildet mit 
HAuClj violetto u. griino Krystalle, erstere sind yiel leichter 1. ais letztere. Ebenso 
roagiert cs mit ILPtC lc in 2 Stufen. Die Rkk. m it Bi (roter Nd. von O^H^ONCH.,- 
CH,BiJ.,) konnen zum Nachweis von 0,001% Bi in schwach saurer wss. Lsg. dienen. 
HgCL ergibt zuerst einen weiBen Nd. von (C10H 1.,ONCH3CH3)2H gJ4, unl. in W. u. 
verd. Sauren, dann cinen roten Nd. von H gJ2, 1. in iiberschiissigem HgCl2 u. wl. in 
verd. Saurc u. schlieBlich einen gelatinosen weiBen Nd., 1. in verd. Sauren u. iiber- 
schiissigem HgCl2. Mit Phosphormolybdansaure entsteht ein gelber Nd., nach kurzer 
Zeit blau werdend. Die entsprechenden Ndd. m it Ephedrin u. anderen Ephedrinderiw. 
zeigen den Farbenumschlag erst nach 5—20 Tagen. Mit EeCl3 gibt nur das Jodid 
einen rotbraunen, m it CuSO., einen gelbbraunen Nd. (Journ. Amer. pharmac. Assoe. 21. 
8—15. Jan. 1932.) S c h o n f e ld .

Harold Burton, Die Addition von Brom an a,fi-Diphcnyl-S-mdhijl-Aa' y-butadien. 
Zur Fortsetzung der C. 1929. II. 2767 referierten Arbeit sollten KW-stoffo CcH-- CH : 
C(C0H 5)-CH: CH-R (I) auf ihr Verh. bei der Addition von H  u. Br untersucht werdon; 
die Unters. wurde aber nicht beendet; dio crhaltenen Resultate werden naohstehend 
mitgeteilt. — a.-Phemylzimlaldehyd, aus Benzaldehyd u. Phenylacetaldehyd in NaOCIi3- 
Lsg. Krystalle aus A., F. 94—95°. Plienylhydrazon, gelbliclie Nadeln, F. 140— 141°; 
M e e r w e in  u. D o t t  (Journ. prakt. Chem. [2] 97 [1918]. 281) geben 125—126° an.
;p-Nitrophenylhydrazon, C21H 170 2N3, dunkelrote Nadeln aus Eg., F. 205—206°. Semi- 
carbazon, C10H 15ON3, Nadeln aus A., F. 194—195°. — Der Aldehyd liiBt sich mit CH3MgJ 
nicht befriedigend umsetzen, liefert aber m it C2H5-MgJ a.,fS-Diphenyl-d-melhyl-a.,y-buta- 
dien, C1?H 10 (I, R  =  CH3), Krystalle aus A., F. 48—49°, K p ,5_0 158—160°. Nimmt an 
der Luft O auf u. riecht dann nach Benzaldehyd; ist im Vakuum haltbar. Red. mit 
Na u. A. oder m it Na-Amalgam gibt keine definierten Prodd. Mit Br in CCI, erhalt 
man y,d-Dibrom-a.,f}-diphenyl-a.-butylen, C17H 10Br2 (ólig), das beim Ozonisiercn keinen 
fHichtigcn Aldehyd, boi nachfolgender Oxydation m it H 20 2 Benzoesaure u. ein neutralcs 
Br-haltiges 01 liefert. (Journ. chom. Soc., London 1932. 748—50. Marz. Leeds, 
Univ.) , O s te r t a g .

C. Weygand und H. Baumgartel, tiber die metastabilen Modifikationen der cis- 
Zitnisaure. Durch katalyt. Red. von Phenylpropiolsaure nach P aal  erhielten Vff. 
stets dio 58°-Saure, die anfangs monatelang unverandert blieb. Es gelang zunachst 
auf keine Weise, aus der Sehmelze die 42°-Saure zu erhalten, bis gefunden wurde, daB 
die Sehmelze der cis-Zimtsaure auf Beriihrung m it Partikelchen von trans-Zimtsaure 
zur 42°-Form erstarrt. — Die erhaltene 58°-Saure wurde anfangs nur aus PAo. um- 
krj'stallisiert; ais eine neuo Portion iiber das Anilinsalz goreinigt wurde, blieb der F. 
unverandort, die Sehmelzen verhielten sich aber anders; die 42°-Form tra t nicht nur 
beim Impfen m it trans-Saure, sondern auch beim Abkiihlen auf 0° auf; dio Sehmelzen 
erstarrten schon bei Zimmertemp. leichter ais vorher u. lieferten meist die 58°-Form, 
gelegentlich auch dio 68°-Form. Boi starkem Abkiihlen konnten Vff. gelegentlich 
Keime einer iiuBerst unbestandigen M o d i f i k a t i o n  v o m  F. 32° beobachten, 
die sich zwar auf andere Schmelzpraparate uberimpfen liiBt, aber auch dann nur wonigo 
Minuten bestandig ist u. in die 42°-Form ubergeht. — Vff. nohmen an, daB die Bldg. 
der 42°-Saure beim Impfen m it der trans-Saure nicht auf oinom Weiterwachsen der 
trans-Krystallo beruht, sondern daB dio Impfwrkg. durch die sog. Doppelsaure aus
1 Mol cis- u. 1 Mol trans-Zimtsaure zustandekommt. Die Ansieht von DE JONO 
(C. 1930. I. 518. 3300), daB die Bldg. der Doppelsaure ais Beweis fiir die Polymerio 
der eis-Zimtsauren anzusehen ist, wird abgelehnt. — Es wird vorgcschlagen, solcho 
Isomere, bei denen die einseitige oder wechselseitige Impfwrkg. nicht auf Isomorphio 
zuruckgefiihrt werden kann, ais a n a l o g e  F o r m e n z u  bezeiehnen (Unterschied 
von den korrespondierenden). — Krystallisations- u. Umwandlungserscheinungen in 
den Sehmelzen der eis-Zimtsauren (F. 68°, 58°, 42° u. 32°) s. Original. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 65. 693—96. 4/5. 1932. Lcipzig, Univ.) O s te r t a g .

R. Duclou, Beitrag zur Kenntnis der Dipinene. Nach einer Obersicht iiber dio 
L iteratur berichtet Vf. iiber Verss. zur Aufklarung der Dimerisationsprodd. des a-Pinens
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u. Nopincns. Erstercs (in der LoWRYschen Sohreibweise Formel I) kann dureh Ad- 
dition von Schwefelsauro in dio Verbb. I I  (Addition in 1, 2; Pinantyp), III(Addition 
in 2, 8; Terpineoltyp), IV (Addition in 2,6; saurerBornylester) iibergehen. Nopinen (V) 
kann von B 2SO., gleiclifalls in I I  oder das Borny]deriv. (IV) ubęrgefuhrt oder aber in 
a-Pinen umgewandelt werden. Von Verb. I I  aus, die Au s t e r w e il  (C. 1926. II. 197) in 
Fabrikationsriickstandcn von Teipin aufgefunden hat, geht die Bldg. von Dipmen so 
vor sich, daB m it einem weiteren Mol. Pinen Abspaltung von H 2S 0 4 u. Bldg. von AT 
eintritt, das cino Doppelbindung u. 2 mit dor Aromatisierung unvertragliche CH3- 
Gruppen enthiilt. Eine Doppelbindung fand Ve n a b l e  (C. 1923. III . 41) in seinem 
Dipmen. Einw. von a-Pinen auf Verb. I I I  fiihrt zu VII, einem KW-stoff mit zwei 
Doppelbindungen, wie sie K on da ko w  u. Sa p r ik in  (C. 1 9 2 6 .1. 78) in ihrem Praparat 
gefunden haben, u. einem die Aromatisierung storenden Methyl. Vf. halt seine Pra- 
parate fiir Miscliungen yon VI u. VII, da bei der Dchydrierung mit Schwefel zwischen 1
u. 2 Methyl ais CH3SII austritt u. da im R AM AN-Spektrum des Dinopinens eińe breite 
Linie auftritt, wahrend dio bicycl., einfach ungesatt. Terpen-KW-stoffe ziemlich feinc 
Linien besitzen. Da m it Permanganat ein Gemisch in W. 1. Bcnzolearbonsiluren 
entsteht, enthiilt das Praparat wenigstens einen Benzolring (Formel VII; vgl. L in d a Y, 
H e a t h c o t e , Br ig g s  u. Sh o r t , Journ. chem. Soc., London 133 [1918]. 3118). — Z. B. 
wurde aus einem Praparat von a-Dipinen 0.\yisopropylbemoesiiurc vom F. 116,5° 
gewonnen, dio sich mit einem aus Cymol erhaltencn Praparat ols ident. erwies. Auch 
die Best. der JZ. siarach fiir das Yorliegcn eines Gemischs.

I /S O J I

CH, CH
;h, / \  CHj

I ic f— Y )

CH CH ĆHa CH2 ĆH CII " C lL CH
V e r  s u c h e. Dio Dimerisation wurde mit A.-H2S04- oder W.-H2S04-Gemiscli 

durchgefiihrt. Das Dimere des a-Pinens zeigte K p.27 194°, rZ15 — 0,930, n  =  1,5107; 
es war aus einem a-Pinen m it den Konstanten a /  =  +43,65°, d™ =  0,861, nn20 =  1,4651 
dargestellt worden. AusNopinen (an =  —22°, (Z15 =  0,874, nu20 =  1,4871) dargestelltcs 
Dimeres liatte K p.17 174°, ud20 =  1,5177, d20 =  0,938; es drehte ebensowenig wie das 
Dimero aus a-Pinen. — Im  Ramanspektrum des /S-Dipinens wurde gefunden: eine 
Bandę zwischen 4647,4 u. 4654,5 A mit einer llamanfrequenz von 1448 u. eine Bando 
zwischen 4691,2 u. 4707,5 A m it einer Eamanfreąuenz von 1630. Erstere kommt der 
Gruppierung ^ C —C ^  zu. — Hydrierung konnte weder m it kolloidem Pd, noch mit 
Pt-schwarz erreicht werden; HC1 u. HBr wurden addiert; docli wurde nicht Krystalli- 
siertes erhalten, ebenso auch beim Vers., ein Nitrosochlorid, Nitrosit oder Nitrosat 
darzustellen. — Bei der Dehydrierung wurdo u. a. eine Fraktion erhalten, die ein 
bei 132° schm. P ikrat lieferte. Desśen Zerlegung fiihrtc zu einem KW-stoff, F. 64—65°, 
in dem Vf. — entsprechend Formel I  — Diisopropyldiphenyl vermutet, das bei 65° schm. 
(Ohim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis 651—660. Marz 1932.) B e rg m a n n .

L. Ruzicka, H. Briingger und E. L. Gustus, Polyterpene und Polyterpenoide. 
LX V III. Zur Kenntnis des Betulins. (LXVII. vgl. C. 1932. 1. 2841.) Bisherigc Unterss. 
iiber Belulin vgl. Sch u lze  u. P ie r o h  (C. 1923- I. 252), Vesterberg  (C. 1927. II. 
941 u. friiher) u. DisCHENDORFER u. Mitarbeiter (C. 1931. I. 289 u. fi-uher, ferner
C. 1923. I. 254). — Die Bruttoformel C3|,Hj0O2 des Betulins wurde durcli zahlreichc 
Analysen bestiitigt. Ve s t e r b e r g  hat dureh Darst. des Dihydrobetulins die Ggw. von 
mindestens einer C-Doppelbindung nachgewiesen. Dem entspricht, daB Belulindiacelat 
aus Benzopersiiure 1 O aufnimmt (W in t e r st e in  u. St e in , C. 1931. II. 1584). Dihydro- 
betulin gibt m it C(N02)4 in Chlf. keine Gelbfarbung mehr, ist also wohl gesatt. Es laBt 
sich zu einem KW-stoff CsoHis dehydratisieren, dessen Mol.-Befr. iiber (f1 hinaus noch 
eine Esaltation yon + 1 ,2  aufweist. Dagegen ist sein Diformiat auBerst liitzebestandig, 
indem es bei iiber 300° nur isomerisiert wird. Dihydrobetulin wird dureh Cr03 zu einer 
Ketonsauro C30H 43O3 oxydiert, welche Dihydrobetulonsdure genannt wird. Aus dereń 
Bruttoformel folgt, daB eine CH(OH)-Gruppe zu CO u. eine CH„(OH)-Gruppe zu C02H
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oxydiort worden ist. Da ferner DlSCHENDORFER bewiesen liat, daB im Allobetulon 
(dieses vgl. unten) dem CO u. somit im Betulin dem CH(OH) eine CH2-Gruppe benach- 
bart ist, so crgeben sieli die vorlaufigen Formeln I  fiir Betulin, I I  fiir Dihydrobetulin u.
I I I  fiir Dihydrobetulonsiiure. Dem entspreehen aueh die verscliiedenen Versei£ungs- 
geschwindigkeiten der beiden Acetatgruppen im Betulindiaeetat u. die partielle Vcr- 
seifung des letzteren zum Monoaoetat (Vesterberg). — Die Bldg. des Allobelulin- 
formials aus I  u. H • C 02H soli nach obigen Autoren so vor sieli gehen, daB das eine OH 
m it der Doppclbindung unter Entstehung einer Atherbindung reagicrt. Dcm Allo- 
belulin kónnte also Formel IV zukommen. In der T at bildet dasselbe nur Monoestcr, 
u. die Allobetulinreihe ist wesentlich bestandiger ais die Betulinreihe. Vff. haben dio 
Ggw. ehies Oxydringcs mittels des ZEREWITINOW-Verf. sichergestellt. Wiihrend das- 
selbo in I  2 akt. H-Atomo anzeigt, ist in IV nur ein solches u. im Allobetulon (V) u. Apo- 
allobelulin (VI) keines mehr naehweisbar (V u. VI von SCHULZE u. PlEROH dargestellt).
IV gibt m itC (N 02)4 keine Gelbfarbung, wohl aber VI. — Vff. haben sodann festgestellt, 
daB das von SCHULZE u. PlEROH u. spater yon DlSCHENDORFER durch Oxydation 
des Acetats von IV dargestellte Oxyallobctulinacctat keinen akt. H u. somit tatsiichlich
2 Atherbindungen enthiilt. Ozyallobetulin besitzt also Formel C30H4aO3 (2 H  weniger 
ais I); denn wenn nur O eingetreten wiire, miiBto ein neues OH entstanden sein. — Durch 
stiirkere Oxydation von IV haben Vff. eine Siiure C30H 40O5 erhalten. Dicsclbe ist gegen 
C(N02)4 gesatt., einbas., enthiilt nur 1 akt. H-Atom u. reagicrt mit Scmicarbazid (Prod. 
jcdocli nicht lcrystallisicrt erhalten), scheint demnach cinc Ketonsaurc zu sein u. wird 
Oxyallobdulonsdure genamit. Dio Formeln des Oxyallobetulins u. der Sauro kónnen 
yorliiufig nicht weiter ais nach VII u. V III aufgel. werden, weil es vóllig ungewiB ist, 
ob dic Atherbindung von IV erhalten geblieben u. das CO in V III das glcichc wio in V ist.
— Fiir dic von DlSCHENDORFER durch Oxydation von IV m it H N 03 crlialtene ,,Oxy- 
allobetulinsaure“ , C,0HJ(!O6 (IX), schlagcn Vff. dio Bczeiehnung OzyaUobdulindisaurc. 
vor. — Der Vcrlauf der W.-Abspaltnng boi IV liangt sehr von den Rk.-Bedingungen ab. 
Bldg. des bekannten VI vgl. 1. c. Vff. haben noch 2 mit VI isomere Verbb. erhalten u. 
bezeichnen dio 3 Isomeren ais a-, fi- u. y-Apoallobdulin. Dic /?-Verb. entstand bei der 
Einw. von II-C 0 2H auf I  noben dom Formiat von IV, dio y-Vcrb. beim hohen Erhitzcn 
dieses Formiats unter Abspaltung von H»0 u. CO. Aueh fl u. y cnthalten koincn akt. II 
u. geben mit C(NO,);1 Gelbfarbung.

> C H

> 6> 0  
—CHa
—CH• OH
—ĆH.

f > 9 > C H f>G H
> ó > Ć H > Ć H
—CIIj-O II Ca6H,3 - c h 2. o i i  CjSH4J - C 0 2II C16l l43
-C H -O H —CH-OH - C O

I —CH2 11 —Ćh 2 111 1 IVl-C H *  1V

C ,JI,

(> C II

Poi?0 CjsH.iS
—CO

ir 1 
* —CHj
V c r  s u e h e.

VI

> C H

Betulin, C3. ^o02 (I). Im  Friilijahr gesammelto iiuBerste Birkcn- 
rinde mit Chlf. ausgekocht, E xtrak t eingeengt, rolie Krystalle mit 5%ig. Sodalsg. ge- 
kocht, mit W. gewasehen u. getrocknet, m it A. digeriert. Aus A. (Kohle), F. 251°. — 
Allobetulin, C30H 50O2 (IV). Durch Erhitzcn von I  m it H -C 02H iiber das Formiat (vgl. 
unten). Aus A. Tafeln, F . 260—261°. — a -Apoallobdulin, C30II.tsO (VI)L Aus I  mit Fullcr- 
erdo in sd. Xylol. Aus A. Nadeln, F. 200—201°. — Allobetulon, C3, 
in Eg. m it Cr03. Aus A. Niidelchen, F . 235— 236°. — ()xyallobeluliiiacetat, C3,
(nach VII). Aus dem Acetat yon IV in Eg. mit Ci'03. Aus Eg. oder Bzl. Nadelclien, 
F. ca. 350°. — I  mit S Teilen 100%ig. H -C 02H 1 Stdc. gekocht, nach Erkalten Krystall- 
brei von Allobetulinformiat abgesaugt. Aus der Mutterlauge wurde in geeigneter Weise 
ein wenig fi-Apoallobetulin, C30HlsO, isoliert, aus Aceton Krystalle, F . 186—187°. — 
y-Apoallobetulin, C30H.18O. Formiat von IV im H-Strom 6 Stdn. auf 330—340° crhitzt, 
Riickstand wiederholt aus A.-Bzl. (1: 1) umkrystallisiert unter Vcrnachlassigung der 
schwerstl. Fraktionen. F. 242,5—243°. — Dihydrobetulin, 039115202 (II). Diacetat yon
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I  in w. Kg. m it P t0 2 hydriert, erhaltencs Diacctal (aus Aceton, F. 251—252°) in Pyridin 
m it amylalkoh. KOH 2 Stdn. gekoclit, m it W., vcrd. H 2S 04, W. gewaschen u. yerdampft. 
Aus Xylol Krystalle, F. 271°, swl. — KW -sloff CsoU.is. I I  m it ctwas Naphtlialin-/!- 
sulfonsaurc im C02-Strom 20 Min. auf 220—230° erhitzt, Prod. im Hochvakuum dest., 
dann 2 Stdn. uber K  auf 210° erhitzt. Ziihes Ol, Kp.ll6 220—225°, D.85>44 0,9364, 
nn85'1 =  1,5081, Md =  130,04 (ber. 128,80 fiir [r). Bemerkcnswcrt ist die relativ geringe 
D: im Verglcich zu den Amyrilenen (0,982 bzw. 0,975; ygl. LXVII. Mitt.). — Dihydro- 
bctulonsaure, C30H48O3 (III). I I  in Eg.-Śuspension mit Lsg. von Na2Cr20 7 in verd. H 2S 04 
bis zur Lsg. (15 Stdn.) geschiittelt u. m it gesiitt. (NH4)2S 04-Lsg. gefallt. Aus A. Niidel- 
chcn, F . 252—253°. Semicarbazon, C31HBi0 3N3, aus Dioxan rliomb. Krystalle, F. 284 bis 
285°. — Dihydrobeiulindiformiat, C32H520 4. I I  mit X\'lol u. 100%ig. H -C 02H 10 Stdn. 
gckocht, fliichtige Antcile im Vakuum yerdampft. Aus Bzl. oder Bzl. -f- Essigcster 
Blattchcn, F . 269—270°. — Isomcrcs Formiat, C32H520 4. Durch 4-std. Iirhity.cn des 
yorigen im H-Strom auf 300—315°. Aus Bzl. Essigcster Krystallo, F . 254—255°. — 
OxyaUobelulonsaure, C30H.16O6 (VIII). IV in Eg. m it Cr03 (ca. 6,5 O) 1 Stde. auf 60° 
erwarmt, m it W. gefallt, Nd. aus A. umkrystallisiert. Mutterlauge lieferte V (F. 239 bis 
241°). Aus A. erhaltenes Prod. weiter aus Bzl.-A., A., Bzl. u. Eg. umkrystallisiert. Dcrbe 
Nadoln u. Stabchcn, F. 275—276°, in Lauge erst nach Zusatz von A. 1. Die crste Bzl.-A.- 
Muttcrlaugo lieferte nach Eincngcn, Umlóscn aus Eg. u. Einengen der Eg.-Mutterlauge 
eine 2. Form, aus Eg. Krystalle, F . ca. 285°. — Methylesler, C31H480 6. Aus der Siiure 275° 
in ath. Suspension mit ĆH2N2 oder m it CH3J  in sd. CH3ONa-Lsg. (24 Stdn.); Rohprod. 
in Bzl. m it wss.-alkoh. Lauge gewaschen. Aus Bzl., F. 255— 256°. (H eh\ chim. Acta 15. 
634—48. 2/5. 1932.) " L in d e n b a u m .

L. Ruzicka, E. Eichenberger, M. Furter, M. W. Goldberg und R. L. Wake- 
man, Polyierpene und Polyterpawide. LX IX . Zur Kennlnis der IJarzsduren des Manila- 
elemi. (LXV11I. vgl. vorst. Ref.) Friihere Unters. ygl. C. 1931. II. 1412. Ferner ygl. 
B a u e r  u. D im okostou i.os (C. 1931. II. 1008) u. M la d e n o v ić  (C. 1932. I. 2333 u. 
friihcr). — Schon in der LXVI. Mitt. (C. 1932. I. 2840) ist kurz berichtet worden, daB 
dio griindlich gereinigte a-Elemolsdure (friiher „Elcmisaure") nach Analyse u. Titration 
die Zus. Gj|)H.I80 3 besitzt u. ca. 3° hoher schm. ais die friiheren Praparate. Diesen war 
offenbar eine schwer abzutrennende O-roichore Verb. boigemengt, dereń Reinisolicrung 
noch nicht gelungen ist. Auch die Auffindung der neuen, ais ó-Elemisdure bezeichneten 
Siiure C30H.1cO3 ist schon l. c. kurz mitgeteilt worden. In  dieser muB das dritte O-Atom 
keton- oder atherartig gebunden sein, da der Metliylcster m it CH3MgJ kein CH,, ent- 
wickelt. 01) dic a- u. <5-Sśiure wirklich einheitlich sind, steht noch kcineswegs fest. Sie 
selbst schm. zwar scharf, nicht aber ihre Ester. Mógliclicrweise liegen Isomerengemischo 
vor. Der Mcthylester der oc-Saure sd. im Hochvakuum schr scharf u. liefert danach lciclit 
ein konstant schm. Priiparat; offenbar wird das urspriingliche Estergcmisch bei der 
Dest. isomerisiert. Beim Athylester geben sogar die Analysenwcrte nicht immer mit 
dem F. parallel. Dio Mol.-Refr. der Ester stimmen fiir 2 Doppelbindungen. — Acctyl- 
u .  Brom-a-elemolsaure wurden nach L ieb  u .  M la d e n o v ić  dargestellt u. hatten dic 
erwarteto Zus., wahrend sich das HBr-Additionsprod. ais ein Gcmisch erwies. — Dic 
a -Ełemonsaure yon friiher schmolz nach weiterem Umkrystallisieren etwas hoher u. gab 
auf C30H40O3 scharf stimmende Analyson- u. Titrationswerte. Auch ein Oxim der Siiuro 
wurde jetzt erhalten; das friihere IMifilingen ist auf Arbeiten in wasserfreier Lsg. zuriick- 
zufiihren. Das friihere Priiparat des a-Elemonsauremethylesters (F. 146,5—147°) schmolz 
naeh wiederholtem Umkrystallisieren aus CH3OH zwar bei 160—161°, besaB aber 
immer noch dic Zus. C2SH.,20 3, wahrend der aus der reinen Saure dargestellte Ester nur 
wenig bober (162°) schmolz, aber der Zus. C3lH,180 3 entsprach. Die Mol.-Refr. dieses 
Esters cntspricht auffallcnderweise nur e i n e r  Doppelbindung. Das friihere Oxim 
des Esters andertc bei nochmahgem Umlósen weder F. (184°) noch Zus., wahrend das 
Osim aus dem reinen Ester F. 188° u. die richtige Zus. besaB. — Eine von Vff. dargestellte 
Dihydro-a.-elemonsdure gab auf C30H,lsO3 genau stimmende Werte u. zcigte andere Eigg. 
ais die von obigen Autoren beschricbenen Praparate.

V o r s u c h e .  Dio Abtrennung u. Reindarst. der a-Elemolsaure u. 6-Elemisaure 
aus einem bereits oberhalb 200° schm. Harzsauregemisch erfolgten durcli ca. 350-maliges 
Umkrystallisieren aus wss., dann reinem Aceton. Naheres vgl. Original. FF. der Siiuren 
ygl. LXVI.M itt. — d-Elemisduremelhylester, C31H,ls0 3. In  A. m it CH2N2. Aus wss. 
Aceton Krystalle, ab 105° sinternd, F . 112—113°, D .118>74 0,9958, nn118"'7 =  1,4935, 
Md =  136,82 (ber. 136,72 fiir Atherestcr, 137,28 fiir Ketoester u. I^). — a-Elemolsdure- 
methylesler, C31H S0O3. Wie yorst. Aus schwach wss. Aceton u. CH3ÓH, F . schwankend



1932. II. D. Organische C h e m ie . 57

um 130°, cinmal 138—139°. Kp.0,2 252—253° ais zahe M., daraus durcli wicdcrholtes 
Krysia] lisieren aus schwach wss. Aceton Krystalle, F. 144—145°. — Alhylester, C32H520 3. 
Der friiher (1. c.) dargcstclltc Ester von der Zus. C;3H ,c0 3 war nach Monaten krystalli- 
siert u. besaB nach wicdcrholtem Umkrystallisicren aus wss. Aceton F. 127—128° 
(bei 134° klar), aber noch die fruhere Zus. Weitere Reinigung durch einmaliges Krystalli- 
siercn aus Aceton u. Hoehvakuumdest. Hauptmenge 263—265°, kleiner Tcil bis 270° 
(0,3 mm). Aus ersterer durch 15-maliges Krystallisieren aus wss. Aceton Krystalle 
von 132,5—134°, D.lłl>14 0,9685, nn141-1 =  1,4836, MD =  142,99 (ber. 143,42 fiir [=). 
Aus dem hóher sd. Anteil aus wss. Aceton Krystalle, F. 123—125°, D.131,74 0,9795, 
j,Di3i,7 _  1;4895, Md =  142,85. Beide Praparate Yon richtiger Zus. — Acelyl-a- 
clcmolsaure, C3J [ , 0O.,, aus Aceton, bei 200—205° sinternd, F. ca. 216° (korr.), erst bei 
226° klar. — Bromdihydro-o.-elemolsau.re, C30H49O3Br, aus Aceton, F. 215—216°, jedoch 
nach nochmaligem Umlósen F. 209—210°; beide Praparate nieht rein. — Brom-a- 
elemolsaure, C30H47O3Br, F. 282—283°. — a.-Elemonsaure, Cj0H40O3. Friiheres Praparat 
wicderholt aus Eg. umkrystallisiert. F. 276°, bestandig gegen sd. l% ig. alkoh. NaOH. 
Oxim, C30H 17O3N, aus Essigester, F. 236°. — Methylester, C3JH 180 3. Mit CH3J  in sd. 
CHjONa-Lsg. (40 Stdn.). Aus CH3OH Blattchen, F. 162°, D.105>44 0,9752, ni,105'1 =  
1,4759, Md =  135,45 (ber. 135,55 fiir pp). Oxim, C31H4j0 3N, aus CH3OH derbc Krystalle, 
F. 188°, u. Blattchen, F. 191°. — Dihydro-a-elemonsdure, C30H.18O3. Durch Oxydation 
der rohen Dihydro-a-elcmolsaure (1. e.) m it Cr03 nach dem fiir a-Elemonsaure an- 
gegebenen Verf. Wiederholt aus Eg., dann absol. A. Nadelchen, F  295—296°, [ c c ]d  =  
—93,5° in Chlf. (Helv. chim. Acta 15. 681—93. 2/5. 1932. Ziirich, Techn. Hochseh.) Lb.

Otto Zeitschel und R. Eck, I. Ubcr das Vorkommen von l-Isomenlhon im  
R&union-Gcraniunwl. Bei der Identifizierung des in den Geraniumolen vorkommen- 
den Menthons ha t man nicht auf dic groBc Invertierungsneigung der Mentlione gegen- 
liber Alkalicn u. Sauren Rucksicht genommen. Schon die Verseifung der Ole muBte 
das urspriinglich vorhandene Menthon weitgeliend verandern, so daB die Identifizierung 
ais Semicarbazon oder Oxim in r e r s c i f  t e n  Olen zu Trugschlussen fuhren muBte. 
Eine neue Prufung der Vff. hat in der T at ergeben, daB in den urspriinglichen Geranium
olen nicht 1-Menthon, sondern l-Isomenthon Yorkommt. — Die aus einem Róunion- 
Geraniumól isoliertcn Fraktionen von K p., 70—80° wurden vercinigt, zeigten Kp.;oo 203 
bis 210°, D .15 0,893, <xd =  —35° 41', VZ. 25 u. enthielten nach dem NH2OH-Verf. 
53% Keton C10H18O. Eine Probe besaB nach der Verseifung nur noch ao — —7° 32'. 
Dio ungesatt. Anteile wurden m it 2%ig. KMn04-Lsg. unter Eiskiihlung restlos abgebaut, 
das M n02 unter Kiihlung durch Disulfit gel., H 2S03 m it CaC03 abgestumpft, sodami 
mit Dampf dest. Das menthonartig riechende 01 zcigte an =  —74° 15', war also im 
wescntlichen 1-Isomenthon, denn d-Isomenthon besitzt nach BeCKMANN u .  M u l l e r  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 847) [a]o =  +93,2°. — Zur weiteren Charakterisie- 
rung des 1-Isomenthons wurde dio Menthonfraktion des T e r s e i f  t e n  Geraniumols 
reduziert; aus dem erhaltenen Mentholgemisch wurden die durch Inversion entstandenen, 
dersclbcn Mentholreihc zugehórigen beiden Isomeren, d-Menthol u. 1-Neomcntliol, rein 
isoliert. Arbeitsweiso vgl. Original. SchlieBlich erhalten: l-Neomenlhylacelał, F. 36,5 
bis 37,5°, [a]o =  —44° 40' in A. (d-Verb. vgl. C. 1926. II. 2710). d-Menlhylbenzoat, 
F . 54—55°, [oc]d =  +89° 30' in  A.; daraus d-Menthol, F . 43— 44°, [a]n =  +48° in A.
— Aus d- u. 1-Menthylbenzoat: d,l-Mentliylbenzoal, F. 31,5—32°. Daraus d,l-Menlhol,
F. 35,5—36,5° (vgl. 1. c.). (Journ. prakt. Chem. [2] 133. 365—69. 30/4. 1932.) Lb.

Otto Zeitschel und Harry Schmidt, II. tJber das A l-Dchydroisopulegol aus 
Cilral. Der von VeRLEY (Buli. Soc. chim. Franco [3] 21 [1899]. 408) durch Cyclisierung 
des Citrals erlialteno u. ais A ^Dchydropulcgol (Methylisopropylidencyclohexenol) auf- 
gefaBto Alkohol wird wohl heute richtiger ais A l-Deliydroiso'pulegol (Methylisopropenyl- 

cyclohexenol) (nebenst.) formuliert. E r soli K p.I2 96—97°,
D. 0,9461, no16 =  1,497 besitzen u. durchdringend nach 
Orangen u. Bergamott riechen. Wegen dieser Gcruchsangabe 
haben Vff. die Darst. des Alkohols wiederholt. Die Ausbeuten 
betrugen (neben viel Harzen) 25—30% u. sind wohl auf Konto 
des yorhandenen oder neu gebildeten Nerals (des geometr. 
Isomeren des Citrals) zu setzen, welches allein zur Cyclisierung 
fahig ist. Rohprod. nach Zusatz von Soda m it Dampf dest., 

Destillat m it B20 3 behandelt, nach Abdest. der indifferenten Anteile aus den Boraten 
regenerierten Alkohol iiber das saure Phthalat gereinigt. Ausbeute wegen starker 
W.-Abspaltung gering. Der reine Alkohol zeigtc K p.;co 218—219°, D .15 0,9471, no20 =

C-CH3
h , cK ^ S c h

IL C I^ ^ C H -O II
CH

CH3-6 :C H 2
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1,49269, Mu =  46,85 (ber. 46,77), opt.-inakt.; cr riecht nicht nach Orangen u. Bergamott, 
sondcrn schwach minzig, dom Isopulcgol ahnlich. — Acelat, K p.7C0 234—235°, D .150,9702, 
nu20 =  1,47407, Mp — 55,90 (ber. 56,01), VZ. 285, schwach, menthylacetatartig riechend.
— Dic Bromtitration des Alkohols ergab fiir stimmonde Werte. In  der Kiilte werden 
leicht 2 HC1 angelagert; das Hydroclilorid ist im Vakuum destillierbar, blieb aber fl. 
Dor Alkohol spaltet beim Erhitzen m it starken Sauren oder noch besser mit einem 
Kornehen J  lcicht W. ab u. geht in Cymol iiber. Daher stoBt dic Oxydation des Alkohols 
zum Keton auf Schwierigkeiten. Auch m it Cr03 in Aceton wurde nur sohr wenig eines 
nach Piperiton u. Pulegon riechenden Ketons erhaltcn; Semicarbazon, Bliittchen, F . 193°.
— Hydrierung des Alkohols m it Ni ergab unter Aufnahme von 2 H 2 ein stark nach 
Ncomenthol ricohendes fl. Menlholgemiscli von Kp.7C0 214—218°, D .15 0,9095, no20 =  
1,46589. Daraus durch Cr03-0xydation fast roines Isomenthon, Kp.7(W 210—212°,
D .15 0,904, ud20 =  1,45392; Semicarbazon, F. 212°. (Journ. prakt. Chem. [2] 133.
370—73. 30/4. 1932.) L in d e n b a u m .

Otto Zeitschel und Karl Todenhofer, I II . Uber einen neuen festen d,l-Fenchyl- 
alkohol aus amerikanisclicm Pinedl. Bei der Aufarbeitung der Abfallole von der Terpineol- 
darst. aus amerikan. Pineól wurden die Alkohole in Form der schwor fliichtigen Bor- 
siiureester abgotrennt. Bci der Vorseifung letzterer m it sd. Sodalsg. blieb auffallendcr- 
weise ein groBerer Teil unangegriffen, auch nach Zusatz von NaOH. Dieses Borat zeigto, 
aus Aceton umkrystallisiert, F. 119—122° u. wurde erst durch sd. alkoh. KOH glatt 
verscift. Das durch Dampfdost. gcwonneno neue d,l-Fencliol zeigto nach Reinigung 
iiber dio Plitlialeslersćiure (aus Bzn.-Bzl., F. 169—169,5°) u. Dampfdest. K p.770 201,4°, 
(cc]o =  —0,20° in A., zu sproder Krystallmasse erstarrend, F. 38—39°. Acelat, Kp.5 79°,
E. —0,5° zu sproder, steinharter M., D .15 0,9744, n n20 =  1,45 6 02, a.]) — —0° 7', VZ.
285,6. Formial, aus Leichtbenzin derbo Bliitterdrusen, F. 21°, E. 20,2°, Kp.;oo 207 bis 
208°, D .15 0,996, iid20 =  1,46 0 92, an =  —0° 11', VZ. 308, zur Clmrakterisierung u. 
Reinigung des Alkohols vorziiglich geeignet. Phenylcarbamat, Niidelchen, F. 104°. — 
Das zum Vergleieh dargestellte l-Fenchylformiat zeigto Kp.„ 77°, D .15 0,993, an =  —76°, 
VZ. 302,4, in Kaltegemisch erstarrend, F. — 13°. — Durch Cr03-0xydatkm dos neuen 
Fenchols entstand d,l-Fenchon, Kp.5 76°, D.2° 0,944, nD20 =  1,46 241, aD =  +2,25°. 
Oxim, aus Chlf.-A. (2 : 1) dorbe Krystalle, F. 157,5—159°. Daraus folgt, daB sich 
das neue Fenchol von dem bekannten nur durch eine andere raumliche Stellung des 
OH untcrscheidet. Die geringo Drehung der versehiedenen Priiparate lieB sich bisher 
nicht ganz aussehalten. (Journ. prakt. Chem. [2] 133. 374—76. 30/4. 1932. Lcipzig- 
Miltitz, Lab. der S ch im m el & Co. A.-G.) L in d e n b a u m .

Heinrich Berger, Beitrage zur Kenntnis der Abietinsdure. Durch trockenc Dest. 
von abietinsaurem Na m it NaOH entsteht unter starker Gasentw. ein óliges, bald 
erstarrendes Destillat, aus welchom Vf. 2 feste KW-stoffc isoliert hat. Das Gas enthalfc 
hauptsiichlich CH., u. H, jedoeh in keinem festen Vol.-Verhi11tnis. Da nun dem omen 
der beiden KW-stoffe Formel C18H 22 zukommt, so ist die Zers. vielleicht wie folgt zu 
formuliercn: C20H30O2 =  C02 +  2 H . -f CH4 +  ClaH 22. In  der T at gab dio Analyso 
eines bei niederer Temp. gewonnenen Gascs annahornd darauf stimmendo Werte. Der 
CHj-Geh. steigt m it der Temp. infolgo weitergehender Zers. des Rk.-Gemisches. — 
Dic erwahnten KW-stoffc lioBon sich durch A. trennen. Der schwerer 1. (F. 104°) 
besitzt Formel GlsH n ; die kryoskop. Mol.-Gew.-Best. gab in Eg. stimmende, dagegen 
in Bzl. ganz abnorme Werte. Es kónnte sich um ein Tetrahydroreten handeln. Bam- 
BERGER u. L o d te r  (1887) u. spater V i r ta n e n  (C. 1920. I II . 924) haben durch Red. 
des Retens ein fl. Tetrahydroreten erhalten. Bei dem neuen KW-stoff kónnton die
4 H  auf 2 Kerno vcrteilt scin, wahrend das synthet. Prod. wahrscheinlich nur in einem 
Kern hydriert ist. Ein anderer Grund fiir den festen Zustand des neuen KW-stoffs 
kann die opt. A ktivitat sein. Yerss., durch oxydativen Abbau d«s KW-stoffs seine 
Konst. zu crmitteln, waren erfolglos. Es gelang nur, durch Dest. dcssclben m it S 
Relcn zu erhalten. Auch Verss., durch Hydrierung des Retens ein festes Tetrahydro- 
deriv. darzustcllen, schlugen fchl, da Reten weder bci Verwendung von Pd-BaSO., 
noch von Pt-Mohr H  aufnahm. — Der KW-stoff C18H 22 kónnte indessen auch ein 2,3,2'- 
Trimethyl-4'-isopropyldiphonyl sein. Vf. hat dieses vom Retenchinon aus zu synthoti- 
sieren yersucht, aber die Aufspaltung des Chinons ergab an Stello der erwarteten Reten- 
diphensaure nur schmierige Prodd., u. das von FoGELBERG (C. 1927. II. 2299) an- 
gegebene Verf. kommt priiparativ nicht in Frage. —- Die Analysen u. Mol.-Gcw.-Bestst. 
des zweiten isolierten KW-stoffs (F. 86°) gaben keine eindeutigen Werte. Es kommt 
Reten, C13H1S, oder Isopropylphenanthren, C17H16, in Frage; ersteres ist walirschein-
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licher, obwohl der niedrigc l'1. dagegen spricht. Durch Cr03-Oxydation gab der KW- 
stoff ein dem Retenchinon sehr ahnliches Chinon. Bei der Dcst. m it S wurde cr un- 
yerandert zuruckgewonnen. Zur Entschcidung fiir dic eino oder anderc Formel wollte 
Vf. 2-Isopropylphcnanthrcn synthetisieren. Direkte Bromicrung des Phcnanthrens 
zum 2-Bromdcriv. gelingt nicht, u. das nach SCHMIDT u. JUNGHANS (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 37 [1904]. 3558) dargestelltc 2-Bromphcnanthrenchinon lieB sich weder 
nach dom FlTTIGsehon noch nach dcm ULLMANNSchen Verf. m it i-C3H7Br konden- 
sieren. SchlicBlich ha t sich Vf. der PsCHORRschcn Phcnanthrensyntheso bedient. 
m-Bromphenylessigsaure wurde m it o-Nitrobenzaldehyd zur a.-[m-Bromphenyl]-o-nilro- 
zimtsdure kondensiert, von welcher beido Formen isoliert werden konnten. Dic trans- 
Sauro wurde zur Aminosaure reduziert u. weiter wie iiblich verfahren. Es rcsultierte 
ein Gcmisch von Bromphenanthrcncarbonsaurcn, welches nicht zerlegt werden konnte. 
Auch die Abspaltung des C02H  gelang nicht. — Da das oben erwahnte Trimethyl- 
isopropyldiphenyl nicht dargestellt werden konnte, hat Vf. gleiehsam ais Modellvers. 
das Di-o-tolyl m it S orhitzt. Schon bei 250° erfolgte ziemlich glatte Dehydrierung 
unter Bldg. von Pkenanthren. Dies ist bemerkenswert, weil bei Dehydrierungen m it
S Ringschliisse noch nicht bcobachtet worden sind. Dagegen wird Di-o-tolyl durch 
So auch bei 25-std. Erhitzen nicht dehydriert. Da nach DlELS u. KARSTE^S (C. 1928.
I. 794) Abietinsaure auch durch So zu Reten dehydriert wird, darf man ais sicher an- 
nelimon, daB in ihr der Phenanthrenring vorgebildet ist.

V c r  s u c li o. 30 g Abietinsaure in 60 g A. gol., 10 g NaOH in 12 ccm W. zu- 
gegeben, A. u. W. im Vakuum abdest., gepulverto M. aus cincr Cu-Retortc im Vakuum 
bei 240—280° dcst. Bei spateren Verss. wurdo cinfach ein Gcmisch von Kolophonium 
u. NaOH oder auch KOH vcrwendet. Halbfestes Dcstillat abgesaugt, auf Ton ge- 
strichen, wiederholt aus A. umkrystallisiert. Schwerer 1. Teil: C1SH 22, Nadelchen, 
F . 104°, [a ]D 50 =  +106° in CH3OH. Leicher 1. Teil: C'1T/ / lc oder CleH w, Bliittchen, 
F . 86°. — Chinon C17H u O„ oder Cn Hle0 2• Aus KW-stoff 86° m it Cr03 in sd. Eg. Aus 
A. roto Nadeln, F. 195°; Misch-F. m it Retenchinon 187°. Mit o-Phenylendiamin in Eg. 
ein Chinoxalinderiv., C23H 18N 2 oder C24H 20N2, aus A.-Chlf. gelbe Nadeln, F. 163°; 
Misch-F. m it Retenchinoxalin 163°. — m-Brombenzylchlorid. Aus m-Brombenzyl- 
alkohol u. S0C12 oder besser durch Chlorieren von sd. m-Bromtoluol. K p.18 119°. — 
m-Bromphenylessigsaure. Voriges in A. m it wss. KCN-Łsg. 2 Stdn. gekoeht u. m it konz. 
KOH Ycrseift. Aus W., F. 100°. — a.-[m-Bromphcnyl]-o-nilrozimtsdure, C15H10O4NBr. 
15,5 g o-Nitrobenzaldehyd, 25,4 g bei 130° getrocknetcs K-m-Bromphenylacctat u.
2 g ZnCL in 180 g Acetanhydrid 24 Stdn. im C02-Strom auf W.-Bad erhitzt, m it 20%ig. 
Sodalsg. neutralisiert, bis zur Lsg. erwarmt, F iltrat m it 5 Yoll. W. verd. Beim Stchen 
fiel dio trans-Sdure aus F . 238—239°; m it konz. H 2S 04 blauviolett. Aus dem F iltra t 
durch fraktioniertes Fallen m it verd. HC1 die cis-Saure, F. 164°; m it konz. H 2S 04 
rot (Bldg. des Indons). — lrans-a.-\m,-Bromphenyl]-o-aviinozimtsdure, Ci5H 120 2NBr. 
Vorigc in verd. NH.,OH gel., in sd. FeSO.,-Lsg. gegossen, m it NH40 H  iibersatt., 1/i Stde. 
erhitzt, F iltra t neutralisiert. Aus Toluol, F. 155° (Zers.). — Bromphenanthren-9-carbon- 
sauren, C15H 90 2Br. Lsg. voriger in verd. NaOH m it N aN 02 versotzt, in eisgekuhlto 
verd. H 2S04 getrojjft, unter Erwarmen m it Cu-Pasto geschuttelt, NH4OH zugegeben, 
F iltrat m it HC1 gofallt, Nd. aus Eg. umkrystallisiert. (Journ. prakt. Chem. [2] 133. 
331—49. 30/4. 1932. Koln, Univ.) L indenbaum .

G. Dupont und J. Allard, Autozydation und antioxygene Wirkuiuj. Schon friiher 
war festgestellt worden, daC die Autoxydation dor Abietinsaure nicht — wio das 
Massenwirkungsgesetz vcrlangt — mit abnehmender, sondern — wenigstens in den 
ersten Stadien — m it zunehmender Gcschwindigkeit verlauft. Es cntsteht primar ein 
Oxyd der Abietinsaure (A — >- AO), das oin Peroxyd (A 0)02 liefert. Dicses kann nach 
dem Schcma (A 0)02 +  2 A — y  3 AO 3 Moll. Oxyd geben, die ihrerseits — wenigstens 
zum Teil — die Rk. weiterfuhren. Diese Autokatalyse haben Vff. nunmehr an einer 
groCeren Zahl von Terpenderiw. u. an Athylonverbb., niemals jedocli an sauerstoff- 
lialtigen Verbb., wie Benzaldehyd u. Furfurol, bcobachtet. Untersueht wurden: Abietin- 
siiure, Pinen, Nopinen, Caren, Limonen, Linolensaure; jedoeh ist boi keinem Korper dio 
Autokatalyse so deutlich wie bei der Abietinsaure, was auf eine Dcsaktivierung des 
Primaroxyds zuruckgefuhrt wird. — Es wrerden weiter Verss. bei Ggw. von Katalysatoren 
mitgeteilt (Ni-, Mn-, Fe-, Hg-, am besten Co-Abietat; doch sind auch die Aectato u. 
Oxyde wirksam). Die Oxydation bei Ggw. eines Katalysators verla,uft w'io eine sehr 
scbinelle Autokatalyse. Aus den Messungen wird geschlossen, daB zuerst ein Primiiroxyd 
AO, dann ein Oxyd A 02 auftritt. Letzteres kann weiterreagieren, aber nur mit sehr
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ycrringerter Geschwindigkeit. Bei groBcn Katalysatormengen ist die Geschwindigkeit 
der Oxydation proportional der Menge, bei kleinen tr i t t  antioxygcne Wrkg. ein. Co- 
Abietat selbst oxydiert sieli nur sehr langsam, -wenn keine Abietinsaure zugegen ist — 
u. zwar bildet sich aus oxydierter Abietinsaure u. Co-Abictat ein Additionsprod., das 
der eigentliche Oxydationskatalysator sein diirfte. Dic Existcnz des Additionsprod. 
wurde absorptionsspektroskop. wahrscheinlich gemacht (Bandę unterhalb 500 /i/i) ; in 
der Additionsyerb. ist zugleich das reaktive Oxyd dayor geschiitzt, in eine inakt. Form 
iiberzugehen. Hydrochinon wirkt aueh hier ais Antioxygen, u. zwar deshalb, weil es 
m it dem reaktiven Oxyd eine Mol.-Yerb. gibt, die nicht mehr akt. ist, u. sich gleichfalls 
auf absorptionsspektroskop. Weg wahrscheinlich machen lieB. DaB sich Hydrochinon 
m it dcm l Jrimaroxyd AO yerbindet, u. dabei Co-Abietat frei wird, folgt daraus, daB die 
zur Oxydationsverhinderung notwendige Menge anAntioxygcn abhangig ist vom Grade, 
bis zu dem die Oxydation schon vorgescliritten ist. AuBer Hydrochinon wurden ais 
Antioxygene m it Erfolg gepriift: Pyrogallol, Resorcin, Thymol. Plienol ha t eine 
schwache Wrkg., Pikrinsaure u. Salicylsiiure, ebenso Jod fast keine. Aueh Kautschuk 
wirkt antioxygen, wahrscheinlich, weil er Sclrwefel enthalt. Denn aucli S 0 2 u. H 2S 
(nicht dagegen freicr Sehwefel) wirken antioxygen. Die bekannte Theorie der Anti- 
oxygene von Mo u r e u  u. DuFRAISSE iśt m it den Ergebnissen der Vff. nicht mehr in 
Einklang zu bringen; es wird yiclmehr folgendes Schema der Oxydationsvorgange an- 
gegeben, in dem A der autoxydable Kórper, B der positive u. C der negativc Kataly- 
sator ist:
------------ + 0 ^ _ _ y  j ^ 0% +  + * 2 A ^ ^ A O )  }(autokatalytische Osydation)

((AO) -f- B — y  (AO)B 1
•j (AO)B -f- O, — >- BAO(Oa) > (positive Katalyse)

, B + 0 lB A 0 (0 1) +  2B  +  2 A - - >  3 B A O J
,--------------- ->- /(AO) -f- B — (AO)B i (antioxygene W irkung eines

(AO) (Auto- l(AO)B -J- AO — y  2 A -j- B +  Os } positivcn Katalysators)
katalysator) j(A 0) +  B — •y  (AO)B 1 (Wirkung eines Antioxygeus

---------J-------y  \(AO)B -J- C — ->- B -f- CAO J auf eine positive Katalyse)
1-------- + c + °*-----y  (AO) -f- C — ->- CAO (negatiye Katalyse)
(Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. G61—78. Marz 1932.) B er g m a n n .

Jippei Kawamura, U ber einen neucn Beslandleil des Tswjaliarzes. Im  Holz von 
Tsuga Sieboldii Carr. befinden sich oft weiBe Flcckchen, welche aus krystallincn Sub
stanzen bestehen. Vf. ha t durch Extraktion eine krystallisierte, opt.-akt. Verb. iso- 
liert, welche er Tsugaresinol nennt. Zus. Ci9H20O6 m it 2 OCH3, 2 OH u. einer Laeton- 
gruppe, da durch alkal. Hydrolyse eine Saure C18H220 7 entstcht, welche Tsugasćiurc, 
genannt wird. Vermutlich liegt ein [!- oder (5-Lacton vor, da Tsugaresinol beim E r
hitzcn auf den F. sehr langsam C02 cntwickelt. Ferner weisen die Griinfarbung mit 
alkoh. FcC13 u. die Rotfarbung der alkal. Lsg. m it Diazobenzolsulfonsaure auf wenigstens 
e i n  phcnol. OH hin. Durch Oxydation des Tsugaresinols in Eg. mit H N 03 (D. 1,38) 
wurden ein harziges Prod. u. wenig Oxalsaure erhalten. Dimdhyldlherlsugatdure. lieferte, 
mit KMnO, in alkal. Lsg. oxydiert, Veratrumsdure. Vf. erteilt dom Tsugaresinol dic 
yorlaufige Formel I  oder II.

1 (m)(p )H O > C«H<' CH** ? H • ? H •CH'̂ • CeH3<OHP(p)(m)
C O- Ó

11  (m)(p )H O > C' H s' CH • CH2 • CH2 • CH • CaH 3< ° ^ )(m)
CO----------------O

V e r s u c h e .  Tsugaresinol, C19H20O6. Holzpulver mit A. extrahiert, Ruckstand 
der Lsg. mit ctwas A., Bzl. oder Chlf. gewaschcn. Aus A. oder Aceton Nadelchen, 
F. 235—237°, nach Erstarren F. ca. 255°, [a]n =  —61,7° in Aceton, lackmusneutral. 
Nimmt in Essigcster mit P t kein H  auf. Verbraucht bei Raumtemp. in A. langsam 
KOH (Phthalein). — Diaceiylderiv., C23H 2.,08. Wie ublich. Aus Aceton-A. Krystalle, 
F . 204—205°, bestandig gegen KM n04 in neutraler Lsg. — Di-p-nitrobcnzoylderiv., 
C33H 260 12N2. Darst. in Pyridin. Aus Chlf.-A. gelbliche Wiirfelchen, F. 257—258°. — 
Tsugasaure, C19H220 7. Tsugaresinol mit iiberschussiger 0,4-n. alkoh. KOH 1 Stde. 
gekocht, m it H 2S 04 titriert. Verbrauch genau 1 Mol. Das Prod. bildet aus A. Nadeln,
F . 208—210°. — DimethyUUher, C21H20O7. Aus Tsugaresinol mit (CH3)2S 04 u. NaOH.
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Aus Chlf.-PAe. Krystalle, F. 1G5—167°. (Buli. Imp. Forcstry Experim. Station Nr. 31. 
4 Seiten. 1931. Sop.) L in d e n b a u m .

L. Mascarelli und D. Gatti, Beilrag zur Kenntnis des Diphenyls und seiner Derirate. 
X I. Neue Derivate des 2-Methyldiphenyls und Einflup des CH3 auf die Reaktionen des 
N H 2 in 2'-Stellung. (X. vgl. C. 1932. I. 2713.) Die Unterss. uber don EinfluB des 
Substituenten in 2-Stellung auf die Rkk. der Aminogruppe in 2'- werden fortgesetzt. 
Die neu dargestellten Verbb. sind D eriw . des 2-Methyldiphenyls. — 2-N ilro-2'-metliyl- 
diphenyl, NO2'C 0H4-C0H4-CH3, aus o-Jodtoluol u. o-Jodnilrobenzol dureh Erhitzen 
unter RiickfluB u. unter Riihren auf 215—220° unter Verwendung yon Naturkupfer 
(nach ULLMANN) neben 2,2'-Dinitrodiphenyl (F. 124°); sehwaeh gelb, F. 57—58°. 
2-Amino-2'-methyldiphenyl, NH2-C0H4-CeH4-CH3, dureh Red. der yorigen Verb. mit 
Sn +  HC1. ICp.17 157— 158°, F. 37°. Das Hydrochlorid beginnt bei 128° zu sehmelzen, 
Zers. bei 130—131°. — 2-Chlor-2'-melhyldiphenyl, Cl-CaH4-C0H4-CH3, aus diazotiertem 
2-Amino-2'-methyldiphenyl m it CuCl. Gelbes 01, Kp.50 1 74°, K p.755 2 7 6°. Es wird 
weder Bldg. yon Carbazol nooh von Diphenylenoxyd beobachtet. — 2-Brcmx-2'-methyl- 
diphenyl, Br- C6H4- CSH4- CH3, aus diazotiertem 2-Amino-2'-methyldiphenyl m it CuBr. 
Hellgelbes Ol, Kp.27 156—157°, Kp. 285— 286° (Zers.). — 2-Jod-2'-methyldiphenyl, 
J • C6H4• C0H ,• CII3, aus diazotiertem 2-Amino-2'-methyldiphenyl m it K J. Sehwaeh 
gelbliehes, diehtes Ol. Kp. 186—187°. H at die Tendenz bei 38—39° fest zu werden. —
2-Cyan-2'-methyldiphenyl, CN-C6H4-C0H4-CH3; aus diazotiertem 2-Amino-2'-methyl-
diphenyl u. Cu2(CN)2. Sehwaeh gelbes Ol, Kp.e3 213—214°. H at die Tendenz, fest 
zu werden. — Auch hier findet, wie in den anderen Fallen keine Bldg. yon Carbazol 
oder Diphenylenoxyd sta tt. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 15. 89—91. 
3/1. 1932. Turin, Univ.) F ie d l e r .

M. Milone, Spektrographische Unlersuchunge.il einiger hełerocyclischer Verbindungen. 
Vf. untersueht die Absorption von Furazanen (1,2,5-Oxdiazolen), 1,2,4-Oxdiazolen 
u. 1,3,4-Oxdiazolen im Ultrayiolett. Es werden Diagramme folgender Verbb. gegeben: 
Mełhylaminofurazan, F. 73°; Phenylaminofurazan, F . 99°; Diphenylfurazan, F . 98°; 
Methyl-p-methoxyphenylfurazan, F. 66°; 3-Methyl-5-phenylazoxim, F. 57°; 5-Methyl-
3-phenylazoxim, Diphenylazozim, F . 108°; Methylphenylozdiazol, F. 67°; Diphenyl-
oxdiazol, F. 138°. Aus den Diagrammen ergibt sich, daB die selektive Absorption 
des Lichtes nicht allein von der Struktur des Fiinfringes abhangig ist, sondern auch 
von der N atur der Seitenkette. (Gazz. ckirn. Ital. 62. 154—58. Febr. 1932. Turin, 
Univ.) F ie d l e r .

G. Ponzio, Unlersuchungen uber Dioxime. 83. Mitt. (82. vgl. C. 1932. I. 1786.) 
Die bis jetzt bekannten Dihalogenglyoximo sind nicht zu den entsprechenden Per- 
oxyden dehydrierbar. Dureh Einw. von Brom u. Jod auf Knallguecksilber kann man die 
Per ozy de des Dibrom- u. Dijodglyoxims erhalten, denen von H o llem a n  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 26 [1893]. 1403) u. Sch o ll  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 31 [1898]. 643) Formel I 

Hlg-C C-Hlg H lg-C----- C-Hlg Hlg-C----- C-Hlg C6Hs -C--------- C-Cl
II II II l > 0  || | II II

I  N -O -O -N  I I  N-O-N I I I  N -0 -N :0  IV  N -O -O -N
ii. dann von WlELAND (Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 [1903]. 4192) Formel II  resp. nach 
A. WERNER Formel III zugeschrieben wurde. Beim Dibromperoxyd sind leieht 
beide Bromatome zu substituieren, bei der Einw. von Ammoniak oder Anilin oder 
Hydrazin jedoch findet Ringoffnung s ta tt unter Bldg. von Diaminoglyoxim resp. 
Dianilinoglyoxim  resp. Dihydrazinoglyoxim. Diese Ringoffnung kann ais indirekter 
Beweis fiir die Furoxanstruktur der Verbb. gelten. Es ist Vf. gelungen, die bisher un- 
bekannten Monoclilorperoxyde R(C2N j0 2)C1 dureh Dehydrierung der Monoclilorglyoxime 
mit N j04 herzustellen. Phenylchlorperoxyd (4-Phenyl-5-chlor-l,2,3,6-dioxdiazin), C8H5- 
0 2N2C1 (IV), aus Phenylchlorglyoxim m it N20 4 unter Eiskiihlung. F. 66—67°. Ver- 
andert sieh beim Erhitzen m it PC15 nicht, wodurch die Furoxanformel ausgeschlossen 
ist. Beim Erhitzen m it NaOH in alkoh. Lsg. entsteht Phe.nylalhoxxyperoxyd, C10H10O3N2, 
F. 82—83° (vgl. WlELAND, L ie b ig s  Ann. 328 [1903]. 253). Wird zu Phenyloxy- 
peroxyd yerseift. F. 134° (Zers.). — Methylchlorperoxyd, C3H30 2N2C1, dureh Dehydrie
rung von Methylchlorglyoxim mit N20 4. FI. Dichter ais W. (Gazz. chim. Ital. 62. 
127—31. Febr. 1932. Turin, Uniy.) F ie d l e r .

A. Vianello, Unlersuchungen uber Diozime. 84. Mitt. (83. vgl. yorst. Ref.) In  
der L iteratur werden 3 Verbb. C6H 80 4N4 =  CH3- C(: N0H)(C2N20 2) • C(: NOH) • CH3 aus 
dem Peroxyd des Diacetylglyoxims beschrieben: 1. F. 139—140° (ygl. B e h r e n d , 
T r y l l e r , L ie b ig s  Ann. 283 [1894]. 231) yon St e f f e n s  (L ie b ig s  Ann. 309 [1899].
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24G) „Verb. von Tryller“ genannt. 2. F. 180—190° (vgl. B e h r e n d , Sc h m itz , L ie b ig s  
Ann. 277 [1893]. 327) von St e f f e n s  (1. e.) „Vcrb. ton Schmitz1' genannt. 3. F. 145° 
(ygl. PONZIO, RUGGERI, C. 1924. I. 213G). Vf. weist nach, daR die Vcrb. von 
Be h r e n d  u . T r y l ł e r  in allen Eigg. ident. ist m it der Verb. yon P o n zio  
«. R u GGERI, die in rcinem Zustand bei 145° (nicht bei 139—140°) sehm., ein Dibenzoyl- 
deriv. vom F. 165° (nicht 160°) liefert u. m it N20 4 in ein Diperoxyd vom F. 187° iiber- 
geht. Vf. nimmt an, daB der Vcrb. vom F. 145° wahrscheinlich die Struktur I cinea 
Dioxdiazins u. dem Isomeren vom F. 189—190° Struktur II  eines Furoxans zukommt.
CII,-C (:N O H )• C---------------C ■ C (:N OH )• CHa CHS• C(: NO II)• C------------C • C(:N O II)• CH3

u u ii 'I
I  N—O - O —Ń I I  N —O—N :0

CHS.C—(C2Na0 2) -C -C H 3 CHS.C -------------- C-ONO*
N— O— O— A N—O—O—N

Diese Annahme wird theoret. ausfiihrlich begrundet. — Dioxim des 4,5-Diacelyl-
l,2,3,6-dioxdiazins, CH3-C(: N0H)(C2N20 2)C(: NOH)-CH3 (I), aus Aceton nach 
B e h r e n d  u. T r y l l e r  (1. c.); iiber das Hydrochlorid goreinigt, oder nach PONZIO 
u. R u g g e r i  (1. c.) aus Methylchlorglyoxim hergestellt, schm. es bei 145°. Dibenzoyl- 
deriv„ CH3-C(:NO-CO-C0H5)-(C2N20 2)-C(:NOCOC6HS)-CH3, F. 165°. Diperoxyd III, 
F. 187°. Vf. erhalt die Verb. vom F. 145° auch durch Einw. von Hydroxylaminhydro- 
chlorid auf Diacetylperoxyd (vgl. G azz. chim. Ital. 37 [1907]. II. 65). — Bioxim  des 
Diacetylfuroxans, CH3-C(: N0H)[(C2N20 )0 ]C (: NOH)-CH3, durch Einw. von NaHC03 
auf Methylnitróglyoxim nach B e h r e n d  u. S c h m itz  (1. c.), F. 189— 190°. Dibenzoyl- 
deriv„ CH3-C (:N 0C 0C 8H5)[(C,N20)0 ]C (:N 0C 0C cH5)-CH3, durch Erhitzen des 
Dioxims m it Benzoylehlorid auf 100°. F. 220° (Zers.), Erweichen einige Grado tiefer. 
Das Dioxim des Diacetylfuroxans liefert bei der Einw. von NaOH a-Oximinopropion- 
sdure, C3H 50 3N, F. 181°; Ag-Salz. a-Oximinopropionsaure entsteht auch aus Methyl- 
oxyglyoxim  (vgl. C. 1927 .1. 2988); da sio aber nicht bei der Zers. des l)ioxims des Biacetyl- 
furoxans entstehen kami, so fehlt der einzige Beweis, der zugunsten der von STEPFENS 
(1. c.) vorgesehlagonen Formel sprechen konnte. — Durch Einw. von N 20 4 auf das 
Dioxim des Diaeetylfuroxans entsteht eino Verb. C3H3OsN 3, F. 114—115°. Dieselbo 
Verb. erhielten BEHREND u. SCHMITZ (vgl. LlEBIGs Ann. 277 [1893]. 329) mittels 
H N 03 u . schlugen Formel IV fiir die Verb. vor. Da Vf. gezeigt hat, daB aus dem Dioxim 
des Diacetylfuroxans nicht Methyloxyglyoxim  entsteht, so seheint diese Formel un- 
walirscheinlich. Das Dioxim des 4,5-Diacelyl-l,2,3/)-dioxdiazins wird sowohl durch 
H N 03 wie durch N20 4 in das Diperoxyd I II  iiberfuhrt. Deslialb konnen die beiden 
Verbb. auch nicht geometr. Isomere sein. — Bei der Einw. von Benzoylehlorid auf 
Methylnitroglyoxim unter schwachem Erhitzen entsteht das 2-Benzoylderiv. des Helhyl- 
chlorglyoxims, CH3-C(: NOCOC0H6)-C (: NOH)-Cl, F. 186—187° (ygl. C. 1927. I. 
2991). Ammoniak in iith. Lsg. fiihrt Methylnitroglyoxim in Melliylamiiwglyoxim, 
F. 183— 184° iiber (ygl. C. 1922. I II . 881). (Gazz. chim. Ital. 62. 131— 38. Febr. 1932. 
Turin, Univ.) F i e d l e r .

Gr. Longo, Untersuchungen iiber Dioxime. 85. Mitt. (84. vgl. vorst. Ref.) Vf. 
untersucht das Verh. von Glyoxin1en gegen Phenylisocyanat. Es werden 2 Moll. Phenyl- 
isocyanat addiert zu Diearbanilderiw., die ais Ester der Phenylcarbaminsaure auf- 
gefaGt werden konnen. Mit vcrd. NaOH zers. sich die Verbb. in C 02, Diphenylharnsloff 
u. das Ausgangsglyoxim. Dio a-Form der Glyoxime reagiert leichter m it Phenyl
isocyanat ais dio fi-Form. Anders yerhalten sich die Aminoglyoximo gegen Phenyl
isocyanat. Die /3-Formen addieren 2 Moll. Phenylisocyanat, die a-Formen 3 Moll. 
Bei den /?-Formen lagert sich 1 Mol. an die Aminogruppe an, das andere an dio Oximino- 
gruppe in 2-Stellung; die beiden Oxiuiinogruppen sind also nicht gleichwertig. Dio 
Verbb. yerhalten sich gegen Phenylisocyanat wie Amidoxime. Beim Benzoylieren 
der |S-Aminoglyoxime wird nur eine Oximinogruppe in 1-Stellung benzoyliert; die noch 
freie Aminogruppe, sowio die Oximinogruppo in 2-Stellung konnen noch Phenylisocyanat 
addieren. Die a-Aminoglyoxime addieren 3 Moll. Phenylisocyanat, was sich durch 
ihre S truktur ais Acylderiw. des Formoxyamidins erklart (ygl. C. 1932. I. 1098). — 
Dicarbanilderiv. des Methylgloxims, C,7H 160 4N4 =  CH3-C(: NOCONHC0H5) ■ C(: NOCO- 
NHC0H5)-H, durch Erhitzen von Melhylglyoxim m it Phenylisocyanat auf dem W.-Bade 
F. 156—157° (Zers.). Spaltet sich beim Kochen m it W. langsam in C02, Diplienyl- 
harnstoff u. Methylglyoxim, schneller in Ggw. yon A. u. NaOH. — Dicarbanilderiv. 
des Dimdhylglyoxims, ClsH i80 4N4, 2 ILO, analog aus Dimethylglyoxim. F. 195— 196°
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(Zers.); wasserfrei F . 198° (Zers.). Zera. analog der vorigen Vcrb. — Dicarbanilderiv. 
des fi-Methylp1ienylglyoxim$, C.jlLoO,,!'?,,, ans Plienylisocyanat u. /7-Methj'lphenyl- 
glyoxim. F. 175—170° (Zers.). Ziemlioli bestiindig gegen sd. W., wird durch vcrd. 
alkob. NaOIi hydrolysiert zu DiphenyUiarnsloff, GO„ u. fl-McthylpJienyl(jlyoxim. — 
Dicarbanilderiv. des a-Phenylglyoxims, C22HlaO,i Ń.,, durch Einw. von Phenylisoeyanat 
auf a-Phonylglyoxim, F. 130° (Zers.). Wird durch sd. W. leieht hydrolysiert. — Di- 
carbanilderiv. des (i-Phenylglyoxims, Cj5H180 4N4, analog aus /?-Pheny]glyoxim, F. 14G 
bis 147° (Zers.). Wird durch sd. W. hydrolysiert. — Dicarbanilderiv. des a-Methyl- 
benzoylglyozims, C23H 180 5N4, aus Plienylisocyanat u. a-Methylbenzoylglyoxiin, F. 141 
bis 142° (Zers.). Sd. W., schneller warme verd. Alkalien hydrolysiercn zu a-Melhyl- 
benzoylglyoxim. —• Dicarbanilderiv. des f)-Metliylbenzoylglyoxims, C^H^OjN.,, F. 153 
bis 154° (Zers.). Wird durch sd. W., schneller durch warme, verd. Alkalien hydrolysiert 
zu f}-Melhylhenzoylglyoxim. — Dicarbanilderiv. des Aminoglyoxims, Cl0H15O.1N5, durch 
Erhitzen von Aminoglyoxim  m it Plienylisocyanat, F. 172° (Zers.). Wird in der Wiirme 
durch verd. alkoh. NaOH hydrolysiert zu Aminoglyoxim. — Dicarbanilderiv. des Methyl- 
aminoglyoxims, C17H 170 4N5, aus Methylaminoglyoxim  u. Plienylisocyanat, F. 191—192° 
(Zers.). Bestandig gegen sd. W., wird durch verd. Alkali in der Wiirme hydrolysiert 
zu CO*, DipJienylharnsloff u. Meihylaminoglyoxim. — Dicarbanilderiy. des 1-Benzoyl- 
methylaminoglyoxims, C24H210 5N5, aus dem l-Benzoylderiv. des Methylaminoglyoxims 
m it Plienylisocyanat, F. 179—180° (Zera.). — Dicarbanilderiv. des ft-Phenylamino- 
glyoxims, C22H190 4N5, aus f}-Plienylaminoglyoxim u. Plienylisocyanat, F. 190° (Zers.). — 
Dicarbanilderiu. des l-Benzoyl-ji-phenylaminoglyoxims, C;,jH„30 6N5, aus dem 1-Benzoyl- 
deriv. des f}-Phenylaminoglyoxims u. Plienylisocyanat, F. 185° (Zers.). Tricarbanil- 
deriv. des Oxims des Benzoylformoxyamidins, C29H24O6Ń0 =  CeH5-C(: NOCONHC0H5) • 
C(NHOCONHC0H6)(: NCONHC0H5), aus dem u.-Phenylaminoglyoxim (Oxim des Benzoyl- 
formoxyamidins), C„H5-C(: NOH)-C(NHOH)(: NH) (ygl. C. 1932. I. 1098) m it Phenyl- 
isocyanat, F . 161—162° (Zers.). Wird durch w. verd. Alkalien zers. unter Bldg. von 
Diplienylharnstoff u. Phenylaminofurazan, F. 99° (vgl. C. 1923. I II . 1489). (Gazz. 
chim. Ital. 62. 139—47. Febr. 1932. Turin, Univ.) F ie d l e r .

E. Durio und M. A. Rollier, Untersuchungen iiber Dioxime. 86. Mitt. (85. vgl. 
vorst. Ref.) Yff. schlagen vor, das von deutschen Autoren gebrauchte W ort „Dis- 
proportionierung“ durch ,,disassociazione“ zu iibersetzen, um eine Rk. zu bezeichnen, 
bei der 2 Moll. einer Verb. sich unter Einw. des Erhitzens oder eines Katalysators 
in 2 Moll. anderer Verbb. umwandeln, gewohnlich nach dem Sehema: 2 ABC— y  
ABB +  ACC. Es werden Bcispiele aus dem Gebiet der Dioxime angefuhrt, u. die Rk. 
wird qualitativ u. quantitativ untersucht bei den Isonitrosokctonen:

2R-C(: NOH)• CO• R ' — >- R- CO• CO • R '  +  R- C(: NOH)• C(: NOH)• R'.
Es zeigt sich, dafl Disproportionierung (disassoeiazione) nur erfolgt, wenn R  u. R ' 
boidc aliphat. sind. Beim Erhitzen m it verd. HC1 oder HnSO., auf 30—50° erfolgt Dis
proportionierung bei folgenden Isonitrosoketonen: fj-Oximino-y-oxobutan (Isonitroso- 
methylathyllceton), y-Oximino-(l-oxopc,nlan (Isonitrosomethylpropylketon), (S-Oximino- 
y-oxopentan (Isonitrosodidthyllielon), y-Oximino-(i-oxohexan (Isonitrosometkylbutyllceton). 
Keine Disproportionierung findet s ta tt bei folgenden Ketonen: Isonitrosoaceton, j)-Ox- 
imino-a.-oxo-a.-phenylpropan (Isonilrosodtliylphenylhelon), a-Oximino-f}-oxo-a.-phenyl-
propan (Isonitrosomethylbenzylketon), a.-Oximmo-^-oxo-rj.-p-lolylpropan, oL-Oximino-[S-oxo- 
a.-p-metlioxyplienylpropan, v.-Oximino-fi-oxo-u-p-fMlioxyplienylpropan. Letzteres Iso- 
nitrosoketon, Cu H130 3N, wurde aus p-AtJioxybenzoldiazoniumchlorid u. Isonitrosoaceton 
nach B o r sch e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 741) hergestellt. F. 134°. DaB dio 
Disproportionierung ais bimolekulare Rk. verlauft, zeigt Vf. experimentcll am Beispiel 
des Isonitrosomethylathyllcetons. (Gazz. chim. Ital. 62. 148—54. Febr. 1932. Turin, 
Univ.) F ie d l e r .

Julius von Braun, Umformungen des Cocains. II. (I. vgl. C. 1918. I. 549.) Vom 
Cocain ausgehend, konnte iiber die durch die crste Unters. bekannten Zwischenglieder 
XI, XII u. X III das Norhomotropin XIV gewonnen u. weiter in XV u. IV verwandelt 
werden. Seine pharmakolog. Unters. (W. HEUBNER) zeigte im Gegensatz zu III kaum 
noch eine Analogie m it dem Cocain, ihre anasthesierende Wrkg. war minimai. Dio 
Verhiiltnisse wiederholen sich, wenn man vom bicycl. Tropan- zum monocycl. Piperidin- 
skelett ubergeht. Dio anasthet. Wrkg. von Verbb. vom Typus A nimmt beim Ent- 
fernen von C02R  aus dem Mol. genau so ab, wie beim Cocain, wenn es in Tropacocain 
ubergeht, u. umgekehrt sind Verbb. vom Typus B ebenso gegenuber Verbb. vom Typus C 
schwacher, wie II gegenuber dem carboxiithylfreien y-Benzoyloxypropylnortropan. —
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Diese Analogie zwischen der bioyel. u. monocycl. Reilie gilt auch fiir den Typus X u. IV.— 
Dic Acylestcr der am N methylierten Alkamine XVI u. XVII, die sehr erhehliche An- 
asthesie zeigen, werden zu auBerst schwach wirksamen Verbb., wenn CH3 am N durch 
—CH3■ CH,■ CO;CoH- ersctzt wird (V u. VI). Diese stark schwiichendc Wrkg. der in 
einer offenen Kctte gebundenen Carboxathylgruppe zeigt sich auch bei Abwcsenhcit 
der R ingstruktur: der Verb. VII geht fast jedc Wrkg. in aniisthetischer Richtung ab, 
im Gegensatz zur Benzoylverb. (CH3)2N- CH2- CtL- CHa- O ■ CO - CGiI5 u. a. Stoffcn vom 
Novocaintypus. E s  ist bemerkenswert, wie gleichmiiBig sich der Baustein C02R- CH,,- 
CHa-N <  tiberall in seiner Wrkg., ohne Riicksicht auf dic iibrigen strukturellen Momento 
des Mol. bcmerkbar macht u. anasthet. Wrkgg. diimpft. — Aus dem Vcrh. von IV kann 
geschlossen werden, daB gerade dieser Baustein u. nicht, wie es Mc E l v a i n  (C. 1924. 
II. 1197) fiir VII angenommen hatte, die Abwesenheit von asymm. C-Atomen dieses 
Verh. bedingt.
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V e r s u c h e .  (Mit R.Michaelis u. K. WeiBbach.) Cocain, Kp.0ll 187—188°; 
spezif. Drehung sinkt bei der Dest. von —15,8° auf —13° (in Chlf.). — Cyannorcocain (XI), 
spezif. Drehung —22,77° (in CHC13). Der daraus iiber den Norecgonidinester (XII) durch 
dessen katalyt. Hydrierung gewonnene Dihydroecgonidinester (XIH), K p.12 130—132°, 
Chloroaurat, F. 133°, gibt m it Na in A. Norhomotropin, CaH15ON (XIV); K p.12 154 
bis 156°; [a]D19 =  +18,59° (in A.). — Golddoppclsalz, F. 220°. — Pt-Doppelsalz, 
orangerote Krystalle, F. 230° (Zers.). — Pikrat, aus A., F. 180°. — Dio Konfiguration 
an dem die CH2-OH-Gruppo tragenden C-Atom diirfte nieht der yon XIII entspreehen; 
es diirfte an diesom C-Atom eine ster. Umlagerung stattgefunden haben, so daB X u. 
XIV einander entspreehen; es ist ungewiB, ob XIV m it [<x]d19 =  +18,59° bereits ster. 
einheitlich is t; XIV entsteht auch aus XH durch Na-A.-Red. u. Behandlung m it Pd +  H , ; 
das Endprod. zeigt [oc]d =  +18,8°; XTV gibt m it rauch. HBr bei 110° ein liygroskop. 
Bromhydrat der ihm entsprechenden Br-Base, die m it w. Alkali ein hochmolekulares 
Prod. gibt. — 2-Oxymethylnortropyl-f}-propionsauredthylesler, C13Ho30 3N (XY), aus XIV 
+  /?-Jodproprionsaureester in Bzl.; K p.0t3 140—145°; schwach linksdrehend. — Gold- 
salz, F. 98—101°. — Gibt bei 40—50° in Chlf. m it C„H5COCl das Chlorhydrat von IV; 
ist pharmakolog. indifferent. — 3-Oxymethylpiperidyl-fi-propionsaureathylester,
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Cu H :l0 3N, aus dem /?-Piperidylcarbinol XYI +  /?-Jodpropionsiiureester; Kp.0,3 146 
bis 148°. — Gibt m it Ć0H5COC1 das Chlorhydrat der Bcnzoylverb. GlsU2eOiNCl (V); 
aus A., F. 187°, m it p-Nitrobcnzoylchlorid sein p-Nitroderiv., ClsH 25O0Ń2C], aus A., 
F. 164° u. m it SnCl2 u. NaOH dio p-Aminobenzoylverb., Dichlorliydrat, CleH2a0 4N2C]2, 
F. 96°. Beide Acylderiw. besitzen nur sehr schwache anasthesierende Eigg. — a -Pipę- 
colylalkin (XVII) gibt m it /?-Jodpropionsiiureester cn-Ozyathylpiperidyl-fl-propionsdure- 
dthylester, C12H 230 3N ; Kp.0)2 145—147°. — Chlorhydrat der Benzoylverb. VI, Gu HsiOtNCl, 
F. 140°. — Chlorhydrat der p-Nitrobenzoyliierb., F. 131°. — Dichlorliydrat der p-Amino- 
benzoylrerb. VI, Cł9H30O4N2Cl2, F. 80—82°. — Aueh diese Acylderiw. sind anasthet. 
nur ganz gering wirksam. — N-Metliyl-N-y-bejizoyloxypropyl-ft-aminopropionsdureester, 
C15H 230 3N (VII), aus 2 Moll. CH3-NH-CH2-CH2-C02C2H5 +  1 Mol. des reaktions- 
fahigen Bromids Br -(CH2)3 -O-CO -CcH5 in der W.-Badkanone +  C6H5G0C1; Kp.ls 215 
bis 217°. — Jodmethylat, aus A., F. 124°. — H at keine anasthet. Eigg. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 65. 888—93. 4/5. 1932. Frankfurt a. M., Uniy.) B u sc h .

Lyndon F. Smali und David E. Morris, Thebainon. Bei Unterss. in der Thio- 
kodidrcihe wurde das „schwefelfreie Keton“ (vgl. PsCHORR, LlEBIGs Ann. 373 [1910]. 
17) ais ident. m it dem Thebainon yon Sc h ó pf  (C. 1931. II. 2879) festgestellt. — Die 
Base von Sc h o p f  zeigt [a]D26 =  —45,7°, die von P schorr  [cć] d28 =  —46,4°; —46,9° 
(in 95%ig. A.). — Beide Jodmethylate schm. bei 250—251° bzw. 251°; das Jodhydrat 
vom Thebainon (Sc h o p f ) krystallisiert aus W. m it H 20  u. hat zwei FF. 163—165° u. 
257—260° wie das „schwefelfreie Keton“ -Jodhydrat. — Die Struktur des „schwefel- 
freien Ketons“ yon PSGHORR ist so festgestellt u. eine weitere Isomerio in der Thebainon- 
reihe ausgeschaltet. — Das richtige Thebainon wird leicht durch Hydrolyse yon fi-Athyl- 
tliiolcodid erhalten. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2122—23. Mai 1932. Virginia, 
Uniy.) _ Buscil.

Hermann Emde, iiber DiasUreomerie. VII. Zur Stercochemie der Chinaalkaloide. 
(VI. ygl. C. 1930- II. 3568.) Die 12 Chinaalkaloide laśsen sich in 2 Gruppen ordnen, 
die Vinylbasen (Cinchonidin [o.]d =  —111°, Cinchonin [oc]d =  +229° [R =  H], 
Cuprcin [a]n =  —175°, Cupreidin Drehung unbekannt [R =  OH], Chinin [a]» =  
—145°, Chinidin [a]D.= +237° [R =  OCH3] u. die Hydrobasen (Hydroeinchonidin 
M d  =  —98°, Hydrocinchonin [oc]d =  +205°, Hydrocuprein [a]n =  —155°, Hydro- 
cupreidin [a]n =  +255°, Hydrochinin [a]n =  —142°, Hydrocliinidin [a]o = + 2 3 4 ° ), 
dio den Vinylbasen cntsprechen, aber an Stelle der Viny]gruppe die Athylgi-uppe ent- 
halten. In  I  sind die Atome 1, 2, 3 u. 4 Asymmetriezcntren, doch diirfte dio geringe 
Asymmetrie bei 2 zur Drehung nichts Wesentliches beitragen. Da der aromat. N des 
Chinolinrestes sehwacher bas. ist ais der alicycl. des Chinuclidinsystems, tragen die Jlono- 
salze der Chinaalkaloido dio Saure a,n letzterem. Sie reagieren lackmusalkal., dic mit
2 Moll. Saure hingegen lackmussaucr, gegen Kongo neutral. Die Monosalze haben stets 
ein geringeres Drehvermogen ais die Disalzc; das Maximum liegt fiir starko Sauren bei 
etwas mehr ais 2 Aąuiyalenten, fur śehwacho erst bei groBcm OberschuG; das Dreh- 
yermogen nimmt bei weiterwachsender Siiurekonz. wieder ab. Das zeigt Vf. noch am 
bisher nicht untersuchten Hydroeinchonidin. Diesen Effekt zeigen nur diejenigen 
D eriw ., die das Asymmetriezentrum 4 m it der Carbinolgruppe enthalten. Denn die 
China,toxine (II), in denen C3 u. C4 nicht mehr asymm. ist, geben den Effekt nicht 
(z. B. dreht das Di-Salz des Hydrocinchonicins so stark wie das Monosalz; ygl. aueh 
H e s s e , L ie b ig s  Ann. 178 [1875]. 263) — wolil aber die ihnen entsprechenden Alko
hole, die Chinicinole (HI), wofiir folgende Zahlen angefiihrt werden: (-f)-O-Athyl- 
dihydrocuprcicinol dreht ais Basc in A. [Md] =  +343°, ais Monosalz bzw. Disalz in 
W. 307 bzw. 620°; die analogen Zahlen sind fiir (-j-)-Dihydrochinicinol 286, 394, 609, 
fiir ( +  )-N-Methyldihydrochinicinol 321, 347, 605, fur (-(-)-N-Athyldihydrocliinicinol 
327, 335, 617. Da dio Toxine gegeniiber den biogenen Alkaloiden stark yerminderte 
Drehung zeigen ([M]d fiir Cinchonicin +50, fiir Chinicin +149, fiir Hydrocinchonicin 
+  127, fiir Hydrocuprcicin —20, fiir Hydrochinicin —30°), kónnen die Asymmetrie- 
zentren 1 u. 2 fiir die Drehung der Alkaloidc nur yon untergeordneter Bedeutung sein. 
Also ist C, yerantwortlich fiir den Siiureeffekt u. fiir die Drehung der biogenen Alkaloide.
— Analoges ergibt das Prinzip der opt. Superposition, das Vf. im Gegensatz zu F r e u d e n - 
BERG (C. 1931. I. 3452) trotz des Fehlens einer allgemein giiltigen Formulierung fiir 
wertyoll halt. Um ubereinstimmende Zustande zu haben, werden die gut krystallisiertcn 
Dihydrobromide der Basen in W. yerglichen. Es wurden an den Dihydrobromiden der 
folgenden 4 Paare die angegebenen [M]d bestimmt: Cinchonidin —513, Cinchonin +744, 
Chinin —888, Chinidin +1021, Hydroeinchonidin —421, Hydrocinchonin +650, Hydro- 

XIV. 2. ” 5



66 D. Org an ische  Ch e m ie . 1932. II.

chinin —745, Hydrocliinidin +953°. Der absol. Betrag der Rechtsdrehungen ist stets 
gróBer ais der der entsprechenden Linksdrehungen. Im  Sinne von H u d so n  kann man 
die Differenzen der absol. Betriige ais Summę des Beitrags a von C4 u. der Beitrage 
(b +  c +  d) der anderen Asymmetriezentren auffassen. Es ergibt sich dann, daB 
a  >  (6 +  c +  <£), u. daB letztere Summo (bis auf das zweito Paar 67) annahernd kon
stan t ist (116, 115, 104), woraus zu folgern ist: Die 12 Chinaalkaloide sind in bezug auf 
C4 paarweise epimer. Fur dieso Epimerie spricht auch das Vork. yon stets nur 2 opt. 
akt. Formen, wahrend 16 moglich sind, ferner, daB alle bckaimten epimeren Naturstoffe

a-CHi H2C-------------CH
'i6 h -CH—CHs[CHj-CHs] HsC|/ ^-.CH-CH=CH2[CH2-CH3]
CFL, H o <U c h 2

NH
I I

in bezug auf oine sekundare Alkoholgruppe 
HiC CH epimer sind. Vor allem ist auch bei den sehr

H jO ^ ^ iC II-C H —CHjfCHj-CHa] iihnlichen natiirlichen Ephedrinen die Sach- 
tt J  U tr lago dic, daB sie in -bezug auf die CHOH-

2 \ /  - Gruppe, nicht aber in bezug auf das ami-
HaC) NH nierte C-Atom epimer sind. DieBedeutung

CHOH I I I  von ergibt sich auch aus der Tatsachc,
  daB beim UbGrgańg der Yinyl- in die Athyl-

R— gr uppe infolge des Yerschwindens der Exal-
tation durch die Doppelbindung die Dre- 
hung i m m e r  sinkt. Vf. deutet das auf 
Grund der Feststellung, daB bei Ring- 

systemen sich Liganden haufig so beeinflussen, ais ob sie unter Aussohaltung des Ringes 
direkt miteinander yerkniipft waren, durch Aufhóren der Einw. der Vinyl- auf die sekun
dare Alkoholgruppe, die beide Substituenten dessclben Ringes sind. Auch die Dreliungs- 
erhohung durch Ersatz von Wasserstoff an C0 durch Methoxyl wird auf Grund einer 
solchen direkten Beeinflussung iiber den Chinolinring hinweg gedeutet. Dio Ergebnisse 
widersprechen der bisherigen Auffassung in bezug auf das Asymmetriczentrum 3.

V e r  s u c h e. Cinchonidin liiBt sich vom anhaftenden — durch Fluorescenzprobe 
leieht kenntlichcn — Chinin am besten durch Krystallisation des Tetrasulfats aus W. 
oder der Base aus A. befreien. Das Dikydrobromid, C,9H22ON2, 2 HBr, krystallisiert ais 
D ihydrat aus hochstens 60° h. W. Hydrocinchonidin laBt sich von Hydrochinin durch 
ICrystallisation der Base aus A. oder der Dihydrobromide aus W. befreien, was auch fiir 
andere Isomerenpaare das beste Trennungsverf. darstellt. Die reine Base, in W. fast 
unl., in absol. A. bei 20° 1: 200 1., hat F. 237°. Dikydrobromid, C19H 24ON2-2 HBr, mit 
2 H20 , krystallisiert monoklin hemiedr. (vgl. SPAENHAUER, C. 1931. I. 3239). Hydro- 
cinchonicin, C19H21ON2, liiBt sich im Gegensatz zu der Angabe von HESSE (LlEBIGs Ann. 
214 [1882]. 5) bei 160° mit 25%ig. HC1 (unter teilweiser Zers.) aus Hydrocinchonidin 
gewinnen; unveriindertes Ausgangsmaterial wird ais M onotartrat abgetrennt. F. 112°. 
Ghlorhydrat, CI9H24ON2 • HC1, aus der alkoh. Lsg. der Base u. essigesterischen HC1 beim 
Eindunsten, F . 230° (Kotfarbung), [M]d20 (inW .)+142°. — Cinchonindihydrobromid, 
C19H ,2ON2- 2 HBr. Aus der Base (Reinigung des kiiuflichen Prod. aus gewohnlichem A.). 
Aus W. wasserfrei; rhomb. — Ilydrocinchonindihydrobromid, C19H24ON2-2 HBr. Aus 
der Base (aus A. F. 266°) m it HBr bei hochstens 60°. Aus W. wasserfrei. Monochlor- 
hydrat, C19H240N 2-HC1, krystallisiert m it 1,5 Mol. H20 , [M]d20 =  +515°. — Chinin- 
dihydrobromid, C20H24O2N2-2 HBr, krystallisiert m it 2 H20 , ebenso das leiclit ver- 
witternde Hydrochinindihydrobromid, C20H28O2N2-2 HBr. Ilydrochininmonohydro- 
bromid, C20H2GO2N2-HBr, krystallisiert gleichfalls m it 2 H20 . — Chinidindihydro- 
bromid, C20H21O2N2- 2 HBr, krystallisiert mit 2 H20 , Hydrochinidindihydrobromid, 
C20H26O2N2• 2 HBr, mit 2,5 Moll.H20  (nimmt aus der Luft nur 2 Moll. H2Owieder auf); 
es bildet aus W. Nadeln. Hydrocliinidin selbst fallt aus wss. Salzlsgg. mit NH3 oder 
Alkalien m it 2,5 H20  aus. (Helv. chim. Acta 15. 557—76. 2/5. 1932. Basel u. Konigs- 
berg, Univ.) " B er g m a n n .
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Heinrich Wieland und Walter Gumlich, Uber einige neue Reaktionen der 
Strychnosalkaloide. X I. (X.vgl.C. 1932.1.952.) I. Uber Isonilrososlrychnin undlsonilroso- 
brucin. Isonitrosostrychnin, C21H 210 3N3 (I), aus Strychnin in absol. A. +  Athylnitrit 
bei 40° +  Na in A. bei 80°; farbloso Prismen, aus Chlf.-A., obcrhalb 200° Braunfarbung, 
bei hoherer Temp. Sch warz werden; schm. nicht bis 300°; verd. ALkalien losen zum 
Salz, nicht aber NH3. Gibt m it p-Toluolsulfochlorid in Pyridin den in Alkalien unl. 
Sulfosaureester (Kaziro). — Isonitrosóbrucin, C23H 250 6N3, Bldg. analog; gelbe Nadeln, 
aus Chlf. u. A .; Eigg. wie die von I. — Beide sind 1. in Alkalien u. in verd. Sauren. — 
Nitrosamin des Isonilrosodihydrostrychninsdure, C21H 210 5N,1 (II), Bldg. aus Dihydro- 
strychnin m it A thylnitrit u. A thylat (tiefrote Lsg.); gelbbrauncs Pulyer, aus W. +  
yerd. Essigsiiure; E. ca. 190° (Zers.), lange vorher Dunkelfarbung; ist sehr zersetzlieh. —

Nitrosamin der Isonilrosodihydrobrucinsaure, C23H 280 7N4; krystallin, aus verd. NaOH +  
yerd. Essigsaure; ab 120° Dunkelfarbung, bei 170° Zers. — II .  Ober Dihydrobrucinhydrat. 
Dio friihor (W ie l a n d  u. Gu m lic h , C. 1930. I I . 2906) erhalteno Verb. hatte sich nach
6 Monaten im yerschiossenen Glas verandert: E. 255° (Zers.); Loslichkeit in Chlf. 
stark zuriickgegangen, ebenso der Drehwert: [«]d2:i =  —110,7° (0,0394 g in 2,2086 g A.); 
Dihydrobrucinhydrat hatte [a]o2:i =  —150° (in A.). — Die aufbewahrtc Base gibt mit 
Essigsaureanhydrid-H2S04 intensive Blutrotfarbung, Dihydrobrucinhydrat nur Gelb- 
farbung. — Das veriinderte Praparat gibt bei tlberfiilirung in das Sulfat u. Isoliorung 
der Base daraus diese m it allen Eigg. von Dihydrobrucinhydrat zuriick. — Aus den 
Mutterlaugen von dcrDarst. des Dihydrobrucinhydrats wird cin isomeres Diliydrobrucin, 
C:3H 280,,N2 erhalten; Nadeln, aus wss. A., enthalt Krystallwasser; E. gegen 125° (luft- 
trocken, sehr unscharf); yerwittert im Vakuumexsiccator, F. dann 218°; im Gegensatz 
zu Diliydrobrucin zll. in Essigester; [ajo23 =  —20,1° (0,0364 g in 2,7942 g Chlf.). — (Di- 
hydrobrucin, [ix] d30 =  +7 ,6°).— Jodmethylat, aus der Base m it sd.CH3J ;  Prismen, aus W., 
F. 230° (Zers.). — Diliydrobrucinjodmethylat, F. 290° (Zers.). — Jodmełhylat von Dihydro
brucinhydrat, boi 290° noch nicht geschm. — III . Einige Abbaurerss. Brucin u. Dihydro
brucin geben m it BrCN in Chlf. bei 40—50° (in Druckflascho) Additionsyerbb., die ziemlich 
bestiindig sind; w'erden durch W. oder A. nicht zers., bei 110° im Yakuum kein Gewichts- 
yerlust; haben Formel III, da bei Red. m it Zn-Staub u. Eg. die Ausgangsbasen un- 
yerandert zuriickerhaltcn worden. — Ein isomeres Apobrucin (vgl. MOSSLEB, Monatsh. 
Chem. 31 [1910]. 1) u. eine ąuartare Verb. yon zweifacher MolekulargroBe wurde nicht 
angetroffon. Die Verb. von Strychnin u. BrCN, desgleichen dio von Dihydrostrychnin 
u. Slrychnidin ist sehr labil u. zerfallt allmśihlich von sclbst wieder in ihre Bestandteile. — 
Brucin-Bromcyan, C23H 2e0.jN2'BrCN; Nadeln, aus A., F. 218—220° (Zers.); enthalt 
1H20 , das bei 80° im Vakuum abgegeben wird. — Diliydrobrucin-Bromcyan, C23H 280.,N2- 
BrCN, schwach gelbo Wtirfel, aus Chlf.-A., F. 240—242° (Zers.). — Anwendung der 
VON BRAUNSchen Abbaumethodo m it PBrs am N-Benzoylderiv. von Tetrahydro- 
strychnin fiihrte nicht zum Zicl. — N-Benzoyltelrahydrostrychnin, C2SH30O3N3, aus 
Tetrahydrostrychnin in Pyridin +  C0H5COC1, u. Verseifen des so entstandenen Benzoats 
der zweifach benzoylierten Base (Nadeln, aus 20%ig. A., oder Chlf.-A., F. 172°) in sd. 
A. +  NaOH; Nadeln, aus Chlf. +  A., F. 235°. — Brucin u. Diliydrobrucin geben mit 
Maleinsdureanliydrid in Essigester intensiy golb bis orange gefiirbte Additionsprodd.; 
m it W. zerfailen sie in ihre Komponentem Danach handelt es sich um chinhydron- 
artigo Stoffe, an deren Bldg. der dimetlioxylierte Bzl.-Kern beteiligt ist. Aus Strychnin 
u. Vomicin entstehen keine analogen Verbb., wahrend Brucin u. Dihydrobrucin auch 
m it Chinon u. Phthalsaureanhydrid sich unter Rotfarbung yereinigen. — Brucin +  
Maleinsdureanliydrid, C23H20O4N2, 2 C4H20 3, intensiy rotstichig gelbe Nadeln, F. 240° 
(Zers.). — Dihydrobrucin +  Maleinsdureanliydrid, C23H280 4N 2, 2 C4H 20 3, 1,5 C4H80 2; 
krystallisiert m it \ lj2 Mol. Essigester; tiefgelbo Nadeln, F. 125° (Aufschaumen). (L ie
b ig s  Ann. 494. 191—200. 20/4. 1932. Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss.) B u sc h .

Georg Hahn und Fritz Just, Uber die Existenz des Isoyohimbins und die Jdentitdt
von Yoliimbin und Quebrachin [Entgegnung auf K. Warnat: Uber Yohimbin und
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Quebrachin]. Wegen der Behauptung von W a r n a t  (C. 1931. II. 856), daB das Iso- 
yoliimbin yon H a h n  u . B r a n d e n b e r g  (C. 1927. I. 2550. 2551) m it Yoliimbin ident. 
sei, wurden dio Angaben uber Isoyohimbin erneut naebgepriift, d. h. die Aufarbeitung 
der techn. Endlaugen nach der gegebenen Vorschrift wiederholt. Jedesmal resultierte 
das vollig gleiche Atliylin yom F. 243°. Auch die Vcrseifung u. Wiederveresterung 
mit CHjOH u. C2H5OH fiihrte zu Stoffen, die yollig mit denen ubereinstimmten, die 
fruher von H a h n  u . B r a n d e n b e r g  angegeben worden waren. Abgesehen von der 
unterscliiedlichen Verseifbarkeit, ist der uberzeugendste Unterschied zwischen Yoliimbin 
u. Isoyohimbin der F. ihrer Athyline: 189 u. 243°. — Isoyohimbin ist somit weder m it 
Yoliimbin, noch m it a-Yohimbin ident. u. auch weiterhin ais Nebenalkaloid des 
Yoliimbins anzusehen. Die Unterschiede zwischen Isoyohimbin u. Yoliimbin bzgl. 
der Krystallgestalt der Sauren u. dereń Drehungen sind indessen derart gering, daB 
darauf keine Unterscheidung gegriindet werden kann. — Was Vff. lange Zeit ais 
Yohimboasaure annahm, waren dio aus dem Yohimbiithylin vom F. 189° der Endlauge 
gewonnenen, langen Prismen, in denen aueh die (i- Yohimboasaure krystallisierte. — 
Die eingehende Unters. dieses [1- Yoliimbins hat ergeben, daB hier ein Gemisch von 
Yokimbin u. einem weiteren, noch nicht isolierten Alkaloid yorliegt. — Da bei den 
Unterss. iiber dio Identitat yon Quebrachin u. Yohimbin ebenfalls uneinheitliche 
Yohimboasaure benutzt worden war, ist der fruher gezogene SehluB falsch; die von 
F o u rn e a u  u . P a g e  (Buli. Sciences pharmacol. 21 [1914]. 7) festgestellte Identitat 
von Yohimbin u. Quebrachin besteht zu Reclit. — Ais Isomere des Yoliimbins existieren 
somit Isoyohimbin, Alloyohimbin, Yohimben, Corynanłhin, a- u. y-Yoliimhin. In  der 
Zusammenstellung von H a h n  u . S ch u ch  (C. 1930. II. 1085) braucht daher nur an 
Stelle yon (Juebrachin Yohimbin gesetzt zu werden, wahrend /?- Yohimbin zu streichen 
ist. — Drehung des Isoyoliimbins ist in A. +  57,1°, in Pyridin +  108,8°.

V e r s u c h e .  Isoyohimbatliylin, Vereinfachung seiner Gewinnung aus der techn. 
Endlauge, wenn auf gleichzeitige Isolierung yon Yohimbin u. Alloyohimbin yerzichtet 
wird, vgl. Original; Krystalle, aus 50°/oig. A., F. 243°. — Wird von 2-n., 4-, 6-n. u. 
50%ig. KOH nicht angegriffen; gibt erst m it alkoh. KOH Isoyohimboasaure; Rein- 
darst. iiber das Anhydrid; F . 268—269° (Zers.); [a]o2° =  +146° (in l% ig- Pyridin- 
lsg.); Yohimboasaure, [a]d2° =  +138,8°. — Isoyohimbinchlorhydrat, aus CH3OH, 
F. 299—300° (Zers.); [<x]d8‘6 =  +100° (in W., c =  0,93). — Yohimbinchlorhydrat, 
[cc]d20 =  +102,9° (H20). — a.-Yohimbinchlorhydrat, [<x]d2° =  +55° (H20). — Iso- 
yohimbinbase, aus 50°/oig. CH3OH, F. 238° (Zers.); [a]u7’5 =  +108,8° (in Pyridin, 
c = l ,0 1 ) .  — Yohimbin, F. 235°; [a]n2° =  +107,9° (in Pyridin). — v.-Yóhimhin, 
F . 235°; [a]d20 =  —9,3° (in Pyridin); —22,5° (in A.). — Isoyohimbatliylin aus 50%ig. A., 
F. 243° (Zers.). — Yoliimbathylin, F. 189°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 714—17. 
4/5. 1932. Frankfurt a. M., Univ.) B u s c h .

Georg H ahn und Fritz Just, Uber Yohimbehealkaloide. V II. Der oxydalive Abbau 
des Diacetylyohimbins mit Salpetcrsdure. (VI. vgl. C. 1930. II. 1085.) Der Abbau des 
Diacetylyoliimbins mit H N 03 fiilirt zu Bernsteinsiiure u. einer zweiten Siiure, dereń 
Konst. auf synthet. Wege entschieden wurde; Der KingschluB, der m it o-Toluidin 
u. H N 02 zum Indazol fiilirt (vgl. V. A u w e r s , C. 1920. I II . 350), u. die nachtragliehe 
Nitrierung bzw. der ebenso glatt yorlaufende IndazolringsehluB, ausgehend vom 
5-Nitro-o-toluidin, fuhrto zu einem Prod., das m it dem dureh Decarbosylierung der 
Abbausaure gewonnenen ident. war. Danach ist die Abbausaure eine G-Nitroindazol- 
monocarbonsaure, dereń COOH-Gruppe iu 3 dureh die Methylierbarkeit des Abbau- 
esters bewiesen wird. — Es ist sehr unwahrscheinlich, daB der Indazolring ais solcher 
bereits im Yohimbinmol. yorhanden ist. Naherliegend ist die Annahme, daB eine 
dureh Abbau entstandene o-Aminophenylessigsauregruppierung dureh die, bei der 
Bk. dauernd yorhandene H N 02 eine Stabilisierung zum Indazolkomplex erfahren hat. 
Um diese Frage zu entscheiden, wurde eine H N 03-Oxydation von Diacetylyohimbin 
bei Ggw. gróBerer Mengen Hamstoff yorgenommen, wodureh die angenommene Wrkg. 
der HNOo ausgeschlossen war; da so nur Bernsteinsaure, aber keine Nitroindazolcarbon- 

siiure auftrat, ist die gemachte Annahme rielitig. — Die Tat- 
saehe, daB nur aus Diacetylyohimbin, nicht aber aus Yohimbin 
selbst, Indazolcarbonsaure erhalten wird, legt einen Zusammen- 
hang zwischen dem acetylierten N u. der Indazolbldg. nahe 
nach folgendem Rk.-Mechanismus: Die am N sitzende Acetyl- 
gruppe ist auBerordentlieh saurecmpfindlich; sie wird in sal- 
petersaurer Lsg. sof ort abgespalten; die entstehende sekundare
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NH2-Gruppe wird nitrosiert u. schlieBt mit der sehon yorhandonen CH2-Gruppe in
o-Stellung am selben Benzolkern don Indazolring. Dor in der Indazolcarbonsauro 
gefaBte N  ist also der im Yohimbin ais latent bezeichnete, der die anomale Acoty- 
licrung erfahren hat. — Die zum Indazol-RingschluB notwondigo CH2-Gruppe 
in o-Stellung zum latenten N isfc ansoheinend cntspreohend nobonst, Formulierung 
sehon yorhanden gewesen.

Y e r s u c h e .  Diacetylyoliinibin gibt mit verd. H N 03 (1 :1 ) auf dem W.-Bade 
Bernsteinsaure u. 6-Niiroindazolcarbonsaure-3. — Monoammoniumsalz der Bernstein- 
saure, CllH !|0.1N; aus CH3OH, F. 158—159°. — Succinimid, aus der Abbausaure vom 
F. 183° mit NH3 bei 195°; aus Aceton, F. 123,5—124°. — (S-Nitroindazolcnrbon-saure-3, 
C8H50 4N3, gelbliche Rrystalle, F. 245° (Zers.). Aus Eg. wird dio Sauro ais Acotat 
C8H50 4N3, CH3C 00H  erhalten; F. 277—282° (Zers.). ■—■ Athylester, C10H B0 |N 3, aus 
dom Acetat in A. +  HC1 auf dem W.-Bad; F. 264—266°; 1. in Soda u. 2-n. NaOH 
m it rot-oranger Farbę. — 6-Nitroindazolcarbonsaure-3 gibt bei 280—285° 6-Nitro- 
indazol, C7H5N30 2; Nadeln, aus h. Eg. +  W., F. 178° (Zers.). — Die deearboxylierte 
Abbausaure gibt in 2-n. NaOH m it (CH3)2S 04 l-Methyl-6-nitroindazol, CsH7N30 2; 
aus A. +  W., F. 159°. — N-Methyl-6-nitroindazolcarbonsduredthylester-3, Cu Hn 0 4N3; 
aus Nitroindazolcarbonsaureathylester in 2-n. NaOH -|- (CH3)2S04; aus CH3OH, 
F. 178°. — Oxydationsverss. mit Yohimbin u. Yohimboasaure, ohne Hamstoffzusatz 
ausgefiihrt, ergaben keine 6-Nitroindazolcarbonsaure. (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 65. 
717—24. 4/5. 1932. Frankfurt a. M., Univ.) B u sc h .

A. Orechow und S. N orkina, Uber die Alkaloide von Anabusis aphylla. IV. Uber 
N-Alkylderivate des Anabasins, sowie uber das angebliche Vorkommen von Methylanabasin 
in Anabasis aphylla. (III. ygl. C. 1932. I. 1667.) N-Methylanabasin wird durch E r
hitzen des Anabasins m it H 'CHO u. H -C 02H glatt erhalten. Bei durchgreifender 
Methylierung m it CH3J  entsteht das Uydrojodid des N-Methylanabasinjodmethylats. 
Zur Darst. der hóheren N-Alkylderiyv. des Anabasins ist das iibliche Verf. unter Ver- 
wendung der Alkylhalogenide wenig geeignet. LiiBt man aber CH3MgJ auf Anabasin 
einwirken, so reagiert dieses ais sek. Amin unter CH.,-Entw. u. Bldg. von (C10H13N)N- 
MgJ, welches sich m it Alkylhalogeniden ziemlich glatt wie folgt umsotzt: 

(C10H l3N)N-M gJ +  R J  =  (C10H I3N )N 'R  +  MgJ2 .
So konnton Methyl-, Athyl-, Allyl- u. Benzylaiiabasin m it befriedigenden Ausbeuten 
gewonnen worden. Diese Homologen sind farbloso Ole u. unterscheiden sich von der 
Stammsubstanz durch ihre geringere Bestandigkeit, indem sio sich bald unter Dunkel- 
farbung zers. Auch pharmakolog. yerhalten sic sich in manehen Punkten anders. — 
Vff. haben sodann untersucht, ob N-Methylanabasin in Anabasis aphylla yorkommt. 
Sie haben groBe Mengen des Krautes extrahiert, aber keine Spur der Methylbase auf- 
finden konnen, ebensowenig im „techn. Anabasinsulfat“ der Alkaloidfabrik in Tschim- 
kent. Domnaeh enthalt Anabasis aphylla aufier Lupinin u. Anabasin bestimmt keine 
andero niedrig sd. Base. Die Angaben von SMITH (C. 1932. I. 1668) sind zweifellos 
unrichtig. Das liier yorgeschlagene Verf. zur Isolierung des N-Methylanabasins, namlich 
Ausiithern der wss. Lsg. des Alkaloidgemisehcs, ist yóllig unbrauchbar. Verss. m it 
Gemischon von Anabasin u. seinem Methylderiy. haben ergeben, daB man sowohl aus 
der wss. ais auch aus der ath. Schicht immer Gemische beider Basen zuruckerhalt. 
Ferner schm. das Methylanabasinpikrat nicht bei 222—223°, sondern boi 237—238°. 
SMITH hat wahrscheinlich ein Gomisch von Anabasin u. Lupinin in Handen gehabt.

V o r s u c h e .  N-Methylanabasin, CUH16N2. 1. Je  1 Mol. Anabasin, 40%ig. 
Formalin u. H -C 02H 7 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, m it NaOH stark alkalisiert, aus- 
geathert u. fraktioniert. 2. Anabasin m it 1 Mol. CH3MgJ umgesetzt, schlicBlich gekocht, 
nach Zugabe von CH3J  iiber Nacht stehen gelassen, m it yerd. HC1 zers., mit NaOH 
alkalisiert, ausgeathert usw. Kp., 121°, Kp.70o 268°, D.2°, 1,0148, nD15 — 1,5328, 
Md =  53,59, [a]D15 =  —84,34°. Pikrat, aus A„ F. 237—238° (Zers.). Pikrolonat, aus 
A. gelbe Nadelehen, F . 234—236° (Zers.). Chloromercurat, aus W. Nadelchen, F. 129° 
(Zers.). In  A. m it HCl-Gas das Hydrochlorid, krystallin, iiuBerst kygroskop. — Hydro- 
jodid des N-Methylanabasin-Py-jodmethylats, Ci2H 20N2J 2. Durch 4-std. Kochen yon 
Anabasin m it CH3J  in CH3OH. Aus A. gelbliche Nadelchen, F. 245—247°. Wss. Lsg. 
stark  lackmussauer. — N-Alhylanabasin, C12HI8N2. Anabasin wie oben m it CH3MgJ, 
darauf m it C2H5Br umgesetzt, 1-mal dest. Prod. in 10°/oig. HC1 mit N aN 02-Lsg. nitro- 
siert, nach langerem Stehen alkalisiert, ausgeathert u. fraktioniert. Kp.s 123—124°,
D.204 1,0395, [ a ] D 20 =  —63,5°. Pikrat, aus W. gelbe Nadeln, F. 186—187°. Pikrolonat, 
aus W. gelbe Tafeln, F. 218° (Zers.). — N-Allylanabasin, C13Hł8N2. Ebenso mit C3H5Br;
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1-mal dest. Prod. mehrmals mit W. gcschiittclt, wodurch das 11. Anabasin entfernt wird. 
K p .6 123—124°, [a]n20 =  —71,19° in A. Pikrat, aus A., F . 189—190°. Pikrolonat, 
aus A., F . 195—197°. •— N-Benzylanahasin, Cj-H20N2. Mit Benzylchlorid. Polip rod.
1-mal fraktioniert, liohere Praktion in 10%ig. HC1 ausgeathcrt, alkalisiert, wiedcr aus- 
geiithert usw. K p., 170—171°, zu Krystallen erstarrend, F . 47—48°, [o c ]d 20 =  —22,5° 
in A. Pikrat, aus A., F. 185°. (Bor. Dtsch. chem. Ges. 65. 724—29. 4/5. 1932. Moskau, 
Pharmazeut. Inst.) L in d e n b a u m .

I. E. Orlow, Bestimmung der Dissoziationskonstanten von Harmalin und Harmin. 
Dic Best. der 1. Dissoziationskonstante des Harmalins lieB sich dadurch ausfuhron, 
daB das Harmalin ais solches einen Indicator darstellt, m it Umschlag bei pn =  9,2 bis
11,0. Das łon ist gelb, die undissoziiert© Verb. farblos. Bei ph =  10 ist das Harmalin 
zur Hillfte dissoziiort: K  — 10~4'2. Eine zweite Dissoziationskonstante des Harmalins 
existiert nicht; die Verb. ist also eino monovalente Base. Die Harminbaso ist wl. in 
W. Die 0,00017 Mol.-Lsg. ist noch klar, die 0,00033 Mol.-Lsg. trube. Dio isf-Beat. 
crfolgte colorimetr., durch Best. des ph einer Lsg. von zu 30 ccm verd. 5 ccm 0,01 Mol. 
Harmin-HCl +  0,5 ccm 0,01-n. NaOH +  5 Tropfen Neutralrot. K  =  10“0’05. Eine 
zweite Dissoziationskonstante besitzt das Harmin nicht. (Buli. Wiss. Chem.-Pharm. 
Forsch.-Inst. [russ.] 1931. 277—81.) Sc h ó n f e l d .

H. Wunscliendorff und P . Braudel, Chcmische Untersuchung des Kaliumalracly- 
lats. Aus der Wurzel der in den Mittclmeerlandcrn sehr yerbreiteten Distelart Atraetylis 
gummifera L. hat L efranc (1869) ein Glykosid isoliort, welches dic giftige Wrkg. der 
Wurzel verursachen soli, u. Kaliumatractylat (I) genannt. Spater (1906) hat ANGELICO 
diesen Befund bestatigt. Uber die Toxizitat von I  vgl. P it in i  (C. 1920. IV. 614). 
Ais Bruttoformel wird von Lefran c  C60H100O35S4K4, von Angelico  C30H62O18S2K2 
angegeben. Beide haben festgestellt, daB 1 hydrolyt. in einen yergarbaren Zucker 
(wahrscheinlich Glylcose), Valeriansaure, H 2S 04 u. eine harzige Substanz gospalten 
wird. — Vff. haben die Wurzel im wesentlichen nach der Vorschrift von LEFRANC 
verarbeitct. 1 kg lioferte 6,5 g rohes I, welches nach Umkrystallisieren aus 56-gradigem
A. absol. rein war. Fast wciBe, prismat. Krystallchen, bitter schmeckend, wl. in k., 
lcichter 1. in h. W. u. A., unl. in neutralen Losungsmm. Wss. Lsg. stark sauer. F. 172 
bis 173° (bloc), [a]n =  —64,39° in 56-gradigcm A. Entwickelt beim Erhitzen an der 
Luft nach Valeriansaure riechende Dampfo, bliiht sich boi 192° auf u. verbrennt. K. wss. 
Lsg. reduziert FEHLINGsche u. ammoniakal. AgN03-Lsg. zuniichst nicht, wohl aber 
nach mehrtagigem Stohen, schneller nach Kochen, sofort nach Zusatz von Mineral- 
saure; gleichzcitig Geruch nach Valeriansaure u. Triibung. Mit BaCL gibt dio wss. 
Lsg. keinen, aber nach Zusatz von etwas HC1 u. K ochen reichlichen Nd. von BaSO.,. 
F arbrkk.: Mit konz. H 2S 04 gelb, orange, violett; m it F r OHDEs Beagens orangegelb, 
auf Zusatz von W. violett; m it konz. H 2S 04 u. dariiber Formalin blauer Ring, Formalin 
blau, H 2S04 blutrot; durch Erwarmen m it A. u. einem Stiickchen KOH, Zusatz von 
Resorcin u. W. schon griin. Beim Veraschen hinterlaBt I  20,7% K 2S 04. Zahlreiche 
Analysen nach Trockncn bei 100° ergaben die Bruttoformel C15H250 9SK, also fast 
ubereinstimmend m it den obigen Formeln. Das lufttrockene I  enthalt kcin Krystall- 
wasser. (Buli. Soo. Chim. biol. 13. 758—63. 1931.) L in d e n b a u m .

H. Wunschendorff und P. Braudel, Kaliumatractylat. (Vgl. vorst. Bef.) Das in 
wss. Lsg. stark saure Kaliumatractylat (I) lost sich in verd. NaOH u. Soda (CÓ2-Entw.) 
u. enthalt keine phenol. Funktion, sondern offenbar eino C 02H-Gruppe, da es sich 
m it Phenolphthalein glatt titricren liiBt. Die einfache Bruttoformel (yorst. Ref.) ist 
also zu verdoppeln: C30H50O18S2K2. — Um dio N atur des Zuckers festzustellen, wurde I  
m it verd. HC1, H 2S04 oder H3P 0 4 2 Stdn. auf dem W.-Bad erhitzt, nach Erkalten 
vom unl. Harz filtriert, F iltrat zur Entfernung der Valeriansaure ausgeatliert, m it 
vcrd. NaOH ncutralisiert u. der gel. A. yerdampft. In  der Lsg. wurde d-Glykose nach- 
gcwiesen; diese wurde auch in Substanz isoliert. Quantitative Bestst. nach Be r t r a n d  
ergaben 21,36%. Fiir obige Formel u. 1 Mol. C6H 120 6 berechnen sich 21,43%. I  wird 
auch durch Emulsin hydrolysiert. Die Rk. ist anfangs sehr schnell, wird dann lang- 
samer u. bleibt schlieBlich stehen; nach 20 Tagen wurden 60% der berechneten Glykose- 
menge gofunden. — Die bei der Hydrolyse von I  gebildete Valeriansaure kann durch 
Ausathern oder Dampfdest. isoliert werden u. wurde m it Sicherheit identifiziert. Quanti- 
tatiye Bestst. durch Titrieren ergaben 12,06%; obige Formel verlangt fiir 1 Mol. 
Valeriansaure 12,14%. — AuBerdem entstehen bei dor Hydrolyse 42,4% eines gelblichen, 
in W. u. A. unl., in A. u. besonders in Alkalien 11. Harzes u. / / 2<S'04. Letztere ist zweifellos 
esterartig an das Mol. gebunden u. sattigt auBerdem das K  ab, wic sich aus dom Gemisch
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des beim Veraschcn vcrblcibenden K 2S04 ergibt. Die liydrolyt. Spaltung von I  kann 
durch folgendo Gleichung ausgedriickt werden: C30H50O16S2K 2 -f 4 H 20  =  C6H120|, +  
C6H10O2 +  2 K H S04 -f- C^H.,,0,;. Dio Bruttoformel von I  kann aufgol. werden in

C. Charaux und J. Rabatę, Beiłrag zur biochemischen Unlersuchung der Galtung 
Salix. IV. Chemische Konslitution des Salipurposids. (III. vg). C. 1931. II. 1710.) 
Salipurposid, C21H 22O10, u. Salipurpol, C15HI20 5, enthalten 2 H weniger ais Phlorid- 
zosid, C21H 24O10, u. Phloretin, Ci5H140 5. Lotzteres wird bekanntlich durch Alkalien 
in Phloroglucin u. Phloretinsaure (p-Hydrocumarsaurc) gespalten u. besitzt die Konst. 
(p) HO • C6H., • CH2 • CH2 • CO • C„H2(OH)32>4-6. — Vff. haben daraufhin das Salipurpol 
der alkal. Spaltung unterworfen. Diese gelang glatt durch 2x/2-std. Kochen von 0,4 g 
m it 3 g KOH u. 10 ccm W. Lsg. genau neutralisiert, etwas NaHC03 zugegeben u. aus- 
geiithcrt. Der E x trak t lieferte Phloroglucin, F. 222° (bloc). Aus der wss. Lsg. wurde 
durch Ansauern u. Ausathern p-Cumarsaure, C9H 80 3, erhalten, aus W. (Kohle) ICrystalle, 
F. 226°. E in Vergleichspraparat wurde nach dem von BOUGAULT (Dissert., Paris 
1902) angegebenen Verf. durch Kochen von Aloo m it verd. NaOH dargestellt. Fcrner 
wurden beido Praparate durch Na-Amalgam in h. wss. Lsg. zu p-Hydrocumarsaure,
F. 129°, reduziert. Salipurpol besitzt folglich dio Konst. (p) HO • CjK, • CH : CH ■ CO • 
C0H2(OH)32>4>6, u. Salipurposid ware ais Dehydrophloridzosid zu bezeichnen. — Verss. 
am Hund haben ergeben, daB Salipurposid, gleich dem Phloridzosid, starkę Glykosurio 
hcrvorruft. (Buli. Soc. Chim. biol. 13- 814—20. 1931.) L in d e n b a u m .

Richard Kuhn und Hans Brockmann, Uber die ersten Ozydationsprodukte des 
p-Carolins. (Vgl. C. 1932. I. 3073.) /S-Carotin gibt mit kleinen Mengen Chromsauro 
unter gelinden Bedingungen tieffarbigo Oxydationsprodd., die durch Angriff auf dio 
endstandigen Doppelbindungen des konjugicrtcn Systems entstehen. Dio fiir 1,5-Sauer- 
stoffatomc bereehnote Menge Cr03 gibt 10°/o eines fi-Oxycarotins, C10H6sO3 (F. 184°), 
orangerotc Nadeln mit blauem Metallglanz (aus Bzn. mit Methanol), das drei scharfe 
Banden zeigt (in Hoxan 476, 446, 419; bzgl. Benzin, Bzl., Chlf., CS2, vgl. das Original).

Diazomcthan u. Hydroxylamin rcagierten nicht, SbCl3 gibt in Chlf. eine tiofblauo 
Lsg. (Bando bei 589 /i/i). Boi der Verteilung zwischen Benzin u. 90%ig. Methanol 
bleibt /?-Oxycarotin in ersterem; nach der Methode von ZEREWITINOFF gibt es reichlich
1 Mol. Methan. Aus Bzl.-Benzin w'ird es an A120 3 adsorbiert, nicht dagegen an CaC03. 
An lotz.torem bleibt ein dunkelrotes Oxydationsprod. (Nadeln, nach wiedcrholter Ad- 
sorption aus Bzl.-Methanol) vom F. 233°, das in 90%ig. Methanol bei der Verteilung 
geht, in Benzin bei 471, 443, 417 fi/i u. nach Zusatz von SbCl3 bei 487 /t/i absorbiert. 
/S-Oxycarotin zeigt starko Vitamin A-Wrkg. — 5 g pro Tag u. R atte wirken kaum 
schwiicher ais /?-Carotin. Im /S-Oxycarotin ist noch ein Iononrmg vorhanden, der bci 
der Autoxydation u. weiteren Cr03-0xydation durch Veilchengeruch kenntlich wird. 
Ein Iononring kann offenbar ohne Verlust der Wrkg. im Carotin yerandert werden. —- 
Mit 4 At. Sauerstoff (in Form von Cr03) gibt (S-Carotin fi-Carotinon, G^oH^O.j, aus Bzl. 
u. Benzin earmesinrote, sechseckigo Blattchen von blauem Glanz, F. 174— 175°. Es 
geht bei der Verteilung in den Alkohol u. litBt sich aus Benzin durch A120 3 u. CaC03 
adsorbieren. SbCl3 gibt in Chlf. eine griinblaue Lsg. (Bandę bei 452 /i/i). Methyl-MgJ, 
Diazomethan u. alkoh. Kali reagieren nicht, dagegen kónnte ein Dioxim, C4pH680 4N2, 
aus A. F. 198°, gewonnen werden. Obenstehende Formel erklart, daB bei wciterer 
Oxydation kein Ionon au ftritt u. daB Carotinon langwelliger ais /J-Carotin, ahnlich dem 
Lycopinabsorbiert (in Hexan 500; 466; 436; bzgl. anderer L6sungsmm. ygl. das Original). 
Dic Carbonylc zwischen Doppelbindungen u. ąuaternaren C-Atomen reagieren offen
bar nicht mit Hydroxylamin, wofiir auch dio Tatsacho spricht, daB Carotinon u. sein 
Dioxim dieselben Absorptionsbanden haben. Carotinon hat keine Waehstumswrkg. 
Seine Gewinnung stiitzt dic Annahme von KunN u. WlNTERSTEIN (C. 1932. I. 3049), 
daB die natiirlichen Carotinoidcarbonsauren Oxydationsprodd. der Carotinoide mit

C1*HM(CO,H)(O-C0H11Os)(O-SOsK),(O-CO-C4H9). (Buli. Soc. Chim. biol. 13. 764—70.
1931. Algier, Fao. de Med. et do Pharm.) L in d en b a u m .

c h 3 c h 3
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40 C-Atomen sind. (Ber. Dtscli. chem. Ges. 65. 894—98. 4/5. 1932. Heidelberg, Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Medizin. Eorschung.) BERGMANN.

Richard Kuhn und Christoph Grundmann, Die crsien Ozydationsprodukte des 
Lycopins. Gelinde Oxydation yon Lycopin, dessen oxydativer Abbau bisher nur Essig
saure, Acetaldehyd u. Aceton geliefert hatte, m it 3 Atomen ().> (in Eorm von Cr03) liefert 
Lycopinal, C32Hl:!0 , nach Reinigung durch Adsorption an Fasertonerde-Al20 3-Gemisch 
(nicht an ĆaC03) u. Eluieren m it Chlf.-A., sowie Krystallisation aus Bzl. u. A. granatrote 
Blattchen vom F. 147°. Ncbenher entsteht Methylheptenon, so daB mindestens das eine 
Ende des Lycopimnol. dio ais Aceton nachgewiesene Isopropylidengruppo in Eorm der 
Methylhcptcnongruppicrung enthalt; dic andcrc Isopropylidengruppo blcibt erhalten;

m , c .„ ^ > C = C - C - C - C - =  c —C = C —C - c —c = c —a  c -  
i i i i i i i i i i i i i 

H Hj Ha CIL, H H  H CII3 II “  "
-C tl
-OH

S:8>c-ę-
i i  i i

C—C—C = C
I I I  I

II2 H j CH3 H J
C = C — C = C -
I I  I I

II CHS H II

s~

? - c<ciJ;
H

-C = C — C- -C —C = C -
I I I  I I I

a H H CHn H H II 
donn Lycopinal gibt m it Ozon 0,85 Mol. Aceton. Oxim, C3„H43ON, nach Adsorption 
an CaCOs u. Eluieren m it Chlf.-A. aus A. hellrote Blattchen, E. 198° (im Hochvakuum be
stimmt Ano der E. aller hierher gehórigen Substanzen). Sowohl nach Eormel I wie nach II
— beide enthalten das Skelett des Phytols zweimal — ist Lycopinal ais elffach ungesatt.
Aldehyd aufzufassen; nach I  steht das Carbonyl in Konjugation m it 10 weiteren Doppel- 
bindungen, nach I I  nicht. Da die Absorptionsbanden des Oxims (in Bzn. 503,5, 471, 
442; in CS2 543,5, 504, 470) vicl kurzwelliger sind ais die des Lycopinals (525,5, 490,5, 
455,5 bzw. 509, 528,5, 493,5), scheidet die Móglichkeit II aus. Nach I kann man dio 
Farbaufhcllung bei der Oximinierung darauf zuruckfuhren, daB Isomerisierung zu einem 
Isoxazolinring ein tritt (Verlust je einer Doppelbindung durch Addition u. Stórung der 
Konjugation); doch ist der SchluB noch nicht ganz eindoutig. — Bei der Darst. des Lyco
pins storen dic manchmal botrachtlichen Mengen von Hentriacontan. Sie konnen auf 
Grund der Tatsache leicht entfernt werden, daB A120 3 sie nicht adsorbiert. (Bor. Dtsch. 
chem. Ges. 65. 898—902. 4/5. 1932. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. medizin. 
Eorschung.) _________________  Be r g m a n n .

G. Gerosa, Element! di cliimica organica per gli studenti cli medicina. 2. cd. Padova: 
A. Milani 1931. (XX, 389 S.) 8°. L. 44.—.

W alter Norman Haworth, Dic Konstitution der Kohlenhydrato. Autor. Dbcrs. von Werner 
Ed. Hngenbueh. Dresden u. Leipzig: Steinkopff 1932. (VIII, 104 S.) 8°' =  Wissen- 
schaftlieho Forschungsborichle. Naturwiss. Reihe. Bd. 29. M. S.—; geb. M. 9.—.

E. Biochemie.
C. Sellei, P. Weinstein und J. Jany, Weitere Studien -iiber den Stoffwechscl der 

Zelłe. 0 2-Verbrauch u. Milchsaurebldg. der Nctzhaut u. Hirnrinde des Hundes (mano
metr. nach WARBURG gemessen) sind von der gleichen GroBenordnimg wie die be- 
treffenden von WARBURG an der R attc  gemessenen GroBen. (Biochcm. Ztsehr. 247. 
146—50. 15/4. 1932. Budapest, Univ., I II . Med. u. I. Augenklinik.) K r e b s .

Louis Rapkine, Uber die cliemisclien Vorgange im Verlauf der Zellleilung. Vor der 
Zellteilung steigt im Seeigelei der Geh. an SH-Verbb. (Glutathion) an. Wahrend der 
Teilung sinkt er wieder ab. (Ann. Physiol. Physicochimie biol. 7. 382—418. 1931. 
Roseoff, Stat. biolog.) K r e b s .

Newton Wood Barritt, Die biologiscJie Filtralion rerdiinnter Rolirzuckcrlosungen. 
(Vgl. JENKINS, C. 1931. II. 1436.) Es ist nicht móglich, den Geh. an Kohlcnhydraten 
durch d ie  0 2-Absorption bei einem biolog. ProzeB zu bestimmen, denn die organ. Syn- 
these (Filmwachstum) ist ein wesentlicher Teil des Reinigungsvorganges; das relative 
Verhaltnis von Ox}'dation u. Syntliese wird bedingt durch die N atur des Impfstoffes.
— Bei der Zers. des Zuckers werden organ. Sauren gebildet, die aber durch ein wirk- 
sames Filter rasch wieder zerstórt werden. Milch- u. Essigsaure werden schncller oxy- 
diert ais liohrzucker. Die Bldg. von oxydiertem N  in Ggw. organ. Substanz fórdert 
die Dehydrierung von Milchsauro u. wahrsoheinlich auch anderer Verbb. Fiir das Film
wachstum werden ca. 15% des Rohrzuckergeh. yerbraucht. Der wichtigste Faktor bei 
der biolog. Filtration ist die Liiftung; sie wird bestimmt durch dio MinimalgroBe des 
Materials, durch das die Zwischenraume geschaffen werden, in denen Filmwachstum
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stattfindet. Wenn eine Abstufung dieses Materials erforderlich ist, so sollen die kleinercn 
Partikel zu unterst liegen, wo geringere Eilmbldg. herrscht. Die Geschwindigkeit des 
Duicliflusscs ist das beste Mittel zur Kontrolle der Kontaktzeit tt. Reinigung. Innerhalb 
gewisser Grenzen wird durch langsames Durcliflicfien cincr hoehkonz. Lsg. dic K ontakt
zeit śtarker yergroBert ais bei uingekehrten Bedingungen. Bei Verlangerung der Kon
taktzeit karni dio Geschwindigkeit des Durehflusses ohne Vermindcrung der Keinigung 
yergroBert werden. Wachstum u. Wrkg. eines Eilms sind abliiingig yon bestimmteni 
P- u. N-Geh., z. B. C/N == 15 u. C/P20 6 =  10. N-Eixierung findet im Filter sta tt, 
bewirkt aber das Wachstum eines Films von geringem N-Geh. u. schwacher Reinigungs- 
kraft. Ein niedriges Verhaltnis von C/N u. holie Konz. an organ. Substanz fórdert 
schnelle Entw. des Films u. Erreichen groBen Reinigungsyerniogens; wegen derstarken 
Filmentw. sollten diese Bedingungen nach Móglichkeit nur in den ersten Monaten der 
Filterbenutzung innegehalten werden. Bei einem Verhaltnis C/N =  15 oder geringer 
bewirkt ein Filter von 5 FuB Tiefe, gefiillt m it grobem Kiessand oder Klinkersteinen, 
yollkommene Reinigung einer 0,2°/oig. Zuekerlsg. bei einer DurchfluBgesehwindigkeit 
von 100 Gallons pro Yard u. Tag. Is t C/N =  50—100, so wiire ein tieferes Filter er
forderlich, doch werden durch Zufiigung von N bessere Rcsultate erzielt ais durch 
Vertiefung des Filtcrs. (Biochcmical Journ. 25. 1419—46. 1931. Rothamstcd, Experi- 
mental Station, Department of General Microbiology.) K o b e l .

E ,. E nzym chem ie.
Peter Rona, Nelly Neuenschwander-Lemmer und Harry Fischgold, Dilaio- 

mclrisclie Untersuchungen bei Fermentprozessen. II. Slitt. Sltidien an Di- und Tri- 
saccharidspallungen. (1. ygl. C. 1931. II. 1151.) Fiir dio fermentative Laclose- u. Cello- 
Łiosespaltung durch Emulsin wurde pro Millimol eine Volumenabnahme yon 4,2 emm 
gefunden. Boi der Spaltung von Raffinose durch Emulsin in Galaktose u. Saccharose 
betrug dic Volumenabnahme 4,04 emm pro Millimol, wiihrend sie bei der Spaltung yon 
Raffinose durch Saccliarase oder yerd. H 2SO., in Fruclose u. Melibiose 6,5 bzw. 6,4 emm 
pro Millimol betrug. Die dilatometr. Untcrs. der Maltosespaltung u. Synthese in konz. 
Saurcn (B l e y e r  u . Sc h m id t ) ergab bei Verss. m it 22-n. H 2S 0 4 sowohl bei der „Syn- 
thcse“, ais bei der ,,Spaltung“ eine Volumenzunahme, bei Verss. m i t '10-, 8,3-, sowio 
7,1-n. HC1 bei der Synthese eine Volumenzunahme, bei der Spaltung eine Volumen- 
abnahme, doch konnte dio Einstellung eines Gleichgewichtes aueh hier nicht beobachtet 
werden. Dio Yblumenabnahme bei Spaltung yon Cellobiose u. Laclose durch ca. 8-n. HC1 
ist erheblich geringer, ais bei der fcrmentativcn Hydrolysc. — Die Unters. der Volumen- 
iinderung bei der Mularołalion ergab fiir Galaktose u. Glucosc die folgenden W erte:

Volumenwert der Volumenwert der Daraus berechneter
Mutarotation von der Mutarotation yon der Volumenwert der
a-Form zum Glcich- /?-Forin zum Gleich- Umwandlung der

gewieht gewicht a-Form in die p-Form

Galaktose . . . . ...0,345 +0,056 0,401
G lu c o s e ..................... -f0,249 -0 ,1 4 8 0,397

Der Volumcnwcrt fiir dic yollkommene Umwandlung der einen Modifikation in dio 
andere ist also bei Galaktose u. Glucose der gleiche. U nter Einbeziehung des Muta- 
rotationswertes des glucosid. yerkniipftcn Zuckers in die Volumenwerte der Spaltung 
ergibt sich, daB die Volumenwerte der Disaeeharide, die in einfach glucosid. Bindung 
miteinander yerkniipft sind, nahe beieinander liegen (3,5—4,26 emm pro Millimol), u. 
daB bei den doppelt glucosid. ycrkniipften Zuckern (Saccharose, Raffinose) der W ert 
wcsentlich hoher liegt (6,25—6,75). (Biochem. Ztschr. 247. 257—74. 27/4. 1932. Berlin, 
Chem. Abt. d. Patholog. Inst. d. Uniy., Charite.) K o b e l .

R. Ammon, Die synthetisierende Wirkung von Fermenlen. Es wird an Hand der 
yorliegenden diesbeziiglichen Arbeiten gezeigt, daB sehr wahrscheinlich die fermentativc 
Synthese eine Umkehrung der Hydrolyse ist, welch ersterer derselbe Fermentreaktions- 
mechanismus zugrundo liegen muB wie der letzteren. (Angew. Chem. 45. 357—59. 
21/5. 1932. Berlin, Uniy., Pathol. Inst.) Schw aibold .

Juozas Osja Girsavićius, Einige Eigenschaften des Enzyms Glyozalase. Nach 
friiheren Unterss. (ygl. C. 1930. II. 3585) darf die Wrkg. der Glyoxalase nur an der 
Bldg. der Rk.-Prodd. (Milchsaure bzw. Mandelsaure) gemessen werden, da Methyl- 
glyosal bzw. Phenylglyoxal m it yorhandenen Proteinen reagieren. Die Saure wird
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m it A m ylalkohol extrahiert u. polarim ctr. bestimmt, woboi dio Drehung dureh Zusatz 
von U ranylacetat (10%ig. Lsg. in l° /0ig. NaOH) nach WALDEN (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
30 [1897]. 2892) erhóht wird. — Toluol scheint dio Glyoxalase zu hemmen. — Im 
Gegensatz zu K uhjn u . HECKSCHER (C. 1927. I. 612), welche optim ale Wrkg. boi 
pn =  8,2 fanden, wird das pH-Optimum zwischen pn =  6 u. 7 gefunden. (Biochemical 
Journ. 26. 155—61. 1932. Cambridge, Biochem. Lab.) H e s s e .

J. Stanley Kirk und J. B. Sumner, Krystallisierte Urease. Herstellung von Mehl 
aus Jackbohnen. Es wird eine (von F . A. L e n t z , Berlin) gebaute Miihlo m it Mahl- 
scheibcn aus Porzellan beschrieben. Bei Verwendung dieser Mtihle wird je dc Ver- 
unreinigung dureh Schwormetalle sowio das HeiBwerden des Mahlgutes vermieden. 
Mit der Muhle ist ein kleiner Sichter verbunden. — Yor dem Mahlen sollen die Jack- 
bohnen in diinner Schicht auf einem Tuch ausgebreitet u. 2 Wochen bei 75° E (23,9° C) 
gotrocknet werden. D ann werden sie auf oiner Kaffeemiihlc grob gemahlen, u. dio 
Schalon entfernt. E rst dann wird auf der Porzellanmiihle unter standigem Absicliten 
des foinen Mehles gemahlen. (Ind. engin. Chem. 24. 454—55. April 1932. Ithaka, 
N. Y., Cornell Univ.) HESSE.

Henry Tauber und Israel S. Kleiner, Sludien iiber krystallisierte Urease. IV. 
Die „antitryplische“ Eigenschaft der kryslallisierten Urease. (III. vgl. C. 1931. II. 
3499.) Im  Gegensatz zu den friiheren Befunden der Vff. hatten W a l d sc h m id t -Le it z  
u. STEIGER.WALD (C. 1932. I. 2961) gefunden, daB krystallisierte Urease dureh 
Trypsin nicht in ak tm ert wird. Diesen Befund bestatigen Vff. (fiir Trypsin u. 0,5-mol. 
Phosphatpuffer bei pH =  7). Jedoch haben W a l d s c h jiid t -Le it z  u . St e ig e r - 
WALD den von Vff. wio auch von StrMMER vorgenommonen Zusatz von Gummi 
zu don Ureaselsgg. unterlassen. In  Ggw. von Gummi, der Urease in Lsgg. vor Inakti- 
yierung beim Stehenlassen schiitzt, wird aber die Ureaso dureh Trypsin (u. in besonders 
starkom Mafie dureh gereinigtes Trypsin) zerstórt. Es ergab siph, daB akt. Trypsin 
u. auch dureh Kochon inaktiviertes Trypsin ais Schutzkolloide fiir dio Urease wirken. 
Dadureh erklaren sich auch die Befundo von W a l d sc h m id t -Le it z , dafi eine gummi- 
freie Ureaselsg. sich in Ggw. yon Trypsin 3 Tage lang halt. — Vff. erklaren diese Er- 
gebnisse folgendermafien. Eine hemmende Gruppe der Urease („Antitrypsin") ver- 
bindet sich m it dem Trypsin unter Bldg. einer irrcversibel inakt. Trypsinverb., welche 
die Urease nicht anzugreifen vermag u. welche ungeschwaehte ureolyt. Wrkg. hat. 
In  Ggw. von Gummi kann diese Verb. nicht gebildet werden, weil der Gummi sich 
m it einem Teil des Ureasemolekiils yerbunden hat; die trypt. Wrkg. ist so nicht beein- 
trachtig t u. die Urease wird trypt. abgebaut. Diese Befunde sprechen fiir die EiweiB- 
natur der Urease. (Journ. gen. Physiol. 15. 155—60. 1931. New York, Homeopath. 
Medic. College u. Flower Hosp.) H e s s e .

Joseph Fine, Uber den Einflu/3 von Serum auf Enzyme unter besonderer Beriick- 
sicliligung seiner Wirkung auf Trypsin. Dor EinfluB von Serum auf Enzyme kann 
folgendermaBen aussohen: 1. Das Serum enthiilt das Enzym. Hior zeigt sich eine deut- 
liehe Besehleunigung (z. B. Diastase). 2. Das Serum beschleunigt die enzymat. Wrkg., 
ohne das Enzym zu enthalten. Das ist wahrc Besehleunigung (z. B. Inyertaso bei 
pH =  4). 3. Das Serum enthalt das Enzym, die Besehleunigung ist aber grófier ais 
seiner Menge entspricht (z. B. Lipase). 4. Das Serum hemmt das Enzym. — Die Wrkg. 
des Sorums ist ausreichend erklart dureli pH-Anderung (z. B. Pepsin) oder dureh 
Enzymadsorption dureh die Serumproteine (Trypsin) oder dureh beide Faktoren. 
Es besteht viel Ahnliohkeit zwischen der antitrypt. Wrkg. des Serums u. der Anti- 
toximvrkg. Beide — dio immunolog. Antikorper u. Antitrypsin — sind Proteinę, 
die dureh Adsorption wirken u. beide steigen auf Injektion der entsprcchcnden 
„Antigene“ an. Jedoch ist diese Wrkg. bei Trypsininjektion nur sehwaeh. Dio Anti
korper sind m it dcm Globulin des Serums yerbunden, Antitrypsin hangt hauptsachlich 
m it dem Albumin zusammen. Eine Analysc der freien u. Formolsaurezahlen zeigt, 
daB die hemmende Wrkg. des Serums bei Trypsin gegen die freio Saurobldg. gerichtet 
ist u. daB die anfanglich niedrige Formolsaureproduktion nur das Ergebnis des Fehlens 
von Substrat fiir die Peptidase des Trypsins ist. (Biochemical Journ. 25. 647—69.
1931. Freetown, Sierra Leone, West-Afrika, Sir A l f r e d  L e w is  J o n es  Lab.) W e i d .

P . Rondoni, Uber den Einflu/3 der Phosphatide auf proleolytische Fcrmente. Unter- 
sucht wurde der EinfluB von synthet. hergostellten (G. Sc h ic h t  A. G., Aussig) Di- 
stearinlecithin u. Dislearincephalin auf die yerschiedenen Proteasen. Dureh das Lccithin 
werden Proteinase sowie Carboxypolypeplidase geliemmt. Dio Hemmung bezieht sich 
aber nur auf die Aktiyierung dureh Enterokinase; auf bereits aktiyiertes Enzym ist
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Lecithin fasfc ohne Einflufi. Cephalin hemmt die Proteinasc sehr dcutlich, ist aber 
ohne Wrkg. auf die Carboxypolypeptidaso. Dipeptidase wird von beiden Phosphatiden 
deutlich u. fast in gleichem AusmaBe gehemmt. Gegen Aminopolypeplidase sind beidc 
Phosphatide wirkungslos. Kalhepsin wird bei Spaltung von Gelatine sowohl in Ggw. 
von H„S ais in Ggw. von Glutathion durch die Phosphatide aktiviert. Lecithin wirkt 
aber nicht allein ais Aktivator, sondern nur in Ggw. von H„S oder Glutathion; es kann 
also die Wrkg. der beiden Zookinasen nicht ersctzen. Die Wrkg. von Kathepsin auf 
Glupein wird durch Lecithin nicht beeinfluBt. — Vf. meint, man konne annohmcn, daB 
die Wrkg. der Phosphatide unspezif. u. rein physikal. ist u. auf Adsorptionsvorgangen 
zwischen kolloidalem Enzymtriigcr u. Aktivator einerseits u. Substrat andcrerseits 
beruht. Da in den Zellen stets Phosphatide u. zwar in molekularen Verbanden m it 
EiweiB u. Kohlenhydraten vorkommen, ist anzunehmen, daB alle Vorgiinge, welche 
den Zustand der Phosphatide vcr;indern, auch von EinfluB auf die Enzymwrkgg. sind. 
(Ztschr. physiol. Chem. 207. 103—10. 20/4. 1932. Mailand, Univ. u. Prag, Deutsche 
Techn. Hochsch.) HESSE.

J. B. S. Halflane und Kurt G. Stern, Allgcmeine Chemie der Enzyme. Dresdcn u. Lcipzig: 
Steinkopff 1932. (XII, 367 S.) 8°. =  Wissenschaftliche Forschungsberichtc. Nntur- 
wiss. Reilie. Bd. 28. M. 22.-—; gcb. M. 23.50.

E 2. P flanzenchem ie.
Ernest Anderson, Die PJlanzcngummis. Kurze Ubersicht der Kenntnisse iiber 

Entstehung, Zus., Eigg. (Journ. chem. Education 9. 853—58. Mai 1932. Tucson 
[Arizona], Univ.) SKALIKS.

Minoru Mashino und Shunsuke Nishimura, Sludien uber die Zusammensetzung 
des Sojabohnenproteins nach der Bulylalkoholextraktionsmelhodc. Vff. untersuchten die 
Zus. des Sojabohnenproteins nach der Butylalkoholextraktionsmethode von D a k in  
(Journ. biol. Chcmistry44 [1920]. 499). Sojabohnen wurden m it P A e. extrahiert u. 
m it CH3OH gereinigt; das Prod. enthielt 62°/0 Rohprotein u. wurde m it 25°/0ig. H 2S 04 
zers. Das zersetzte Prod. wurde m it Ba(OH), neutralisiert u. im Vakuum konzentriert, 
wobei ais crstes Prod. Tyrosin krystallisierte. Das F iltra t wurde 97 Stdn. m it 11-Butyl- 
alkohol extrahiert. Aus dem E xtrak t wurden Arginin u. Histidin ais Pikrolonate, 
Łysin ais P ikrat aus dem m it Phosphorwolframsaure erhaltenen Nd. isoliert. Aus dem 
F iltra t des Aminosaurennd. wurden Asparagin-, Glutamin- u. Oxyglutaminsaure 
isoliert. Leucin wurde aus dem 1. Teil, Prolin aus dem unl. Teil des Butylalkoholextraktes 
isoliert. Aus Sojabohnen, deren (ii m it PAe. extrahiert wurde, die aber nicht m it CH3OH 
nachgereinigt waren, liefien sich dio Aminosauren nicht durch Butylalkohol extrahicren. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 433B. Nov. 1931. Yoyohata.) SCHONF.

Minoru Mashino und Tadao Shishido, Studien iiber die Zusammensełzung des 
Sojabohnenproteins nach der Eslermethode. (Ygl. vorst. Ref.) Die Proteino der Soja
bohnen wurden nach der Estormethode untersucht, indem der Vers. gemacht wurde, 
die Methylester der Aminosauren aus Sojabohnenprotein zu destillieren. Die Bohnen 
wurden m it PAe. vom 01 befreit, m it CH3OH gereinigt, m it 38°/0ig. HC1 zers. u. dann 
auf bekanntem Wege weiter behandelt. Beim Verdampfen der ather. Lsg. der Methyl
ester krystallisierte eine Verb. unbekannter Zus. vom F. 78° (monoklin), 1. in W., A., 
CHjOH, Bzl., unl. in PAe. Die Substanz des Mol.-Gew. 266 entsprach der Formel 
Glał l leOe. Die aus dem Sojaprotein isoliertc Glutaminsauro hatte die [aju20 =  12,4°. 
AuBerdom wurden Valin, Leucin, Prolin u. Phenylalanin isoliert. (Joui'n. Soc. chem. 
Ind. Japan [Suppl.] 34. 433B—34B. Nov. 1931.) 1 S c h o n fe ld .

Leopold Schmid und Erwin Kotter, Der Farbstoff der Kdnigskerzenbliilen (Flores 
verbasci). Der Farbstoff der Kónigskcrzenbluten erwies sich ais a-Crocelin. Der Name 
,,Anihochlor“ ist also aus der L iteratur zu streichen. Zur Isolierung des Farbstoffes 
werden die Bluten entweder m it sd. A. oder besser mit Eg. extrahiert. Aus der Eg.- 
Lsg. fallt das Glucosid des Farbstoffes mit A. in hellgelben Flocken aus. Nach Hydro
lyse m it 10%ig. HC1 wurde der Farbstoff durch Ausschiitteln m it A. von der wss. Zucker- 
lsg. getrennt u. m it Bicarbonatlsg. der ath. Lsg. wieder entzogen. Durch mehrmaligc 
Wiederholung dieser Behandlung wurden 3,5 g Rohprod. aus 1 kg Bluten erhalten. 
Aus diesem Rohprod. laBt sich mit Bzl. ein cadmiumgelbes, losliches Prod. abtrennen. 
Der zuriickbleibende rote Farbstoff zeigte nach Umkrystallisieren aus Pyridin (Blatt- 
chen m it Mctallglanz) den F. 284—285° (Zers.) u. erwies sich ais a-Crocetin. Aus-



bcute 0,3 g aus 1 kg Bluten. (Monatsh. Chem. 59. 341—56. Marz 1932. Wien, 
U niy.) Oh l e .

Alfred Winterstein und Ursula Ehrenberg, tiber die Verbreitung und Naiur 
der Carotinoide in  Beeren. Die capillaranalyt. Methode der Unters. pflanzlicher F arb
stoffe (IC.YLIN, C. 1927. I . 2658) ha t nur begrenzten Wert, da zwar die von K y l i n  
ais Physalien u. Capsumin bezeichnetcn Farbstoffe Indiyiduen sind (Carotinoidfett- 
siiureester), nicht dagegen Sorbusin, das Carotinoid der Vogelbeere, das m it dem Bliiten- 
farbstoff von Tropaeolum maius ident. scin sollte. In  don Vogelbeercn kommt nach 
K u iin  u . L e d e r e r  (C. 1931. II. 590) ein Gemisch von a- u. /?-Carotin yor, in Tropae
olum nach K u h n  u . W i n t e r s t e i n  (C. 1930. II. 2789) Helenien. Besser bewahrt 
sich dio Adsorptionsanalyse nach TSWETT, dio yon einer Isolierung des Farbstoffs 
gofolgt sein muB, fiir die Vff. Methoden auch fiir den Fali geringer Mengen von Pflanzen- 
material angeben. Nach Vorbehandlung m it Mcthanol oder Aceton (vgl. unten) konnto 
aus den Friichten der Maiglockchen (Convallaria majalis) Carotin, Lycopin u. Xantho- 
phyll isoliert werden, aus denon der Zaunriibo (Bryonia dioica) Lycopin, aus der 
Sanddornbeere (Hippophae rhamnoides), aus Solanum Hendersonii, Lycium barbarum u. 
Spargclbeeren (Asparagus officinale) Physalien. Eine Tabelle der Carotinoide in Beeren 
zeigt, daB Carotin seltcn allein yorkommt, Physalien hiiufiger, Luteinester nur in 
Maiglockchenbeeren. Lycopin ist das haufigst yorkommende Becrencarotinoid. In  
den Beeren yon Cucumis citrullus u. Maiglockchen yerhaltcn sich Carotin u. Lycopin 
zueinander wie 1: 8 bzw. 1 :1  — móglicherweiso kann dieses Verhaltnis durch Variation 
der Reifcbcdingungcn bccinfluBt u. die genet. Beziehung zwischen den beiden Caro- 
tinoiden erwiesen werden. Das Cucurbiten von S u g in o m e  u. U e n o  (C. 1931. II. 2892) 
durfte ein Gemisch von viel fl- m it wenig a-Carotin scin, das Cucurbitaxanthin unreines 
Lutcin. Bzgl. des Zusammenhangs zwischen Lycopin u. Carotin ist von Interesse, 
daB nach L ju b im e n k o  (Rev. gen. botan. 25 [1914]. 474) in den Friichtcn yon 
Gonocarium oboyatum u. pyriformc cin zwischen Lycopin u. Carotin absorbierender 
Farbstoff yorhanden ist — dasselbo fanden Vff. bei den Friichten von Maiglockchen. 
Die bei der Trcnnung der Carotinoide crhaltene Mittelfraktion zcigte bei 530 /i/t scharfo 
Banden, so daB vielleicht ein Mittelding zwischen Carotin u. Lycopin etwa naehstehendcr 
Formel yorliegt.

n a 3 ">C—CH—CHS—CHj—C = C H —CH— CH—C—CH—CII—CH—C—CH—CH 
'-'H3 1 1 1

CHS CH3 CH3
CHj^C H j

C H ^ N iC - C H ^ C I I —c = c h —c h = c h - c = c h —ó h

G u j ^ J c - C H ,  Cl-I3 CH,
c h 2

W ahrend in Solanum Hendersonii Physalien gefunden wurde, ist in S. dulcamare u. 
S. dccasepalum Lycopin yorhanden. — Dio erwahnte Vorbehandlung des Materials 
m it Methanol bzw. Aceton ermoglicht eine leichtere Isolierung der reinen Farbstoffe, da 
sie wahrend der Reifung gebildete Umwandlungsprodd. entfernt. So enthieltcn die 
(roten) Spargclbeeren in der Hauptsache ein nicht krystallisicrbares Farbwachs, das 
auch nach der Yerseifung amorph blieb u. kcine Absorptionsbanden zeigte. — Zur 
Trcnnung von Carotin u. Lycopin eignet sich gut ein Gcmisch von Trichlorathylen u. 
Alkohol. (Ztsehr. physiol. Chem. 207. 25—34. 20/4. 1932. Heidelberg, Kaiser-Wilh.- 
Inst. f. med. Forschung.) Ber g sia n n .

E s. Pflanzenphysiologie. B akterio logie.
Walter stiles, Pflanzenphysiologie. Neuerc Arbeiten iiber die Permeabilitat der 

pflanzlichen Zellcn. Literaturiibersicht. (Science Progress 26. 587—91. April 1932. 
Birmingham, Uniy.)  ̂ POETSCH.

Ernst Riiffer, Forschungen zum Kohlenhydratumsatz bei knollchentragendcn und 
knóllchenfreien Sojabohnen. Der N-Geh. der knóllchenfreien Pflanzen wurde trotz 
ausgezeichneter N-Dungung von dem der knóllchentragenden Pflanzen uberholt, 
jcdoch stieg er in den oberird. Organen der ,,stcrilcn“ Pflanzen schneller an ais in den 
knóllchentragenden. Die N-Bindung der Bakterien war stark von der ihnen zur Ver- 
fiigung stehenden Menge an Kohlehydraten abhangig. Der Knóllchenbcfall hatte eine

76 Es. P f la n z e n p i iy s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .  1932. II.
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Steigerung der Assimilation u. der Ableitung der Assimilate zur Folgę, so daB sich eine 
Abhangigkeit der Assimilationsgeschwindigkeit von der Intensitat der Stickstoff- 
bindung durch die Knóllchenbakterien vermuten laBt. Blattfarbbestimmungen geben 
ein gutes Bild uber dio auBeren Hungererscheinungen der Leguminoscn. (Ztsehr. 
Pflanzencrnahr., Dungung, Bodenkunde Abt. A 24. 129—67. 1932. Breslau, Univ., 
Agrikulturchem. u. Bakteriolog. Inst.) L in s e r .

J . Bodnar und A lexander Terenyi, Biochemie, der Brandkrankheiten der Getreide- 
arlen. IV. Mitt. Wirlcungsmeclianismus der Quecksilbersalze auf die W eizensteinbrand- 
sporen [Tillelia Trilici (B jerk.) Winter]. (III. vgl. C. 1931. I. 1626.) Dio Steinbrand- 
sporen adsorbicren aus 0,01—0,l°/oig. Lsgg. von HgCl2, HgBr2 u. Hg(CH3C02)2 eine 
bedeutende Menge Hg (z. B. aus 0 ,l°/0ig. Lsgg. 3,65, 2,58, 10,15% Hi?); aus Hg(CN)a- 
Łsg. wird kein Hg adsorbiert. Dio Hg-Adsorption ist irrevcrsibel u. erfolgt naeli der 
Gleichung x =  k (c  — x)n wie bei den Cu-Salzlsgg. (vgl. 1. c.). Sporen, welche Hg 
adsorbiert haben, keimen auf Ca(N03)2-Lsg. nicht aus. Auf feuelitem Boden keimen 
die m it Hg(CH3C 02)2, jedoch nicht die m it HgBr2 u. HgCl2 vorbehandelten. Das 
unterschiedlichc Verh. hangt von der Lipoidloslichkeit der Hg-Halogenide ab, welche in 
die Sporen eindringen u. diese abtóten. Bei-Hg(CH3C02)2 wird nur das Hg-Ion ad
sorbiert u. im Bodcn wieder ausgewaschen. Wegen der groBeren Lipoidloslichkeit ist 
HgBr2 auch giftiger ais HgCl2. Es tó te t dic Sporen schon in einer Konz. von 0,4%. 
NaCl hemmt die Wrkg. des HgCl2 infolge Dissoziationsverminderung. (Ztsehr. physiol. 
Chem. 207. 78—92. 20/4. 1932. Budapcst, Kgl. Ung. Pflanzenbiochem. Inst.) Gug.

Georg Lockemann, Die Begriindung der wissenschaftlichen Desinfektion durch 
Robert Koch. Histor. Darst. (Angew. Chem. 45. 273—76. 9/4. 1932. Berlin, Inst. 
R . K och .) Sc h n it z e r .

Kunio Tanaka, Studien uber die Wirkung von Metallen und Metallsalzen au f 
Mikroorganismen. Die baktcricidc u. agglutinierende Wrkg. von Metallsalzen auf 
Bakterien ist abhiingig von der Bk. des Mediums. Wenn die Aciditat des Mediums 
groBer ist ais die des isoelektr. Punktes des Bakterienproteins, so geht die baktericidc 
Wrkg. des Motallions yerloren; bei zu stark  alkal. Bk. wird das Metallion ais Hydroxyd 
ausgefallt, so daB dadurch auch eine Vermindcrung der Wrkg. verursacht werden kann. 
Nur bei einer bestimmten Aciditat ist die baktericide Wrkg. von Metallionen ihrer 
Konz. proportional. UnregelmaBigkeiten bzgl. der agglutinierenden u. baktericiden 
Wrkg. von Salzen konnen durch Zunahme der Aciditat infolge Hydrolyse der Salze 
selbst erklart werden. Die baktericide Wrkg. der starker positiven Metallionen, wie Zn 
u. Pb, wird bei viel niedrigerer Aciditat beeinfluBt, ais die der schwacher positiven 
Ionen, wie Cu. Die baktericide Wrkg. eines akt. Metallsalzes wird nur dann vcrmehrt 
durch Zufugung eines Metalls, das starker positiv ist ais das des Salzes, wenn es fur die 
Wrkg. des akt. Metallions giinstige Aciditatsbedingungen schafft. Grampositive Bak
terien scheinen in ihrem Verh. gegeniiber der baktericiden Wrkg. von Metallsalzen bei 
Aciditatsveranderungen des Mediums weniger empfindlich zu sein. (Journ. Bio- 
chemistry 13. 81—105. 1931. Tokyo, Imperial Univ., Baeteriologieal Inst.) K o b e l .

Ph.Lasseur, M. Pierret, A.Dupaix und C. Maguitot, Bemerkungen uber die 
baktericiden Fahigkeiten metallischen Silbers. Bei der oligodynam. Wrkg. des Ag spielt 
die Eorm des Metallstiiekes keine Bolle, abgesehen von den Eallen, in denen die Eorm 
Ursache einer ungleichmaBigen Verteilung werden kann. (Compt. rend. Acad. Sciences 
194. 1024—26. 14/3. 1932.) Op p e n h e im e r .

R. Etinger-Tulczynska und W. Ulrich, Uber die keimtotende Wirkung von Oe- 
mischen verschiedener Monochlorderwate von Phenolliomologen. Prufung der Desinfektions- 
wrkg. von Phenol, p-Chlor-m-kresol, Chlorzylenol u. Chlorthymol an yerscliiedenen 
Bakterienarten. Ais uberraschender Befund ergibt sich, daB die Gemische: Chlor- 
sylenol +  Chlorthymol, Chlorkresol +  Chlorxylenol, Chlorkresol +  Chlorthymol wesent
lich hóliere Desinfektionswirkungsgradwerte besitzen, ais die Einzelbestandteile. (Ztsehr. 
Hyg., Infekt.-Krankh. 113. 437—44. 16/1. 1932. Berlin, B o b . ICocn-Inst.) Op f e n h .

Alfred Bertho und Hans Gliick, Uber den Atmungsproze/3 der Milchsdurebakterien. 
Zur Unters. der Dehydrase erwiesen sich Milchsaurebakterien ais besonders geeignet, da 
sie keine Katalase enthalten. Das Fermentmaterial bildeten die Stamme Bact. acido- 
•philus, Bact. Delbriicki u. Bacl. iugurt; ais Donator wurde Glucose verwendet; dio 
Oa-Aufnahme wurde manometr, gemessen. Der absorbierte 0 2 ging quantitativ  in 
H 20 2 iiber. Nur bei sehr langen Verss. war weniger H ,0 2 vorhanden, ais dem absor- 
bierten 0 2 entsprieht, wahrscheinlieh infolge Rk. des H20 2 m it dem aus Zucker ge- 
bildeten Methylglyoxal. Die Atmung wurde durch zehnfache Variation des 0 2-Druckes
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nicht geandert, der Q-Wert (emm absorbierter 0 2 pro mg Trockensubstanz u. Stde.) 
lag boi 30—40 u. stieg in Ausnahmefallcn auf 100. Cyanid, CO u. Urethan, Stoffe, die 
die Atmung anderer Zellen łiemmen, hemmen den 0 2-Verbraueh der Milchsaurebak- 
terien nicht. Jodessigsaure hemmt dio Atmung. Ebensowenig wie der 0 2-Verbraucli 
werden Chinon- u. Methylenblaured. durch CO, Cyanid oder Narkotika gehemmt. 
Dio relativen Red.-Geschwindigkeiten fur 0 2, Chinon u. Methylenblau verhalten sich 
bei Bact. acidophilus wie 1: 4: 2,5 u. sind ahnlich boi Bact. Delbriicki. Dor respirator. 
Quotiont C02/0 2 ist 0,5, entsprechend der Bldg. von H 20 2 gemaB der Gleichung: 
C0H 12O„ +  6H20  +  120, =  6C02 +  12H20 2, wogegen friiher Me y e r iio f  einen res
pirator. Quotionten von 1 fand, was auf lange Vers.-Zeiten u. andores Milieu zuriick- 
zufiihren ist. Zur Erago, ob das Dehydrasesystem den Zucker direkt angreift odor nur 
C3-Verbb., die aus dem Zucker ontstehen, ist bemerkenswert, daB dio Glykolyse in 
Ggw. von 1/50o'n ' Jodessigsaure yollstiindig gehemmt wird, wiihrend noch eino geringe 
meBbare Atmung stattfindet. Die Dchydrase greift also den Zucker direkt an, min- 
destens in dem AusmaBe, in dem die Atmung boi Jodessigsaurevergiftung noch besteht. 
Bei Zusatz von Milchsdure u. Methylglyoxal s ta tt Glucose fanden Vff. eine gering- 
fiigigo Atmung, Dioxyaceion u. Glycerinaldehyd wurden gut yeratmet. Spektr. wurdo 
festgestellt, daB in den yerwendeten Milchsaurobakterien dio in anderen Zellen sieht- 
baron Hiiinine (Cytoehrom) fehlen. Die Baktorien enthielten aueh keine Peroxydase u. 
Indophenoloxydase. (L ie b ig s  Ann. 494. 159—91. 20/4. 1932. Miinchen, Chem. Lab. d. 
Bayr. Akad. d. Wiss.) '  K o b e l .

Eudoxie Bachrach und Jeanne Roche, Die langdauernde Einwirkung von Kalium- 
chlorid fuhrt zu einer Verlagerung des Wdrmeoplimums fiir Hefezellen. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 1023—24. 14/3.1932.) Op p e n h e im e r .

M. Giordani, Aktimerung des Garungsenzyms durcli Rubidiumchlorid. Vom 
Co-Enzym getrennte Zymaselsgg. werden durch RbCl aktiviert, am starksten in Ggw. 
von 0,035—0,049% RbCl. Hohero Dosen wirken zunchmend sehwacher. (Annali 
Chim. appl. 22. 153—56. Marz 1932. Rom, Univ.) OHLE.

Bela Tankó, (jber die Bildung von Acetoin durch Termobacterium mobile Lindner. 
(Vgl. NEtJBERG u . K obel , C. 1932. I. 3453.) Termobacterium mobile bildet wie 
Hefe aus Zucker in Ggw. von Acetaldehyd Acetoin (Acetylmethylcarbinol) (I). Die 
Bldg. von I  wurde naehgewiesen m it heranwachsenden Mikroben sowie bei Ver- 
wendung von Massenkulturen. Vf. erzielto unter don yon ihm yerwendeten Ver- 
suchsbedingungen eino Uberfuhrung von rund 40% des zugefiigten Acetaldehyds 
in I. I  wurde naehgewiesen ais p-Nilrophenylosazon, durch Obcrfiihrung in Diacelyl 
nach LEMOIGNE-VAN N ie l  u . durch Darst. des bisher nicht bekannten 2,4-Dinitro- 
plienylosazons, C10Hu N8O8; naeh Umkrystallisieren aus Nitrobenzol-Eg. orangegelbe, 
sehr kleine Nadelehen yom E. 327°. 2,3-Butylenglykol wurde nieht gefunden. (Bio- 
ehem. Ztschr. 247. 482—85. 27/4. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. fiir 
Biochemie.) K o b el .

M. Giordani, Pliosphorylierung der Galaktose. I. Vf. weist nach, daB Galaktose 
in Ggw. yon Glucose oder Eructoso von untergariger Bierhefe u. Reinkulturen von 
Saccharomyces cereyisiao yergoren wird. Eructoso beeinfluBt die Vergarbarkeit der 
Galaktose stiirker ais Glucose. Die giinstigsten Bedingungen sind: 15 ccm einer
70%ig. Hefeaufschliimmung auf 200 ccm einer hochstens 5%ig. Zuckerlsg., ent- 
lialtend 0,5% KH2P 0 4 u. 0,2% NaHC03; pH =  6,2—6,5. (Annali Chim. appl. 22. 
148—53. Marz 1932. Rom, Uniy.) Oh l e .

E 4. T ierchem ie.
Shinichi Okajima, Spektralanalyse von Metallen, besonders Schwennelallen, in  

verschiedenen Teilen von Organen bei Japanern. Mit Hilfe der spektrograph. Methode 
werden die Organe qualitativ untersucht. Cu, Fe, Mn u. Zn, ferner Na, Ca, Mg, seltener 
Pb u. Hg werden wie bei Europaern yerteilt gefunden. AuBerdem lieB sich in Organen 
von Japanern Bi, Al u. Ag feststellen. (Acta Scholae med. Uniy. imp. Kioto 13. 417 
bis 426. 1931. Kioto, Univ., I II . Med. Klin.) Op p e n h e im e r .

G. Roussel und Dufour-Deflandre, Kupferreserven in der fótalen Leber bei den 
Wirbeltieren. Histoehem. Nachweis des Cu liiBt sich durch Diphenylcarbazid erbringen 
(rótlich-yiolette Farbung infolge Bldg. einer Komplexverb.). (Compt. rend. Soc. Biol. 
106. 260—61.) Op p e n h e im e r .

Dorothy Moyle Needham, Joseph Needham, Ernest Baldwin und John 
Yudkin, Eine vergleichende UntersucJiung iiber Phosphagen mit Bemerkungen iiber den
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Ursprung der Wirbeltiere. Systemat. Unters. iiber den Phospliagengeh. von Averte- 
braten. Argininphosphat, das in muskuliiren Teilen fast aller untersuchten Klassen u. 
Artcn gefunden wurde, ist offenbar sowohl m it der Cilien-, ais auch muskularen Tatigkeit 
yerkniipft, Kreatinphosphal kommt nicht nur bei Wirbeltieren vor, sondern existiert 
auch schon bei Ecliinodermen. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie B. 110. 260—94. 
1/4. 1932. Cambridge, Biochem. Lab.) O P P E N H E IM E R .

F. May, Beitrag zur Kennlnis des Glykogen- und Galaktogengehalles (lierisches 
Sinistrin) bei Helix pomaiia. (II. Abhandlung.) (I. vgl. C. 1931. I. 3695.) E in aus 
Weinbergschnecken isoliertes Polysaccharidgemisch, dessen Darst. eingehend beschrieben 
wird u. das nach friiheren Unterss. ein nur aus Galaktose bestehendes Polysaccharid 
enthielt, deshalb ais Galalctogen bezeichnet, wurde auf die spezif. Drehung des nicht- 
invertierten u. des invertierten Materials, auf den Asehegeh. u. auf den Galaktosegeh. 
des inyertierten Materials nach der Schleimsauremethode von VAN DER H a a r  unter- 
sucht. Die Auswertung der spezif. Drehungsbcstst. des nichtinyertierten Polysaccharid- 
gemisches u. der Schloimsaureanalyse ergab einen Galaktosegeh. von 17,45 bzw. 17,89%. 
Die Auswertung der Bestst. der Drehung des inyertierten Polysaccharidgemisches 
zeigto, daB auBer Glykogen u. Galaktogen keine weiteren Polysaccharide nach der 
PFLUGiER sohen Methode in der Weinbergsehnecke isoliert werden konnon. Die aus 
dem Galaktogen gewonnene Galaktose wird ais /?- Galaktose angesohon. (Ztsehr. Biol. 
92. 319—24. 27/2. 1932. Erlangen, Physiol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

F. May, Uber den Oalaktogengehalt der Eier von Helix pomaiia. (III. Abhandlung.) 
(II. vgl. vorst. Ref.) Das aus den Eiern der Weinbergschnecke isolierto Polysaccharid 
(Gewinnung der Eier u. Darst. des Polysaccharides ausfiilirlicher geschildert) erwies 
sich durch negatiyen Ausfall der TROMMERschen u. Jod-Rk., durch Isolierung von 
Galaktosazon u. durch die folgenden quantitativcn Bestst. ais reines Galaktogen. Die 
Eier enthielten 6,02% Galaktogen, bezogen auf frische Substanz u. 37,8% Galaktogen, 
bezogen auf organ. Substanz der Eier. Die mittlere spezif. Drehung des Galaktogens 
wurde in Ubereinstimmung m it friiheren Verss. zu an =  —22,73° u. die spezif. Drehung 
der aus invertiertem Galaktogen gewonnenen Galaktose zu an =  -(-53,6° ermittelt. 
Bestst. des Galaktosegeh. im inyertierten Galaktogen ergaben nach der Schleimsaurc- 
methode 109,8% u. nach der Zuckerbest. von WlLLSTATTICR-SCHUDEL 108,9%. 
(Ztsehr. Biol. 92. 325—30. 27/2. 1932. Erlangen, Physiol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

Arnold Weissberger und Herbert Bach, Uber das Pigment der Goldfischhaut. 
Kurze Mitt. iiber Verss. zur Isolierung. — Im Vakuumcxsiccator iiber CaCl2 getrocknete 
Schuppon u. Flossen geben ilu- Pigment lcicht u. yollstandig an Petrolather ab. Dio 
goldgelbe Lsg. zeigt m it SbCl3 Carotinoidrk. u. reagiert ebenso wie der nach dom Ab- 
dampfen des Losungsm. hinterbleibende Ruckstand m it Luftsauerstoff unter Bldg. 
eines farblosen Prod. Beim Behandeln der petrolather. Lsg. m it methylalkohol. Kali 
geht ein Teil des Pigmentes in die alkal. Schicht. Diese gibt ihn nach dem Ansauern 
wiedor an Petrolather ab. (Naturwiss. 20. 350. 13/5. 1932. Leipzig, Chem. Lab. d. 
U niv.) S k a l i k s .

M. Pickens, G. O. Spanner und L. Bauman, Die Zusammenseizung von Gallen- 
steinen und ihre Lóslichlceit in  Hundegalle. Der Durchschnittsgeh. von Gallensteinen an 
Choleslerin betragt nach den yorgenommenen Reihenunterss. 94%. Die Lóslichkeit 
der Gallensteine in Hundegalle beruht auf dereń geringem Cholesteringeh. (Journ. biol. 
Chemistry 95. 505—07. Marz 1932. New York, Columb. Univ., Presbyt. Hosp.) O p p .

E j .  T ie rp h y s io lo g ie .
E. B. Womaek und F. C. Koch, Versuehe uber die Exlraktion des Hodenliormons 

aus Geweben utul Angaben uber die quantitalive Verteilung des Hormons. (Vgl. K och , 
C. 1931. I. 3367.) W ahrend friiher die tagliche Injektion yon E xtrak t aus 150—250 g 
Stierhoden fiir 1 Hahneneinheit notwendig war, geniigt je tzt E x trak t aus 25—50 g. 
Diese Verbesserung ist durch die Verfeinerung der Kammwachstumsmethode u. durch 
weitere Reinigung des Extrakts erreicht worden. Diese immer noch sehr geringe Aus- 
beutc kónnte durch keine der zahlreich yersuehten neuen AufschluBwege (z. B. Saure- 
hydrolyse, Trypsinyerdauung) erhóht worden. Vielleicht ist ein Teil des Hormons 
in einer gebundenen Form yorhanden, die andere chem. oder physiol. Eigg. hat ais 
das Hormon selbst. Eigenartigerweise ist der fotale Hoden relatiy am hormon- 
reichsten, es geniigt liieryon etwa E x trak t aus etwa 15 g taglich; von 2 Jahre alten 
Tieren sind 15—20 g, yon reifen Stieren 25 g u. von alten Tieren 25—50 g Hoden- 
gewebe erforderlich. In  den Hoden yon Schafbóeken wurde nur sehr wenig Hormon
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nacligewiesen. Der Geh. seheint nach der Jahreszeit zu schwanken. — Stierblut ist 
hormonami, erforderlieli E x trak t aus 600 ccm taglich. — In  pflanzliclien Gebilden 
konnte das Scxualhormon nicht aufgefunden werden. Untersucht wurden Weizen, 
Hefe, Spinat. (Endoerinology 16. 267—72. M ai/Juni 1932. Chicago, Univ., Dep. of 
Physiol. Chem.) W a d e h n .

E. B. Womack und F. C. Koch, Der IIodenhormongehaIt des Menschenharns. 
(Vgl. vorst. Ref.) Der Harn wird auf 1/5 eingeengt, das Konzentrat m it 20 ccm konz. 
Salzsaure auf 1 1 ursprunglichen Harn versctzt, mit Bzl. cinmal ausgeschiittelt u. dann 
im Extraktionsapp. m it frischem Bzl. 30—36 Stdn. ausgezogen. Die Bzl.-Extrakto 
werden unter yermindertem Druck vóllig eingeengt, der Ruckstand wird in 100 ccm A. 
pro 1 ursprunglichen Harn aufgenommen u. mit Vl0 Vol. 10%ig. Natronlauge kriiftig 
durcligeschtittclt; die alkal. Abtrennung wird m it A. ausgezogen u. der Ruckstand von 
den A.-Fraktionen in Ol gel. — Der Harn von Kna,bcn unter 7 Jahrcn enthielt 
kein Hormon (Extrakt aus 600 oem H am  taglich), im Harn von jungen Mannern 
(14—20 Jahre) war ebensoviel Hormon wie bei erwachsenen Miinnem. Der Harn 
reifer Frauen u. Schwangerer hatte denselben Geh. an wirksamer Substanz wie Manner- 
harn. Theelin w irkt nicht auf den Hahnenkamm. (Endoerinology 16. 273—77. Mai/Juni 
1932. Chicago, Univ., Dep. of Physiol. Chem.) W a d e h n .

B. Frattini und M. Maino, Zur Frage der Isolierung des Teslikelhormons. (Vgl. 
B uTEN A N D T, C. 1932. I. 829.) Vff. behaupten, ais Erste das Testikelhormon kry- 
stallisiert erhalten zu haben. Allerdings war bei ilinen 1 Hahneneinheit erst in 0,5 mg 
des Krystallisats cnthalten, wahrend bei B u TENANDT 0,0001 mg des Krystallisats
1 Hahneneinheit enthielt. (Angew. Chem. 45. 324—25. 30/4. 1932. Mailand, Inst. 
Biochem. Italiana.) W A D EH N .

H. L. Fevold, F. L. Hisaw und S. L. Leonard, Die Hormone des Corpus luteum. 
Trennung und Reinigung der drei akliven Substanzen. (Vgl. C. 1930. II. 1238 u. 1931.
II. 1307.) Es sind 3 Corpus luteum-Hormone zu unterseheiden: das Relaxin, das 
Corporin (ident. m it dem Progestin von C oR N ER ) u. das mucifizierende Hormon. — 
Neutraler A. estrahiert Relaxin aus dem Corpus luteum-Gewebe nicht, wohl aber die 
beiden anderen Hormone. Angesauerter A. (20 ccm konz. Salzsaure pro Liter A.) 
extraliiert alle 3 Hormone. Zur Gewinnung des Corporins wird am besten sd. an
gesauerter A. verwandt, Relaxin wird dadurch zerstórt. ■—• Die Trennung der 3 in einem 
Auszug befindlichen Hormone voneinander beruht darauf, daB Relaxin in 99°/0ig. A. 
unl. ist, wahrend hierin die beiden anderen Hormone sich leicht lósen. Corporin lóst 
sich in A. u. PAe., worin das mucifizierende Hormon sich nicht lóst. — Corporin ist 
wenig 1. in W., es ist gegeniiber verd. Sauren auch bei Siedehitze bestandig; sehr 
unbestandig ist es im alkal. Milieu bei ph =  iiber 9. Es ist empfindlieh gegeniiber 0 2, 
sogar gegen Luft bei RaumteYnp. — Das mucifizierende Hormon ist 1. in A. u. Methyl- 
alkohol u. Pyridin, schwerer in Aceton. Es ist gut 1. in W. bei pn iiber 7, in saurem W. 
treten stabilo kolloide Lsgg. auf. Mit Corporin u. Relaxin yerglichen ist es verhiiltnis- 
miiBig stabil. Gegeniiber Alkalien ist es aber ebenfalls empfindlieh, so gelit die Akti- 
yit&t in Lsgg. von pn iiber 9,5 allmahlich zuriick. ICurzes Kochen in saurer Lsg. schiidigt 
nicht. In  wss. Lsg. ist es gegen H 20 2 u. verd. HNOs bestandig. Formaldehyd, Benzoyl- 
chlorid u. H N 02 zerstóren es. Pepsin u. Trypsin greifen es nieht an. Durch Pikrinsaure, 
Trichloressigsaure u. Gerbsaure wird das Hormon nicht ausgefiillt. Diese letzteren 
Eigg. zeigen, daB das Hormon nicht den pcptidahnliehen Charakter wie das Relaxin hat.
— G e w i n n u n g .  Die neutralisierten u. filtrierten alkoh. Ausziige aus 1 kg Corpus 
luteum werden bei 40—50° u. vermindertem Druck zur Pastę eingeengt. Pasto in 500 ccm 
A. aufnehmen, F iltra t einengen, Ruckstand in W. aufnehmen u. m it gleichem Vol. 
Aceton yersetzen, die ausfallenden Phosphatide entfernen, F iltra t einengen u. Ruck
stand in A. lósen. Diese rohe Zubereitung enthalt etwa 1000 Meerschweincheneinheiten 
Relaxin, 125 Ratteneinheiten mucifizierendes Hormon u. 30 Kanincheneinheiten Cor
porin. A.-Lsg. einengen, Ruckstand m it 250 ccm absol. A. ausziehen, mehrerc Stdn. 
stehen lassen, das Relaxin setzt in Flocken ab, die leicht abzutrennen sind. Die Tren
nung des Corporins vom mucifizierendcn Hormon yerliiuft nicht so glatt, da bei Ggw. 
von Lipoiden das letztere Hormon sich auch etwas in A. lóst. Die alkoh. Lsg. wird 
nach der Entfernung des Relaxins auf ein kleinesVol. eingeengt u. zum Konzentrat 
100 ccm A. gegeben. Der ausfallende Nd. enthalt 60—70% des mucifizierenden Hormons 
u. fast kein Corporin. Der Nd. wird abzentrifugiert u. in wenig A. gel. Die ath. Lsg. 
wird zur Trockne gebracht u. m it 100 ccm trocknem A. ausgezogen; ein kleiner Nd. 
bleibt zuriick, der m it dem ersten Nd. yereint wird. Durch mehrfaches Wiederholen
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des Vorganges werden 90% des mucifizierenden Hormons abgetrennt. Der corporin- 
lialtige Riickstand wird in 50 ceni Methylalkohol gel., die Lsg. in Eis gestellt u. Chole- 
sterin ausgefroren. Zur methylalkoh. Lsg. 5 cem W. geben u. dann 3-mal m it dem 
gleicben Vol. PAe. ausziehen. PAe.-Ausziige yereinen, m it 90°/oig. Methylalkohol 
wasehen; das Corporin ist in den Methylalkoholfraktionen erhalten. Methylalkohol 
verdampfen, Riickstand in PAe. lósen u. die Lsg. zur Entfernung der Fettsauren 
m it verd. Alkali u. W. wasehen. Das Endprod. ist akt. in 15—20 mg Dosis (cnt- 
spreehend 25—50 g Gewebe). Es wird am besten in absol. A. im Dunkeln aufbewahrt. — 
Die absol. alkoh. Lsg., dio das mucifizierende Hormon enthiilt, wird m it 3 Yoll. A. 
versetzt, der Nd. yęrworfen. Lsg. zur Pasto einengen u. diese in Eg. losen. Zur Lsg. in 
Eg. werden 3 Voll. A. u. 4 Voll. PAe. gegoben. Das Hormon fallt in Eg. gel. aus. Diese 
Eg.-Lsg. abtrennen u. Eg. yorsichtig yerdampfen. Es bleibt eine braune, wachsige M., 
yon der 8 mg (yerteilt in 4 Injektionen auf 4 Tage) wirksam sind. Das Hormon wird 
in absol. A. gel. aufbewahrt. Es halt sich so 1 Jah r lang unyerandert. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 254—62. Jan . 1932. Uniy. of Wisconsin, Dep. of Zoology.) W a d e h n .

George E. Johnson und Joanna Seiler Challans, Versuche mit Corpus luteum- 
Hormon bei ovarie.ciomie.rUn Ratten und Eichhdmchen. Nach der Entfernung beider 
Ovarien kommt es bei der tragenden R atte  zum Abort, beim Eichhórnchen (Citellus 
trideeemlineatus pallidus) zur Resorption der Fćiten. Injektion von Corpus luteum- 
E x trak t nach CORNER konnto in der Mehrzahl der Falle die Schwangerschaft bis zur 
Geburt aufreeht erhalten. (Endocrinology 16. 278—84. M ąi/Juni 1932. Manhattan, 
Kansas, Kansas State Coli.) W a d e h n .

Hans Heller und Peter Holtz, Die Bedeutung der Iłypophyse fiir den Oeburtsablauf. 
Am Ende der Schwangerschaft erfolgt eine yermehrto Abgabe von Pituitrin aus der 
Hypophyse, zugleich wird der Uterus fiir Pituitrin sensibilisiert. Am isolierten Meer- 
schweinchenutcrus wirkten eiweiBfreie Vorderlappensexualhormonpraparate (Prolan, 
Prahormon) sensibilisierend fiir P ituitrin; krystallisiertes Óstrin hattekeinen derartigen 
Effekt; Adrenalin erschlafft don Uterus wahrend des groBeren Teils der Sehwanger- 
schaft, stimuliert ihn aber kurz yor der Geburt; die Steigerung des K-Gch. in der 
TYRODE-Lsg. wirkt sensibilisierend. (Journ. Pliysiol. 74. 134—46. 8/2. 1932. Cam
bridge, Pharmacol. Lab.) WADEHN.

R. T. Agnoli, Versuche iiber Ilypophysenhormone. IV. Beziehungm zwisclien IIypo- 
physenhor-mon und Vitamin C. Skorbut. Mcerscliweinchen erhielten yerschiedeno 
Hormonzubereitungen des Hypophysenyorderlappens, darunter Prolan u. Praphyson. 
Irgendeine Beeinflussung des Skorbutes war nicht wahrzunehmen. Zwischen den 
Hypophysenyorderlappenhormonen u. dem Vitamin C besteht kein Zusammenhang. 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeuties 44. 47—53. Jan . 1932. Genua, Uniy., Pharmacol.

R. T. Agnoli, Versuche iiber Hypophysenhormone. V. Einwirkung der Hypophysen- 
hormone auf die Keimung von Samen von Lupinus albus L. (IV. vgl. vorst. Ref.) Die 
Liingo der Wurzeln keimender Lupinen wurde in yorschiedenen Zeitabstiinden gemessen. 
Ein Tom Vf. bereiteter Lipoidauszug aus Hypophyse hatte eine wachstumsbeschleuni- 
gendo K raft. Die iibrigen Hormonpraparate, darunter Thyroxin u. ein Thymus- 
extrakt, hatten keinen Effekt. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeuties 44. 55— 62. 
Jan. 1932.) W a d e h n .

A. Hughes Bryan und David W. Gaiser, Der Einflu/3 der Nahrung und des 
Wachstumshormons des Hypophysenyorderlappens au f die Wachstumsgeschwindigkeit von 
halbjungen Ratten. Die Wachstumsgeschwindigkeit yon Ratten, dio eino ausgesuelit 
wachstumsfórdernde Kost erhielten u. von denen ein Teil noch Wachstumshormon 
erhielt, wurde gepriift. In  einer zweiten Serie erhielten R atten  n. F utter u. ein Teil 
von ihnen ebenfalls Wachstumshormon. Die m it Wachstumshormon behandelten Tiere 
wuchsen im Durchsclinitt genommen in beiden Serien am schnellsten. — Die Wachs- 
tumsgesehwindigkeit wird von 3 Faktoren bestimmt: der Kost, dem Wachstumshormon 
u. einem Indiyidualfaktor. Je zweckmafiiger die Kost u. je wirksamer das Wachs
tumshormon ist, um so schneller ist das Wachstum u. auch um so ubereinstimmender 
ist es bei den yorschiedenen Tieren. Der Indiyidualfaktor spielt eine wesentliche Rolle. 
Es kommt nicht selten vor, daB einige nicht m it Wachstumshormon behandelte Tiere 
ebenso schnell wachsen wie die best wachsenden, m it Hormon behandelten Tiere der- 
selben Kostgruppe. (Amer. Journ. Physiol. 99. 379—90. 1/1. 1932. Haryard Med.

Inst.) W a d e h n .

Sehool, Lab. for Surg. Res.) W a d e h n .
X IV . 2. 6
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Leo R. Himmelberger, Ein Scliilddruscnhormon im  Bhtł und H am  bei 6ravessclier 
Kraiiklie.it. Vorl. Mitt. Miiusc crliielten Harn oder Serum von Patienten m it G r a \ 'E S -  
scher Krankheit injiziert. Dio Lobor dieser Tiere ist danach glykogenfrei. Diese Er- 
scheinung ist diagnost yom Wcrt. (Endocrinology 16. 264—66. Mai/Juni 1932. Flint, 
Mich., H u k l e y  Hosp., Lab. of Patliol. a. Bact.) W a d e h n .

Hykes, Der Einflufi des Thyrożins auf Seeigel. (Vgl. C. 1930. II. 1240.) Die Einw. 
des Thyroxins wurde auch bei Embryonen in fortgeschrittenen Entwicklungsstadien 
untersucht. Seino Wrkg. war meist eine hemmende, doeh waren auch Perioden, in 
denen es entwicklungsbescbleunigend wirkte, zu beobaehten. (Compt. rend. Soc. Biol. 
106. 333— 36. 1931.) W a d e h n .

Ph. Barral und J. Roux, Enthalt Insulin in  sieli selbst ein spezifisches Antigenl 
Es ist móglieh, Meerschweinchen m it gereinigtem Insulin (Iloglandol R oche) zu sensi- 
bilisieren, so daB sie bei einer zweiton Insulininjektion anapbylakt. Shock erleiden. 
Die Injektion von Serum oder PankreaseiweiB brachte bei den m it reinem Insulin 
sensibilisierten Tieren eine anaphylakt. Wrkg. n i c h t  hervor. Ebensowenig war ein 
anapliylakt. Effekt durch Insulininjektion zu erreichen bei Tieren, die m it EiweiB- 
stoffen yerschiodener Herkunft sensibilisiert worden waren. Insulin selbst scheint 
also ein spezif. Antigen zu cnthalten. (Compt. rend. Soc. Biol.106. 292— 93.1931.) W a d .

Samuel Soskin, Ist die Existenz eines eztrapankreatischen (zellularen) Im ulins im  
Hunde nach der Pankreasentfernung erwiesen? T u t t l e  deutet die Resultate einer 
friihercn Arbeit des Vf. dahin, daB sie die Esistenz eines extrapankrcat. Insulins 
erwiesen. Es werden eine Reihe von Grunden aufgezahlt, wonach die Sehlusse T u t t l e s  
irrtiimlich sind. (Science 75. 382. 8/4. 1932. Chicago, Mic h a e l  R e e s e  Hosp.) W a d .

D. B. Dill, H. T. Edwards, Marcel Florkin und R. W. Campbell, Eigenschaften 
des Hundeblutes. Das Serum des Hundebluts besitzt nur 1/0— 1/s des Pufferungsyer- 
mogens vom Menschcnblut, dagegen liaben die beiden B lutarten in toto das gleiehe 
Pufferungsvermógen. Hunde- u. Menschenhamoglobin besitzen also den gleichen Puffer- 
wert. Die Verteilung von Chloriden u. Bicarbonat zwischen Zellen u. Plasma ist in 
beiden Blutarten ebenfalls nahezu die gleiehe. Hundeblut bat einen 4,8%  hóheren NaCl- 
Geh., u. die 0 2-Dissoziationskurve weicht von der des Menschenbluts etwas ab. Der 
C 02-Druck des arteriellen Bluts ist bei Mensch u. Hunde ungefahr gleieh hoch, doch ist 
letzteres etwas stiirker sauer u. hat ein geringeres C02-Bindungsvermogen. Die Fahig- 
keit der Hunde, besser O, von den Lungen zu den Geweben zu transportieren, ist m it 
den Eigg. des Blutes nicht zu erklaren. (Journ. biol. Chemistry 95. 143—52. Febr. 1932. 
Boston, Haryard Univ., Fatigue Lab.) Op p e n h e im e r .

Ralph G. Smith und Helen R. Sternberger, Diffusibles und nichtdiffusibles 
Calcium im Blulserum nach intravenóser Injektion von Calciumsalzen. Nach Injektion von 
CaCl2- oder Ca-Gluconat- oder Ca-Lactattegg. nim m t der Ca-Geh. im Serum zu. Hierbei 
ist das Yerhaltnis von diffusiblem zu nichtdiffusiblemCa (bestimmt durchUltrafiltration) 
gegenuber der Norm kaum verandert. Da der Proteingeh. sich nicht andert, muB an
genommen werden, daB das SerumeiweiB in der Norm keinesfalls m it Ca gesatt. ist, 
sondern die Fiihigkeit hat, unter entsprechenden Bedingungen mehr Ca zu binden. DaB 
ein solcher Vorgang unabhangig von dem Austausch zwischen Blut u. Geweben ist, 
beweist der Befund des genannten Ca-Verhaltnisses im Serum nach Zusatz von CaCl2 in 
vitro. (Journ. biol. Chemistry 96. 245— 57. April 1932. Ann Arbor, Univ. of Michigan, 
Med. School, Dep. of Mat. med.) Op p e n h e im e r .

Erie Ponder, Uber einige Korrekturen in  den Oleichungen der Kinetik einfaclier 
Ilamolyse. Zu exakter Best. des Hamolyseeffekts m it einfacliem Łysin (Saponin) 
wird die Benutzung des Stufenphotometers (P u l fr ic h -Ze is S) empfohlen. Die auf 
diese Weise erhaltenen W erte fiir die Zeit-Verdiinnungskurve werden mit den nach 
der Formel d P/d t — 0 (wobei P  Hamolyse in Prozenten, t die Zeit bedeutet) be- 
rechneten Werten verglichen. Die Divergenzen ergeben sich aus Verzógerungen bei 
der Mischung, die ais Korrekturen einzusetzen sind. Einige weitere Ableitungen be- 
schaftigen sich m it der Hemmungswrkg. durch Hamoglobin u. Plasma u. m it dem 
Lysinverbrauch (in diesem Falle Saponin) bei der Hamolyse. (Proceed. Roy. Soe., 
London Serie B 110. 1— 17. 1/2. 1932. New York, Univ.) Sc h n it z e r .

Erie Ponder, Kinetik der Hamolyse im Amboceptorkomplementsysłem. Quantitative 
Unterss. iiber Immunhamolyse m it Variation von Komplement- u. Amboceptordosis 
u. mathemat. Ableitung. Es ergibt sich, daB das hamolyt. System aus Amboceptor, 
Blutzellen u. Komplement ais ein System eines einfachen Hiimolysins betrachtet 
werden kann, in dem das Komplement auf Grund seiner Adsorption an die roten Zellen
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ais Hiimolysin, ahnlich dem Saponin wirkt. (Proceed. Roy. Soc., London Serie B 110. 
18—45. 1/2. 1932. New York, Univ.) Sch nitzer .

Ph. Barral und J. Rousset, Veranderungm im Schwefelgehalt des Ilarns im Ver- 
lauf gcneralisierter desquamaliver Dermatosen. (Compfc. rond. Soc. Biol. 106. 294 
bis 295. 1931.) Op p e n h e im e r .

Margot Zeyen, Das Verhalten der Ameisensaureausscheidung im H am  nach Zufuhr 
von Hislidin. Ausscheidungswerte der Ameisensiiure schwanken bei Stoffwechsel- 
gesunden zwischen 8,7 u. 47,5 mg pro Tag (Mittel 27,9 mg). Verabfolgtes Na-Formiat 
erscheint bis zu 10% im Urin. Kleinerc Meńgen werden jedoch offcnbar verbrannt. 
Bei Leberparenchymschadigungen m itunter hohere Ameisensaurewerte im Urin. 
Hislidinbelastung fiihrt nur nach gróBeren Mengen zu yermehrter Ameisensaure- 
ausscheidung. Stark vermehrte Ausscheidung bei einem Fali yon Icterus simplex nach 
Zufuhr von 20 g Olykókóll. (Ztsehr. klin. Med. 120. 128—40. 5/4. 1932. Berlin, Char.,
II. Med. Klin.) Op p e n h e im e r .

F. Reimann und F. Fritsch, Iilinische und experimentelle Untersuchungen uber 
die Bedeutung des in der Nahrung enthaltenen Eisen. I I I . Mitt. (II. vgl. C. 1932. I. 
3197; vgl. auch C. 1931. I. 3582.) An mehreren Vers.-Personen konnte gezeigt werden, 
daB eine Zufuhr grofler Mengen von eisenreicher Nahrung (Leber) durch liingero Zeit 
den Blutbefund eisenempfindlicher Anamien erheblich bessern kann. Ein wesentlicher 
Unterschied zwischen Nahrungseisen u. Eisenpraparaten (FeCl2) besteht nicht. Das 
Nahrungseisen wird im Magendarmkanal in Ferroeisen umgewandelt, yorwiegend im 
Magen mit Hilfe von HC1 u. Fermenten. Nur etwa der Gesamteisenmenge der
Nahrung wird in Ferroeisen ubergefiihrt u. so verwertet. Nur das Ferroeisen scheint 
demnach fiir dic Resorption u. weitere Verarbeitung im Organismus von Bedeutung 
zu sein. (Ztsehr. klin. Med. 120. 16—39. 5/4. 1932. Prag, Deutsche Univ., Med. 
Klinik.) Schw aibold .

Oscar F. Boyd, Carlos L. Crum und J. F. Lyman, Ober die Absorption von 
Calciumseifen und den Zusammenhang von Nahrungsfett und Galciumausnutzung bei der 
weifien Ratte. Wenn jungę Ratten, die taglich 30—40 mg Calcium zu speichern ver- 
moehten, zu einem sonst fettfreien u. Ca-armen Futtergemisch Calciumseifen in einer 
Menge cntsprechend 37—56 mg Ca erhielten, war dio Ausnutzung bei Calciumstearat 
25%, boi Calciumpalmitat 38%, bei Calciumoleat 90%, bei einem Gemisch der Caleium- 
seifen der Fettsauren von Speck 72%, wobei im allgemeinen Ca u. die Fettsauren in 
stóchiometr. Mengenverhaltnis resorbiert werden. Bei Zulage der Ca-Seifcn in Hohe 
von 20—32,5 mg ber. auf Ca war die Ausnutzung 45 bzw. 65 bzw. 91%. Wurde Fett 
u. Calcium (CaCl2) zusammen yerabrcicht, so stieg die Aciditiit im Darmtraktus, dic 
Ca-Resorption wurde erhoht, ebenso diejenige des Phosphors, u. der Yerlust an Seifen 
durch die Fiices yerringerte sich. Es wird geschlossen, daB maBige Mengen von F ett 
in der Nahrung eine giinstige Auswrkg. auf dio Resorption von Ca u. P  haben durch 
Aufrechterhaltung eines giinstigen Sauregrades im Darm traktus u. daB Ca-Seifen der 
Palmitin- u. Olsiiurc unter diesen Bedingungen gut ausgenutzt werden. (Journ. biol. 
Chemistry 95. 29—-41. Febr. 1932. Columbus, Univ., Labor. Agrieult. Chem.) Sch w aib .

Sotaro Kurisu, Eine ezperimentelle Unlersuchung iiber die Wirkung von Vitamin- 
inangel au f die Infektion von Ascaris lumbrieoides und dessen Entwicklung. Mit reifen 
Eiern yon A s c a r i s  l u m b r i e o i d e s  wurden weiBe R atten u. Schweine bei ent- 
sprechender Futterung infiziert. Aus den Beobachtungen ist zu entnehmen, daB der 
A-Mangelzustand eine Disposition der Ticre herbeifiihrt, in welcher ihre Widerstands- 
fahigkeit gegen diese Infektion merklich yerringert ist. (Sei-I-Kwai med. Journ. 50. 
Nr. 10. 7—8. 1931. Kobe, Inst. f. Tropenkrankheiten.) Sc h w a ib o ld .

Emile Andre und Raoul Leco<ł, Ober die Reserven einiger Knorpelfische an 
Vitam inA und D. Die A ktivitat der Leberóle einiger Knorpelfische betragt: 

Scymnus Lichia Centrina yulpecula R aja batis 
Vitamin A . . 90 40 30
Yitamin D . . 40 35 25

wenn man die Wirksamkeit des Kabeljaulcbertranes m it 100 festsetzt. Die antirachit. 
Wirksamkeit dieser Leberole ist groBer ais die des Lebertrans eines Knochenfisches, des 
Merluccius Merluccius L in n e  (R a n d o in , An d r e  u . L e c o q , C. 1928. II. 1684). Die 
Anwesenheit von Vitamin A u. D in der Leber der Knorpelfische scheint in keiner Weise 
die besondere N atur ihres Skeletts zu bceinflussen. Ubrigens zeigt das Vorhandensein 
von knochigen Gebilden, wie Zahnen u. Hautplatten, daB sie befahigt sind, n. Knochen-

G*
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gewebe heryorzubringen. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 912—14. 7/3.
1932.) W a g n e k - J a u r e g g .

Sehei Ohsawa, Sludien uber V erbreitungsbefunde der Fettsubstanzen des Gehór- 
organes bei ezperimenteller Avitaminose A . In  den verschiedenen Teilen des Ohres von 
Ratten, die m it A-freiem F utter ernahrt waren, wurden erhebliche Verschicdenheiten 
der A rt der abgeschiedenen Fettsubstanzen gegeniiber n. Tieren festgestellt. Die Menge 
war meist bei den Yers.-Tieren geringer. Die Ergebnisse werden ais weiterer Beleg 
dafiir angcsehen, daB A-Ayitaminose allgemeine Fettstoffwcchselstórungen liervorruft. 
(Sei-I-Kwai med. Journ. 50. Nr. 10. 5—7. 1931. Tokyo, Jikeikai med. Fakult., histolog. 
Inst.) SCHWAIBOLD.

Leslie J. Harris, Uber die Wirkungsweise des Yitamins D. Die Theorie iiber die 
Wirkung auf die Paratliyreoidea: Klinische Hyperyitaminose. Aus zahlreiclien eigencn, 
teilweise noch unyeroffentliehten Arbeiten u. solchen anderer Autoren wird aufgezeigt, 
daB Vitamin D in yerschiedener Dosierung u. bei yerschiedensten Lebewesen eine Er- 
hóhung der wirklichen Ca-Absorption (Aufnahme abziiglich der Gesamtausscheidung) 
bew'irkt u. dam it Hyperyitaminose D einen unmittelbaren Gegensatz der Vorgange 
bei der Hypo- u. Avitaminose darstellt. Da die Wrkg. des Hormons der Parathyreoidea 
nicht in einer Erhohung der Ca-Absorption bcsteht, sondern die Hypercalciimie hierbei 
auf Kosten des Ca der Knochen herbeigefiihrt wird, muB angenommen werden, daB 
die Wrkg. des Vitamin D im wesentlichen nicht nur in einer Anregung der Para- 
thyreoidea bestelit. Die Wrkgg. der Hyperyitaminose D sind beim Menschen die gleichen 
wie bei Vers.-Tieren, doch liegt beim Menschcn die tox. Dosis nicht sehr weit von der 
therapeut. Dio klin. Folgerungen aus diesen Ergebnissen werden aufgezeigt. (Lancet 
222. 1031— 38. 14/5. 1932. Cambridge, Univ., N utrit. Lab.) Sc h w a ib o l d .

Etsuo Takamiya, Untersuchungm uber das Vitamin D. I II . Antirachitische 
Aktinierung von Ergoslerin durch die Einwirkung von Ozon und Ausfuhrungen iiber die 
chemische Nalur von Viłamin D. (Vgl. C. 1930. II. 2149; 1931. II. 1876.) (Buli. 
agricult. chem. Soc. Japan 7. 18—19. 1931.) Sc h w a ib o l d .

Walter Bauer, Alexander Marble und Dorothy Claflin, Untersuchungen iiber 
die Wirkungsweise von bestrahltem Ergoslerin. I. Seine Wirkung a u f den Calcium-, 
Phosphor• und Stickstoffstoffwechsel von normalen Personen. An mehreren Versuchs- 
personen wurden vor u. nach Eingabe von bestrahltem Ergosterin eingehende Stoff- 
wechselunterss. vorgenommcn. Kleine Dosen (<30  mg taglich) liatten keinen merk- 
lichen EinfluB auf den Ca- u. P-Stoffwechsel. Dosen von 30 mg taglich verursachten 
alsbald Erhohung der Ca- u. P-Ausseheidung m it den Faces, wahrend die entsprechenden 
Mengen im Harn sanken. Spater sank die faeale Ausscheidung u. erhóhte sieli diejenige 
durch dio Nieren. Das Ca- u. P-Gleichgewicht wurde nur wenig beeinfluBt. Nach Aus- 
setzen der Ergosterinzufuhr wurden diese Vcrhiiltnisse bald wieder n. Der Geh. des 
Serums an Ca u. P  wurde durch die Ergosterintherapie nicht stark beeinfluBt, die 
N-Ausscheidung wurde nicht beeinfluBt, auch nicht die Menge des Cholesterins im 
Blutplasma. Durch Eingabe von taglich 30 mg bestrahlten Ergosterins traten keine 
unerwunsehten Erscheinungen auf. (Journ. clin. Invcstigation 11 .1— 19. Jan . 1932. 
Boston, Mass., General Hosp.) Sc h w a ib o ld .

Walter Bauer und Alexander Marble, Untersuchungen uber die Wirkungsweise 
von bestrahltem Ergosterin. II . Seine Wirkung a u f den Calcium- und Phosphorstoffwechscl 
von Personen mit Calciummangelerkrankungen. (I. vgl. vorst. Ref.) In  einem Fali yon 
Osteoporosis wurden durch Eingabe von bestrahltem Ergosterin verbunden m it einer 
Ca-reichen Ernahrung sehr giinstige Wrkgg. erzielt (Stoffwechselunterss.). Desgleichen 
wurde ein Fali sehwerer Osteomalacie mit Tetanie (Storungen im Ca- u. P-Stoffwechsel) 
alsbald giinstig beeinfluBt. Ca- u. P-Absorption -wurde in beiden Fallen stark erlioht. — 
Die Einw. auf Ca- u. P-Stoffwechsel wird bei solchen patliolog. Verhaltnissen mit 
niedrigeren Dosen erreicht ais eine Einw. bei n. Personen. (Journ. clin. Inyestigation ll. 
21—35. Jan . 1932.) S ch w aibo ld .

Walter Bauer und Alexander Marble, Untersuchungen iiber die Wirkungsweise
i-on bestrahltem Ergosterin. I II . Die Wirkung der Verabreichung ron bestrahltem Ergo
sterin au f die Bildung von Knochenbalkchen. (II. ygl. vorst. Ref.) Durch entspreehende 
Verss. an Katzen mit Calciumphosphatmangel in den Knochen wurde festgestellt, 
daB bei Verabreichung eines an Ca reiclien Futters die Zahl der Knochenbalkchen 
erhóht wird. Diese Erhohung ist starker, wenn auBerdem noch bestrahltes Ergosterin 
gegeben wird. (Journ. clin. Inyestigation 11. 37—45. Jan . 1932.) Schw aibold .
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Walter Bauer, Alexander Marble und Dorothy Claflin, Untersuclmngen uber 
die Wirlcungsweise von bestrahltem Ergoslerin. IV. Bei Hypothyreoidismus. (III. vgl. 
vorst. Ref.) Die Eingabe von taglich 5 mg an bestrahltem Ergosterin an Personen 
mit parathyreoider Tetanie verursacht Abnahme der Ca-Ausscheidung durch Ffices, 
Erhohung der Ca-Ausscheidung durch die Niere, erhohten positiven Ca-Stoffwcchsel, 
Erhóhung des Serum-Ca, erhohto P-Ausscheidung durch Eaces, Erhohung der P-Aus- 
scheidung durch die Nieren, Verminderung des positiven P-Stoffweclisels, Erhohung des 
O/P-Faktors im Serum, die Symptome der Tetanie verschwinden. Bei geringer Ca-, 
Zufuhr blciben diese Wrkgg. aus. Nach Vff. sind diese Wrkgg. nicht durch eine Stimu- 
lation der Parathyreoidea bedingt, sondern in dirokter Bcziehung zur Ca-Aufnahme. 
(Journ. clin. Investigation 11. 47—62. Jan. 1932.) Schw aibold .

P. A. Levene, Anreiclierung von Vitamin B x und B 2 Die gleiche Menge Vitamin- 
material wirkt nicht in allen Monaten gleich auf das Wachstum, im Juli u. August 
abnorm wenig, im September abnorm hoch. Ersteres diirfte mit den klimat. Vcrhalt- 
nissen zusammenhangen, letzteres wird auf eine kompensierende Rk. zuriickgefiihrt. Im  
folgenden werden daher dio Wachstumseffekte mit dem n. Wachstum im  s e 1 b e n 
M o n a t  yerglichen. Im Oktober yerhielt sich die Wachstumsgeschwindigkeit nach 
taglicher Dosis von 0,3 g Hefe in 24 Tagen zur n. wie 1,4: 1, nach einer Dosis von 0,4 g 
wie 1,7: 1. Im  April war ersteres Verlialtnis 1,5: 1. Von einem alkoh. Hefeextrakt 
brachten 0,030 g pro Tag n. Wachstum hervor, hohere Doscn beschleunigten das 
Wachsen, u. zwar 0,060 g pro Tag ebenso stark (1,7: 1) wie 0,400 g trockener Hefe. 
Von HefcpreCsaft geniigen zur Erhaltung des n. Wachstums schon 0,0063 g taglich, 
wahrend das Verhaltnis von gefordertem zu n. Wachstum bei 0,0175 g 1,8:1, bei
0,125 g 2,42: 1 war. Mit Aceton laBt sich aus dem PreBsaft prakt. das ganze akt. 
Materiał ausfallen. Fallung u. PreBsaft zeigten in taglichen Doscn von 0,05 g das gleiche 
Verhaltnis (2: 1). Die Adsorption an Silicagel bei ph =  3 u. die Elution bei pn =  9,8 
lieferte ein Materiał, dessen Minimaldosis zur Erreiehung n. Wachstums sich zu der aus 
rohem Materiał wie 3: 25 yerhielt; jedoch war keine analogc Vcrbesserung bzgl. der 
Wachstumssteigerung eingetreten, so daB offenbar durch Adsorption u. Elution die 
verschiedenen Wachstumsfaktoren nicht in gleicher Weisc konz. worden sind. Etwas 
besser wurden die Ergcbnisse, ais fur die Adsorption PreBsaft benutzt wurde: 0,005 g 
steigerten das Wachstum im Verhaltnis 1,7: 1. Durch Fallen der wss. Lsg. des Silicagel- 
prod. m it HJ-haltigem A. konnte glcichfalls keine Verbesserung erreiclit werden — 
andere Wege fiihrten zu Priiparaten, die nur fiir kurze Zeit wirksam waren. Es zeigte 
sich, daB das erhaltene Materiał im wesentliclien den hitzelabilen, antineurit. Faktor, 
das F iltra t vom Silicagel den hitzestabilen Antipellagi-afaktor enthielt (G oLD B ER G ER 
u. Mitarbeiter, C. 1928. II. 1685; C h ic k  u .  R o s c o e , C. 1928. II. 1685; N a r a y a n a n  u .  
D r u m j io n d , C. 1930. II. 581). Wenn geniigend von dem letzteren der Nahrung zugesetzt 
wurde (in Form von rohem Materiał, das im Autokląyen auf 140° erhitzt worden war), 
geniigte bereits weniger ais 0,0001 g vom antineurit. IĆonzentrat (BŁ), mn das Wachstum 
aufrecht zu erhalten. Jedoch muB iiberraschonderweise diese Minimaldosis betrachtlieh 
yergroBert werden, ehe eine Wachstums s t c i g e r u n g  erzielt werden karni. Ein 
Praparat von Bj zeigte C 34,71, H  5,36, N  6,80, P  3,00, auf aschefreies Prod. berechnet, 
C 39,85, H  6,15, N 7,80, P  3,44. Aus der das Vitamin B2 enthałtenden Lsg. wurde durch 
Fallen m it Aceton ein Praparat erhalten, das fiir sich selbst unwirksam W'ar, aber mit der 
Bx-Fraktion gemischt Wachstumswrkg. zeigte. Eine kleinere Anreicherung wurde noch 
durch Fallen der wss. Lsg. m it HJ-haltigem A. erzielt. In  diesem Stadium wurden die 
Verss. abgebrochen. (Journ. biol. Chemistry 95. 317—26. Febr. 1932. New York, 
R o c k e f e l l e r  Inst. for Medical Rcscarch.) B e r g m a n n .

O. Kauffmann-Cosla, O. Vasilco und S. Oeriu, Ezperimetiłelle Untersuclmngen 
uber die Avitaminose B  wid die Bedeutung des Fahtors B 1 und B 2 in  der Ozydation der 
Zelle. In  B-Mangelverss. an einem Hunde wurden Erscheinungen wie in friiheren Verss. 
(vgl. C. 1932. I. 3459) hervorgerufen (Erhohung des Harnkoeff. C/N  usw.). Es wurde 
festgestellt, daB orale Verabreichung von Irischer Bierhefe die patholog. Erscheinungen 
im allgemeinen Stoffwechsel beseitigt, wobei es sich nur um den wasserlosłichen Faktor 
handelt. In  gleicher Weise wirkt Insulin, wodureh erneut ein Nachweis fiir die Storung 
des Kohlehydratstoffwechsels durch B-Mangel erbracht ist. Nur der Faktor B 1 (wasser- 
loslich, hitzelabil) ha t diese Wrkg., nicht aber der P —Z-*-Faktor (wasserlóslich, liitze- 
stabil). (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 164. 608—20. 10/3. 1932. Bukarest, Med. 
Fakultat.) SCHWAIBOLD.
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J. Tillmans, P. Hirseh und J. Jackisch, Das Beduklionsuermogen pflanzlicher 
Lebensmittel und seine Beziehung zum Yitamin O. III . Der Gehalt der rerschiedenen 
Obsl- wid Gemusearten an reduziercndem Sloff. (II. vgl. C. 1932. I. 1924.) Vergleichende 
Verss., aus Lebensmitteln Ausziigc m it dem 2,6-DichlorphenolindophcnoI reduzierenden 
Stoff (i?) zu erhalten, zeigten, daB aus einem bestimmten Ausgangsmaterial ein be- 
stimmter, begrenztor Betrag an 11 in Lsg. geht, die Hóchstmenge am besten dureh 
Auskochen m it verd. H2S 04, durch Mazerieren m it k. W. im allgemeinen nicht dio 
ganzo Menge, in manchen Fśillen wenig oder niehts. Dio Hóchsfcwerte an R  ergaben, 
verglichen m it dem aus der L iteratur bekannten Vitamin C-Geh. weitgehendo Parallc- 
litat, einige Unstimmigkeiten bei Konserven waren durch gel. Metallsalze zu erklaren. 
Bei Blattgemiisen ergab sich kein Anhalt, daB an R  aueh andersartige reduzierende 
Stoffe ais der aus Citronensaft beteiligt sind. Dio Jodtitration lieferte bei frisehen 
Pflanzenauszugen meistons Ubereinstimmung m it R, in manchen Fiillen, besonders 
aueh bei alteren Ausziigen, hóhere Werte, sio ist also weniger spezif. ais die Farb- 
titration fiir den reduzierenden Stoff, der ais Trager der C-Vitaminwrkg. angesehen 
wird. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 63. 241—67. Marz. 1932. Frankfurt a. M., 
Univ.) Gr o s z f e l d .

J. Tillmans, P. Hirsch und H. Dick, Das Reduktionsvermdgen pflanzlicher 
Lebensmittel und seine Beziehung zum Vitamin C. IV. U ber die Reversibilitdt der Oxy- 
dationen des reduzierenden Sloffes im  Cilrone.nsa.ft. (III. vgl. vorst. Ref.) Die ersto Oxy- 
dationsstufe des reduzierenden Stoff es (R) im Citronensaft, boi der die antiskorbut. 
Wirksamkeit noch vorhanden ist, ist royersibel. H 2S stellt in frisch oxydiertem Citronen
saft sohnell die ursprunglichen Titrationswerte gegen 2,6-Dichlorphcnolindophonol 
wieder her. Reversiblo Oxydation von R  tr i t t  m it diesem Farbstoff m it J ,  u. H 20 2 
ein, wird aber bei langerem Stehen des oxj7diertcn Saftes allmahlieli irreversibel. Cl2 
bewirkt neben reversiblen teilweise aucli irreversible Veranderungcn, 0 2 (Luft) irrever- 
siblo Oxydation, wobci gleichzeitig Untorschiedo zwischen R  u. der Jodtitration auf- 
treton. — Hinweis auf dio von Sz e n t -Gy o r g y i (C. 1930 .1. 400) isolierte Hczuronsaure, 
die vielleieht m it R  identisch ist. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 63. 267—75. Marz 
1932. Frankfurt a. M., Univ.) Gr o s z f e l d .

J. Tillmans, P. Hirsch und J. Jackisch, Das Reduktionsvermogen pflanzlicher 
Lebensmittel und seine Beziehung zum Yitamin C. V. Die antiskorbutisclie Wirkung 
rerscliiedener Ausziige der Gurkc. (IV. vgl. vorst. Ref.) Durch k. W. u. sd. verd. H 2S 04 
bereitete Ausziige aus frisehen Gurken wurden in bestimmten Mengen an Meerschwoin- 
clien verfuttert; dabei auftretende Untersehiede m it der Titiation waren beim k. wss. 
Auszuge durch Vorliegen einer gewissen Menge des reduzierenden Stoffes (R) in der 
reversibel oxydierten, nach H 2S-Behandlung titrierbaren Form bedingt. Damit hiingt 
zusammen, daB R  in Gurkensaft u. Gurkenauszug viel schneller der Oxydation durch
0 2 unterliegt ais im Citronensaft. Dio Verss. bestiltigten wieder, daB dio antiskorbut.
Wirksamkeit m it R  parallel geht u. durch R  bedingt ist. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 
63. 276—83. Marz 1932. Frankfurt a. BI., Univ.) Gr o s z f e l d .

Susuniu Tatsuzawa, tjber den Gchali an reduziertem Glutathion in Organgeicebcn 
von Kaninchen wiihrend einer Acidose und Alkalose. (Sei-I-Kw'ai med. Journ. 50. Nr. 11.
4—5. Nov. 1931. Tokio, Med. Coli. physiol. Labor.) Op p e n h e im e r .

R. A. Kocher und Harold C. Torbert, Die Wirkung der Aufnahme von Hamstoff 
a u f die Stickstoffverteilung im  R a m  bei ,,endogenem“ Stickstoffnivcau. Beim gesunden 
Menschen, der fast vóllig N-frei ernahrt worden war u. dementsprechend nur etwa
3 g N  pro Tag im Harn ausschied, tra t von 30—50 g aufgenommenem Hamstoff iiber 
90% innerhnlb 1—2 Tagen, der Rest in den folgenden 2 Tagen ais Harnstoff im Harn 
wieder auf. Dementsprechend wTar der Harnstoffgeh. des Blutes angestiegen. — Weder 
die sonstige N-, noch die S-Ausscheidung, noch der respirator. Stoffwechscl wurden 
durch die Harnstoffaufnahme irgendwie beeinfluBt. (Journ. biol. Cliemistry 95. 427 
bis 439. Marz 1932. Carmel-by-the-Sea, Grace Deere Velie Metabol. Clinic.) F . Mu.

Robert Gordon Sinclair, U ber den Stoffwechsel der Phosphorlipoide. V. Der Z u - 
sammenliang zwischen der Menge des aufgenommenen Fettes und dem Grad des Ungesalligt- 
seins der Phosphorlipoide und der Neutralfette in den Geweben der Ratte. (IV. ygl. C. 1932. 
I. 3460.) Bei Verfiitterung von kleinen Mengen Lebertran neben einem sonst fettfreien 
oder fettarmen Futtergemisch tr it t  eine auBerordentliche Erhóhung der Jodzahl der 
Fettsiiuren der Phosphorlipoide auf gegeniiber dcm Befund bei Ernahrung m it dem 
Grundfutter allein. Es bestand ein quantitativer Zusammenhang zwischen der taglich 
yerfiitterten Menge Lebertran u. der Jodzahl der genannten Fettsauron unabhangig
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von der Wachstumskurve u. dem Korpergewieht der Vors.-Tierc. Diese Wrkg. ist bei 
den in der Leber enthaltenen Lipoiden viel gróBer ais bei denjcnigen der Skelett- 
muskulatur. Auch Speck u. in geringerem MaBe CocosnuBól erhohen die Jodzahl. 
Dio hierbei benotigten Mengen an yerfiittertem F ett haben keine merkbare Wrkg. 
auf das N eutralfett des Organismus. Der mogliehe Zusammenhang zwischen geringem 
Wachstum u. geringem Ungesattigtsein der Fettsauren der Phosphorlipoide u. andere 
Fragen werden besproehen. (Journ. biol. Chemistry 96. 103—25. April 1932. Rochester, 
New York, Univ., School Med.) Sc h w a ib o l d .

Hitoshi Kurokawa, Beeinflussung der Łcbcrlaligkcit des Kaninchens durch Chlor- 
melhanrerbindungen. Die Leberveriinderungen werden bei Zufuhr von Chlf., Methylen- 
chlorid, Melhylchlorid, Telracldorlcolilenstoff m it zunehmender Zahl der Cl-Atonie im 
Molekuł starker. Die Feststellung der Leberfunktionsstórung erfolgte durch Best. von 
Serunibilirubin, Harnurobilin u. Urobilinogen. (Sei-I-Kwai med. Journ. 50. Nr. 11.
2—3. Nov. 1931. Tokio, Med. Fak. pharmak. Inst.) Op p e n h e im e r .

Max Biebl, Hiram E. Essex und Frank C. Mann, Unlcrsuchungen uber die 
Physiologie der Leber. X X III. Die Aufgabe der Leber bei der Zerstorung oder Inaktivierung 
ron Nicotin. In  Durchstrómungsyerss. m it isolierter Leber u. Extreniitatcn wurde dio 
bedeutend stiirkere Nicotinentgiftungsfahigkeit der Leber gezeigt. (Amer. Journ. 
Physiol. 100. 167—72. 1/3. 1932. Rochester, Minn., Mayo Foundat. Div. of Exper. 
Surg. a. Path.) Op p e n h e im e r .

Hermann Freund, Die Slellung der Pharmakologie in  Forschung und Unterricht. 
(Fortschr. Therapie 8. 193—98. 10/4. 1932. Munster, Westf., Univ., pharniakol. 
Inst.) Op p e n h e im e r .

A. J. Clark, Die Wcchselwirkung zwischen Arzneimillel und Zelle. Allgemeines 
iiber das Wesen der pharmakolog. Wrkg. der Arzneimittel. (Pharmac. Journ. and 
Pharmacist 128. 184—85. 5/3. 1932.) P. H. ScHUi/rz.

J. Marsalek, Uber die synergislisclie Wirkung des Radiumchlorids und Hiskunins. 
2-10-1 mg RaCL u. 6—8-mal so viel Histamin wirken am isolierten Meerschweinchen- 
uterus bei Zusatz zu 150—250 ccm Tyrodelsg. gloichsinnig; es kommt aber nicht zu 
einer potenzierten, sondern nur zu einer additionellen Wirkungszunahme. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 106. 332—33. 1931. Briinn, Univ., radiol. Inst.) OPPENHEIMER.

Sven Ronnell, Zur Pharmakologie des Santoninsaureamids. Qualitativ gleieht dio 
Wrkg. des Amids der des Santonins, quantitativ ist sio viel schwacher. Der Wirkungs- 
mangel der Sanłoninsaure u. ihres Na-Salzcs wird der Carboxylgruppe zugeschrieben. 
(Skand. Arch. Physiol. 63. 278—84. Febr. 1932. Stockholm, Karolin. Inst. pharma- 
kol. Abt.) Op p e n h e im e r .

R . N. Chopra, B . B . Dikshit und J. S. Chowhan, Berberin und Berberin enthaltende 
Pflanzen in  Pharmakologie wid Therapie. Berberin ist bei Malaria unwirksam, zeigte 
aber therapeut. Wrkgg. bei Leishmaniosis. (Indian med. Gazetto 67. 194—97. 1932. 
Calcutta, School of trop. Med.) OPPENHEIMER.

Shigeyoshi Ni-itsu, Pharmakologische Untersuchungen iiber Barbitursaurederivate. 
Minimal todliche Dosen fiir dio Maus, EinfluB auf verschicdene Funktionen des peri- 
pheren u. zcntralen Nervensystcms u. des Rreislaufs von Veronal, Amytal, Benzyliithyl-, 
o-Oxybenzylćithyl-, p-Methoxybenzyldthyl- u. 3,4-Melhylendioxybenzylathylbarbiiursaure 
werden festgestellt. (Sei-I-Kwai med. Journ. 50. Nr. 9. 1—3. 1931. Tokio, Med. Coli. 
Dep. of Pharinakol.) OPPENHEIMER.

R. C. Garry, Pharmakologische Eigensćhaftcn von Isoainylathylbarbilursdure (Am y
tal). (Brit. med. Journ. 1932 .1. 421—22. 27/2.1932. Glasgow, Univ., Inst. of Phys.) Opp.

George L. Sheehan, Der Gebrauch von Natriumamytal ais Narkotikum in der 
Krebstherapie. Vf. empfiehlt Na-Amytal (Isoamylathylbarbitursaures Na) auf Grund 
prakt. Erfahrungen ais intravenós anwendbares Narkotikum. (Radiology 17. 1243—48. 
Buffalo.) K r e b s .

Alice F. Maxwell, Klinische Studic uber den postoperativen Wert der Schlafmitlel 
der Barbitursdurereihe. Kontrolle des Blutdrucks, C02-Spannung, Blutzuckers, Rest- 
N-Geh., Grundstoffwechsel usw. zeigen, daB zur Vor- u. Nachbehandlung bei Opera- 
tionon Allonal, Luminal, Veronal u. Amytal geeignet sind u. auch in Kombination mit 
Pyramidon geniigend analget. wirken, um Opium u. seine D eriw . zu ersetzen. (Amer. 
Journ. Obstetrics Gynecology 22. 579—95. 1931. San Francisco, Univ. of Calif., Med. 
School.) “ Op p e n h e im e r .

S. Katzenelbogen, Verteilung von Calcium zwischen Blut und Cerebrospinalfliissig- 
keit im  Schlaj nach Diallylbarbilursduregaben. Der Ca-Geh. des Blutes wic des Liquors
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liat im Schlaf, der dureh Schlafmittel eingeleitet wird, dic Tendenz zu sinken. Ein 
absolut gesotzmtiBigcs Verh. lieC sich nicht feststellen. Fiir dic Annahme, daB dio 
Durehgiingigkeit der Blut-Liquorschranko fiir Ca in oder dureh den Schlaf verandert 
sci, sind keine Anhaltspunkte gegeben. (Arch. Neurol. Psychiatry 27. 154—B8. Jan . 
1932. Baltimore, Johns Hopkins Hosp., Dep. of intern. Med.) O P P E N H E IM E R .

Etienne Chabrol, R. Charonnat, M. Maximin und R. Waitz, Untersuchungen 
•iiber die gallentreibende Wirleung von einigen Derimten der Fettsaurereihe m it niedrigem 
Molekulargeuiicht. Dio Monochlorcssigsaure ist dic cinfachsto organ. Verb., die eine 
deutliche u. konstantę gallentreibende Wrkg. besitzt. Der Ersatz der Carboxylgruppo 
dureh eino Amino-, Alkohol- oder Methylgruppe hebt dic gallentreibende Wrkg. vollig 
auf. Monobromessigsauro wirkt stark gallentreibend, genaue Bestst. werden dureh die 
starkę Giftwrkg. der Verb. gestort. Glykokoll, Glykolsaure, Glyoxylsaure, Cyanessig- 
saurc u. Malonsaure haben keine gallentreibende Wrkg. Verwandt wurde stets 1 g Sub- 
stanz intrayenos auf 20 kg Hund. Brom- u. Jodathyl wirkten deutlich auf die Gallen- 
sekretion. Chloroform u. Tetrachlorkohlenstoff hatten keincn gallcntreibenden Effekt 
boi Inhalation, Chloroform auch nicht bei intravenóser Zufiihrung. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 106. 15—16. 1931.) .. W a d e h n .

Etienne Chabrol, R. Charonnat, M. Maximin und R. Waitz, Uber die gallen- 
treibende Wirleung der Chlorderivale der Essigsaure. Yerwandt wurden die Na-Salze der 
Sauren; die Hohe der Dose wurde auf das Mol.-Gew. bezogen. Am starksten wirkto 
die Monochlorcssigsaure, gar nicht Essigsaure u. Diehlorcssigsaure; Triehloressigsauro 
wirkt deutlich gallentreibend. Es besteht also keine Abhangigkeit zwischen der Zahl 
der Cl-Substituenten u. der gallentreibenden Wrkg. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 
17—18. 1931.) Wa d e h n .

Pearce, Die Behandlung der menschliclien Trypanosomiasis dureh Tryparsamid. 
(Rev. H ygienc Mód. prevent. 54. 345—51. Mai 1932.) Op p e n h e im e r .

M. Adant, Zur Arsenoresistenz der Trypanosomen. Trypanosomen (Tryp. pecaudi) 
wurden der Einw. von Toxalbuminen ausgesetzt, die nach der Methode von L e v a d it i  
dureh Fixierung von Tryparsamid an Leberextrakt von Mauscn erhalten worden waren. 
Die dureh diese Behandlung nicht abgestorbenen Trypanosomen wurden Mauscn 
injiziert. Dureh Injektion von 0,02—0,025 g Tryparsamid pro 20 g Maus wurden 
diese Trypanosomen im Blute der Maus ebenso schnell vernichtet wie es m it Trypano
somen geschieht, die nicht vorbehandelt sind. Eino Rcsistenz war also dureh die genannte 
Einw. in vitro des LEVADITI-Extraktes nicht erzielt worden. (Compt. rend. Soc. Biol. 
106. 57—58. 1931.) W a d e h n .

Walter I. Lillie und Harry L. Parker, Betróbulbdre Neurilis infolge von Tliallium- 
rergiflung. (Journ. Amer. med. Assoe. 98. 1347—49. 16/4. 1932. Rochester, Mayo Clin. 
Scct. on ophthal.) O P P E N H E IM E R .

Elsę Petri, Zur Kenntnis der palhoiogisch-analomischen Gehinischaden bei akuler 
Veronalvergiflung. (Virchow’s Arch. pathol. Anat. Physiol. 284. 84—91. 14/4. 1932. 
Sommerfeld-Osthayelland, Tuberkulose-Krkh.) O P P E N H E IM E R .

A. Oriol Anguera, Fisicoquimica fisiologica. Madrid: Tip. Artistica 1932. (XXVI, 613 S.) 
8°. 30.—.

Vincenzo De Domenico, Sulla cfficacia della essenza di bergamotta nel trattamento delle 
fcbbri intermittenti. Reggio Calabria: A. Giuli 1930. (32 S.) 8°.

F. Pharmazie. Desinfektion.
W. Peyer, Die Auffindung, Konservierung wid Prufung der Heilpflanzen. Kultur- 

gcschichtlicber Riickblick u. Obersicht. Auffindcn von Heilpflanzen in iiltester u. 
neucrer Zeit, Konscrvierung dureh Troeknen u. andere Methoden; Prufung: Tausend- 
kórnergewieht, Best. des Vol. von Frudhten; Mineralstoffbest., Sinnenpriifung, Best. 
der Gerbstoffe, Saponinbest., Capillaranalyse u. biol. Methoden. (Suddtscli. Apoth.- 
Ztg. 72. 117—18. 132—35. 138—39. 4/3/1932. Halle.) P . H. Sc h u lt z .

E. Leger, Das Mutlerkorn des Roggais und seine Praparate. Zusammen- 
selzung, Untersuchung. Ubersicht iiber die Fortseliritte in der Erforschung der Bestand- 
teilo u. der U n t e r s . -Methoden von M utterkom u. -praparaten seit 1911. (Journ. Pharmae. 
Chim. [8] 15. 354—65. 1/4. 1932.) D e g n e r .

Ludwig Kroeber, Das Gdnsebliimchcn. — Belłis perennis L. Bericht iiber dio 
Anwenduns; in der alteren Medizin u. in der Yolksheilkunde. Nach Unterss. des Vf.
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ist Bellis perennis L. eine Saponindroge von sehr erheblichem hiimolyt. Titer. (Apolli.- 
Ztg. 46. 447—48. 1931. Munchcn-Schwabing.) H e r t e r .

Ludwig Kroeher, Ober Saponin in  Bellis perennis L . Prioritiitsanspruch gegen- 
iiber RoSENTHALER (C. 1931. II. 3634) auf Grund yon vorst. ref. Arbeit. (Pharmaz. 
Zentralhallc 72. 745. 19/11. 1931. Miinchen.) HERTER.

A. S. Cardoso Pereira, Pharmazeutisch-chemische Notizen. I. Mitt. Die Darst. 
der Dijodstearolsaure aus Oliyenol wird beschrieben. (Revista Chim. pura applicada, 
Porto [3] 4. 140—52. Lissabon.) W il ł s t a e d t .

A. S. Cardoso Pereira, Pharmazeutisch-chemische Notizen. II. Mitt. Die Acetyl- 
salicylsaure. Darst., chem. u. physiol. Eigg., Handelsformen usw. werden besproclien. 
(Reyista Chim. pura applicada, Porto [3] 5. 45—53. Lissabon.) WlLLSTAEDT.

F. W. Nitardy un d E . C. Billheimer, Mechanismus der Stabilisierung von Ather 
durch Kupfer. Atherperoxyde entstehen durch Oxydation von A. durch Luft-02; 
zuerst entsteht eine Zwischenyerb., welchc spater zum wahren Peroxyd, sei es durch 
Luft, sei es durch Autoxydation, oxydiert wird. Das Zwischenprod. scheint m it A. 
zusammen zu dcstillicren; es stellt kein wahres Peroxyd dar u. zeigt nicht die Peroxydrk. 
der U. S. P. K ontakt yon L uft-02 oder das Zwischenoxydationsprod. cnthaltendem 
A. m it einer Cu-Oberflache in yerloteten Behaltern fiihrt zur Bcseitigung diescr Stoffe 
aus dem A. (metali. Cu reagiert schneller m it L uft-02 ais A.). Peroxydhaltiges A. 
wird beim Lagern in yerloteten Behaltern m it der Zeit peroxydfrei, unter glcichzeitiger 
Bldg. von Saurcspurcn (Essigsiiure); in Cu-Behaltern wird diese Zers. beschleunigt. 
Peroxydfreier A. bleibt im K ontakt m it Cu unendlich lange Zeit unyerandcrt. (Journ. 
Amer. pharmac. Assoc. 21. 112—13. Febr. 1932. New York.) S c h ó n fe ld .

Bruno Rofimann, „Cholofrey“, ein neues Oallenmittel. Angabe iiber Zus. im Ver- 
gleich m it 22 anderen Gallenmitteln (nach G e h e s  Codex) u. iiber Indicationen. (Phar
maz. Zentralhallo 73. 260—62. 28/4. 1932.) D e g n e r .

— , Neu registrierte Spezialitalm. S. 687: iSaZiz-Tabletten: Acetylsalicylsaurc- 
tabletten von 0,30 g. — Pommade M . A . R .G . O.: Vaselin. flay., Bals. peruv., Mandelol, 
Benzoetinktur, Bismutli. subgallicum. — Anti-cors „Góra": Salicylsaure, Campberol, 
gelbe Vaseline, gelbes Wachs. — S. 798: Schislol: Ammoniumdithiolat. — S. 895—896: 
IUmaphore: Oxyhamoglobin, Blutserum, Schweinemagenextrakt, Citronen- u. Orangen- 
saft, Orangenschalenol, Sirup. simplex, Glycerin. — Neo-Rhinol\ Trichlorisobutyl- 
alkohol 1 g-°/o> p-Aminobenzocsaureiithylester 1 g-%, Menthol, Linalylacetat, Eugenol, 
sterilisiertes fl. Paraffin. — Dragi.es Graindorge: Eucalyptol 2 mg, Menthol 2 mg, 
Cocain. liydrochlor. 1 mg, Saccliar. je Tablette, gefarbt m it Mcthylviolett BB u. 
Viktoriascharlach 3 R. — Crayon Tryen: Oiivendl, Schwcincschmalz, Jod 10 g-%, 
Schwefel, Chinolin, KOH 15 g-%, W., jo Stift. — Fatigan-Tabletten: a-Bromisovalerianyl- 
harnstoff 200 mg, Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon 100 mg, Baldrianextrakt
10 mg, Starkc, jc Tablette. — Ichlhyocónes: Suppositorien m it je 300 mg Ichthyol u. 
K akaobutter je Stiick. — S. 980: Gholinocitliine: Cholinchlorhydrat 10 mg, Lecithin 
50 mg, NaCl 8 mg, Aqua dest. ad 1 ccm. Ampullen zu 2 ccm. — Yćritable lisane de 
Jouvence: Juglandis fol., Salviae fol., .Parietariae herba, Mercurialis herba, Menthae 
fol., Frangulae cort., Stigmata Maydis, Fraxini fol., Anisi fruct., Serpylliherb., Foenicul. 
fruct., Vitis yiniferae fol., Ulmariac flos, Artemisiae vulg. herba, Sennae fol. — S. 989: 
Emulsion „Cooper“ (Lab. C o o p e r , Melun): 01. Jecoris Aselli, Glycerin, Traganth, 
Gummi arabicum, Carrageen, Vanillin, Benzaldehyd, Cale. u. Natr. hypophosphoros., 
Acid. salicyl., Kalkwasser, W. — Sirop Saintbois,,Cooper“ (Herst. ders.): Kai. o-guajacol- 
sulfonic., Tct. Droserae, Tct. Belladonnae u. Aconiti jc 200 mg je EClóffel, 100 mg je 
Kaffeeloffel, Tct. Polygalae, Athylmorphinhydrochlorid 16 mg je Efilóffel, 8 mg je 
Kaffeelóffel, iiber Kakao dest. A., Tolubalsamsirup, Fraucnhaarsirup. — Tisane Dupuy 
„ Cooper“ (Herst. ders.): Fret. Anisi, Radix Glycyrrhiz., Fol. Sennae, Rad. Smilac. 
chinens., Rhiz. Iridis, Fol. Fraxini excels., Rad. Sarsaparill. — Vin du Dodeur CUment 
„Cooper1' (Herst. ders.): Coffein 45 mg je 50 ccm Fl. (pro liquoris cyatho) (75 mg jc 
50 ccm Wein), N atr. bcnzoic., Natr. arsenicic. 1,5 mg je 50 ccm, Li2C03, Cort. Cinchonae, 
Fol. Cocae 180 mg je 50 ccm FL, Cort. Aurant., Muskatellerwein. (Journ. Pharmac. 
Belg. 13. 687. 798. 895—96. 980. 989. 1931.) H a r m s .

Henry Gr. Greenish und Eldred J. Holder, E in  Autoklav fiir Pharmazeuten. 
Beschricben wird ein Autoklay, der sich fiir den Kleinbetrieb, zur Stcrilisierung yon 
Injektionen u. anderen Arzneiformen, sowie GefiiCen eignet. E r gestattet Erhitzung 
in Wasserdampf unter Druck bei Tempp. bis zu 136°. (Pharmac. Journ. and Pharmacist 
128. 355—56. 30/4. 1932.) D e g n e r .
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R. F. Hunwicke, Entkeimung durch Fillralion. Bosolirioben u. besprochen werden 
Saugfiltereinrichtungen, wic sie zur Entkeimung solcher Fil. (z. B. Injektionen) dienen 
kónnen, dio i lir er chem. N atur nach eine Entkeimung durch Hitze nicht vertragen: 
das Berkefeldfiltor, dcsson Bauart gewisse Fl.-Vcrlusto bcdingt, Porzellanfilter, von 
donen das in der ais , ,L 3 “ bezoichneten Porositat imstande ist, nicht nur Baktcrien, 
sondern auch dio meisten, sonst filtrierbarcn, Yirus zuruckzuhalten u. die Soitzfilter, 
die ein schnelles Arbeiten gestatten; zur Entkeimung kommt die Filterscheibe „E IC ‘ 
in Frage. (Pharmac. Journ. and Pharmacist 128. 350—52. 30/4. 1932.) D e g n e r .

H. Eschenbrenner, Uber Konservierung von Augentropfen mit dem Propylester der
p-Oxybenzoesdure (Nipasol). (Ygl. C. 1931. II. 1588.) Lsgg. von Borsaure, Alaun, Dionin, 
Escrin, Euphthalmin +  Cocain, Holocain, Homatropin, KC1, Cocain, Larocain, NaCl +  
Novocain, Novocain, Pantocain, Pilocarpin, Psicain, Skopolamin u. ZnSO,, bzw. den 
gebrauclilichon Salzen der genannten Basen in W. m it einem Zusatz von 0,04% Nipasol 
(p-Oxybenzoesaurepropylester) in den fiir Augentropfen gebrauclilichon Konzz. hieltcn 
sich wahrend der Beobachtungsdauer (3 Monate) steril u. unzers., trotzdem sie beim 
Gobrauch unzahlige Małe dor Infektion ausgesetzt wurden. — Bei Atropinsalzlsgg. 
ist eine 0,l% ig. Nipasol-Na-Lsg. zu vorwenden. — Reizerscheinungen am Augo wurden 
nie beobachtet. — Lsgg. ohne den genannten Zusatz zeigten schon nach wenigen Tagen 
Infektion, teilweise durch pathogene Keime. (Apotli.-Ztg. 47. 630—31. 25/5. 1932. 
Hamburg, Apoth. des Krankenh. St. Georg.) D e g n e r .

August Karreth, Miinchen, Gelatinelialtige, Sclmum entwickelnde Praparate ju r  
medizinische und ahnliche Zwecke. Dio Praparate liaben dio Form von Pillen u. dgl. 
u. bestehen aus wss. Gelatine oder einem anderen Kolloid von einer solchen Konz., 
dafi sie bei gew. Temp. eine feste M. bilden, dio etwa bei Korpertemp. schm. Dio 
Pillen u. dgl. besitzen zwei oder mehrero Teile, von donen der eine einen gasentwickelnden 
Stoff, z. B. NaHC03 u. der andoro eine Siiure oder ein saures Salz enthalt. Bei der 
Anwendung wird dann durch die Korpertemp. die M. zum Schmelzen gebracht, so 
daB durch die Rk. von Salz u. Saure sich C 02 entwickclt u. somit Scbaumbldg. entsteht. 
(E. P. 368 423 vom 17/12. 1930, ausg. 31/3. 1932. D. Prior. 23/12. 1929.) Sc h u tz .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Haltbare, ubersdttigte Calciumgluconat- 
lósungen, in Abanderung der D. R. PP. 472 346, 503 423 u. 537 026, 1. dad. gek., daB 
man konz. Ca-Gluconatlsgg. m it einem verhaltnismaBig kleinen Prozentsatz von Ga- 
Salzen der Monocarbonsauren aus Polyaldosen versetzt, h. abfiillt u. — bovor sich 
Krystallkeime im GefaB gebildet haben — vollstandig abschlieBt. 2. dad. gek., daB 
man konz. Ca-Gluconatlsgg., denen andere thorapeut. verwendbare 1. Stoffo zugesetzt 
sind, m it einem verhaltnismaBig kleinen Prozentsatz von Ca-Salzen der Monocarbon
sauren aus Polyaldosen versetzt, h. abfiillt u. — bevor sich Krystallkeime in dem GefaB 
gebildet haben — vollstandig abschlieBt. — 3. dad. gek., daB man zur Vernichtung 
der Krystallkeime die vollstandig abgeschlossene Lsg., gegebenenfails in Abstanden 
wiederholt, so lange erhitzt, bis keine Krystallbldg. mehr auftritt. (D. R. P. 550 439 
KI. 30 h vom 15/10. 1930, ausg. 11/5. 1932. Zus. zu D. R. P. 472 346; C. 1929. I. 
2798.) Sc h u t z .

I . G. F arbenindustrie  A kt.-G es., Frankfurt a. M., Darstellung von l-Oxyplienyl-
2-aminoalkoholen-l. Oxypropiophenonaralkylather werden halogeniert u. die Prodd. 
m it Alkylaminen bzw. Aralkylaminen umgesetzt, worauf man die Aminoketonather 
k a ta ly t/h y d rie rt. — Z. B. wird o-Benzyloxypropiophcnon (Kp.x 158°, F. 50—51°) in 
Ggw. von CaC03 in Methylenchlorid m it Br2 bromiert u. nach Einengen der M. u. Auf- 
nehmen in A. das Prod. m it Methylbenzylamin (I) umgesetzt. Durch Hydrierung des 
Prod. erhalt man o-Oxyphenylmcthylaminopropanol, F. des Hydrochlorids 176°. — 
In  gleicher Weisc wird m-Benzyloxypropiophenon (dargestellt nach Gr ig n a r d  aus 
Athyl-Mg-Bromid u. m-Benzyloxybenzaldehyd zum m-BenzyloxyphenyliUhylcarbinol, 
K p.0,5 160—162°, welches m it Cr03 zum Keton oxydiert wird, Kp.0,5 153—155°) iiber 
die Bromverb. m it I  umgesetzt u. das Prod. liydriort, wobei m-Oxyphenylmetliylamino- 
propanol erhalten wird, F. 185—186° (Hydrochlorid ? d. Ref.). — p-Benzyloxypropio- 
phenon (F. 100—101°) liefert in  gleicher Weise iiber die Bromverb. (F. 80°) u. das p-Ben- 
zyloxymethylbenzylaminopropiophenon (F. 58— 60°) das p-Oxyphenylmethylaminopro- 
panol, F. des Hydrochlorids 212°. — Aus 3,4-Dibenzyloxypropiophenon (F. 66°) wird 
iiber dio Bromverb. (F. 93—94°) durch Einw. von I  eine Verb. erhalten, dereń Hydro
chlorid bei 170° schm. Dieses gibt bei der katalyt. Hydrierung 3,4-Dioxyphenylmelhyl- 
aminopropanol, F . des Hydrochlorids 190—191°. — S ta tt I  kann man auch z. B. CH3NH2
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zur Uinwandlung der Bromverbb. verwendcn u. die Prodd. ansclilioflend hydrieren. — 
Dio Verbb. finden therapeut. Verwendung. (E. P. 367 951 vom 8/12. 1930, Auszug 
vcróff. 24/3. 1932. D. Prior. G/12. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darsldlung von Oxyphenyl- 
aminolkóhólen. Durch Einw. von BenzyUiromid auf o-Oxypropioplicnon in Ggw. von 
Na-Athylat erhalt man o-Benzyloxypropioplicnon, K p.x 158°, welches m it Butylnitrit (I) 
in A. unter gleichzeitigem Einleiten von HC1 -Gas in o-Benzyloxyisonitrosopropiophcnon 
iibergeht, F . 89°. Durch Pd u. H 2 laBt sich liieraus o-Oxyphenylpropanolaminliydro- 
clilorid darstellen, F . 217° (Zers.). — Aus m-Benzyloxypropioplienon erhalt man m it I  
dio Isonitrosovcrb. vom F. 128°, dio m it Ni u. H 2 m-Bcnzybxyj)henylpropanolamin 
liefert, F. 125° (Hydroohlorid ?)• Durch Hydrierung m it Pd u. H2 unter schwach 
erhóhtem Druck m-Oxyphenylpropanolamin, F. des Hydroclilorids 180°. — Aus 
p-Benzyloxypropiophenon erhalt man m it I dio Isonitrosoverb. yom F. 135°, die bei der 
Hydrierung in p-Oxyplienylpropanolamin iibergeht, F. des Hydrochlorids 207°. —
3,4-Dibenzybxypropiophenon liefert iiber die Isonitrosoverb. (F. 117°) das Dioxyphenyl- 
propanolamin, F. des Hydrochlorids 178°. — Aus p-Benzyloxybutyroplienon w îrd iiber 
die Isonitrosoverb. (F. 123—124°) das p-OxypJi(nylaminobiitanol erhalten, F. des Hydro- 
ehlorids 211°. S ta tt I  kann man auch Propylnitrit verwenden; ferner kann man dio 
Nitrosierung m it K N 02 u. HCl-Gas bowirken. Ferner kann man Ausgangsstoffo ver- 
wonden, in donen die OH-Gruppen durch Acetylrestc geschiitzt sind. — Hierzu vgl. 
auch E. P. 367951; yorst. Ref. (E .P . 368 613 vom 1/6. 1931, Auszug yeroff. 31/3. 
1932. D. Prior. 31/5. 1930.) Al t p e t e r .

Pyridium Co., iibert. von: Edmond T. Tisza und Bernard Joos, New York, 
V. St. A., Ersatz einer Aminogruppe in  Phenylazo-<x,a.-diaminopyridin durch Hydrozyl. 
Man kocht die Verb. m it stark dissoziiorenden Mineralsauren, z. B. HC1 (2,5%ig.)

oder H 2S 0 4 (3,5°/0ig) etwa 1 Stde. Das Prod., 
Krystalle aus Aceton, Zus. nebenst. Formel, hat
F. 242°, ist swl. in  W., A., wl. in Chlf., CC14, Toluol,
1. in CH3OH, A., Aceton; es besitzt bactericido Wrkg.
— Die Verb. entsteht auch durch Kupplung von

2-Oxy-6-aminopyridin m it Diazobcnzolchlorid. (A. P. 1 856 601 vom 11/7. 1929, ausg. 
3/5. 1932.) Al t p e t e r .

E. R. Sęiuibb & Sons, New York, iibert. von: Walter G. Christiansen, Blooin- 
field, V. St. A., Darstellung von Vcrbindungen aus l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethyl- 
amino-5-pyrazolom und Athylisopro])ylbarbilur$dure durch Umsetzung im Vcrhaltnis 1: 1 
oder 2: 1, z. B. in Aceton. Die Prodd. werden nach Abdest. des Lósungsm. noch etwa 
15 Min. auf 98° erhitzt. (A. P. 1 856 620 yom 19/5. 1928, ausg. 3/5. 1932.) A l t p e t e r .

Eli Lilly & Co., iibert. yon: Horace A. Shonle, Indianapolis, Herstcllung von 
wasserfreien Alkalisalzen 5,-5-disubstituierlcr Barbitursduren. Dio Alkalimctallsalze von 
Barbitursauren, die in 5-Stellung Athyl oder Allyl, sowie eino aliphat. Gruppo m it 
nicht weniger ais 3 u. nicht mehr ais 8 C-Atomen tragen, werden auf móglichst hohen 
Trockengeli. (0,1—0,2% W.) gebraeht. Die Salze sind lialtbar, in wss. Lsg. zu Injck- 
tionen geeignet u. 11. Man yerwendet z. B.: Diallyl-, Isopropylathyl-, Isopropyl- 
a lly ln -B u ty la lh y l- ,  n-Butylallyl-, sek.-Butyldthyl-, sek.-Bułylallyl-, n-Amyldthyl-, 
Cyclopenlenylathyl-, Cyclohezenylathyl-, n-Heptylalhyl-, sek.-Heptyldthylbarbitursaurc. 
(E. P. 364 Ó41 vom 21/6. 1930, Auszug veróff. 28/1. 1932. A. Prior. 22/6. 1929.) A l t p .

Eli Lilly & Co., iibert. yon: Horace A. Shonle, Indianapolis, V. St. A., Dar- 
stellung von losliclicn Salzen von Barbitursauren. Man stellt die Na-, NH4-, CH3N H 2-, 
C2H5NH2-, (C2H5)2NH-, Ca-, Mg- usw. Salze von Barbitursauren her, dio in 5-Stellung 
cincn gesatt. sok. aliphat. oder cycloaliphat. Rest (C =  4—7), sowie eine Athyl- oder 
Allylgruppe tragen. Die entsprechenden Barbitursauren sind in C. 1930. II. 912—913 
bercits besehriebon. — Dio Salze haben gesteigerte hypnot. Wrkg. u. sind intrayenos 
injizierbar. (E .P . 365135 vom 16/8. 1930, Auszug yeroff. 11/2. 1932. A. Prior. 
19/8. 1929.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Hcrstellung liochwirksamer Hormonpraparale. 
Man yerwendet Gemische von yerschiedenen Hormonpraparaten, z. B. 5—10 Mause- 
einheiten (ME.) Placentahormon u. 45—40 ME. aus Harn gewonnenes Hormon, wobei 
eine potenzierte Wrkg. beobachtet wird. (E .P. 367 753 vom 20/8. 1930, Auszug yeroff. 
24/3. 1932. D. Prior. 29/8. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Willy Ludwig, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von physiologisch wirksamen Stoffen der Ovarien
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und Placenten in  luasserloslicher Form aus alkoh. Ausziigen von Ovarien u. Placenten, 
dad. gek., daB mail dieso Ausziige nach Entfernen des A. in wss. Lsg. m it eiweiBfallenden 
Metallverbb. behandelt. — Man fiihrt die Fallung z. B. m it einem Gcmisch von Pb- 
Acetat u. Eisendialysat aus. — DieProdd. sind in W. 1., stickstoffrci. (D. R. P. 546118 
KI. 12p vom 4/4. 1926, ausg. 10/3. 1932.) A l t p e t e r .

N. V. Organon, Oss, Holland, Abtrennung von Sexualhormonen aus menschlićhcn 
oder tierischen Kórperflussigkeiten oder Organen. Man cxtrahiert die Ausgangsstoffe mit 
fliichtigen Losungsmm., befreit den Auszug vom Losungsm. u. lost den Riickstand in 
zu Injektionen geeigneten Eli. (W.). (E. P. 368 244 vom 28/8. 1930, Auszug veróff. 
31/3. 1932. D. Prior. 14/10. 1929.) Al t p e t e r .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Dcutschland, Desinfeklionsmitlel. Verd. Sauren, sauren 
Salzen u. anderen Stoffen von saurer Rk., z. B. verd. HC1, Essig- oder Citroncnsaure, 
werden geringe Mengen von Rhodaniden, z. B. NaCNS, zugesetzt. Die Desinfektions- 
kraft der sauren Lsgg. wird durch den Zusatz erheblich verstarkt. (F. P. 717 958 
Tom 29/5. 1931, ausg. 16/1. 1932. D. Prior. 3/6. 1930.) K u h l in g .

Theodor Sabalitschka, Berlin, Desinfektionsmittd, bestehend aus Acetanisidin fiir 
sich oder in Miscliung mit Tragerstoffen, wie ZnO, Starkę, Talkum o. dgl. Acet
anisidin besitzt nicht die zerstórenden Wrkgg. der freien Phenole u. reagiert nicht mit 
Eiweiflstoffen. (A. P. 1 845 059 vom 17/6. 1927, ausg. 16/2. 1932. D. Prior. 18/6. 
1926.) K u h l in g .

[russ.] Nordkaukas. Inst. iur spezielle u. techn. Kulturen, Arzncipflanzen u. aromat. Pflanzen 
u. ihre Verarbeitung. Krasnodar: Druckerei Limanski 1932. (153 S.). Rb. 3.

G. Analyse. Laboratorium.
H. V. Houseman, Eine einfaclie Methode fu r  die Berechnung des Mischuiu;sverhdU- 

nisses verschiedener Substanzen bekannler Zusammenselzung zur Herslellung einer Miscliung 
gewiinschter Zusammenselzung. (Journ. chem. Education 9. 941—44. Mai 1932. Menlo 
P ark  [Calif.], Menlo Junior College.) Sk a l ik s .

George W. Batchelder und Loren C. Hurd, Silber-Wismutlegierungen in  der 
quantitativen Analyse. Ag-Bi-Legierungen werden s ta tt der meist verwendeten Ag-Cu- 
Legierungen ais Untersuchungsmateriał im Unterricht der quantitativen Analyse 
empfohlen. Die Methode zur Herst. von 30 Proben m it Ag-Gehh. von 5—50°/o wird 
angegeben. 2 Jahre lang aufbewahrtc Proben zeigten keinerlei Yeranderang. (Journ. 
chem. Education 9. 929—31. Mai 1932, Madison [Wisconsin], Univ.) Sk a l ik s .

Josef Pirsch, Mikro-Molekulargewichtsbestimmungen nach der Methode der molaren 
Schmelzpunktsemiedrigung. Die prakt. Durchfiihrung der Mol.-Gew.-Best. erinnert 
teilweise ail die bekamite Methode von R ast  mit Campher ais Losungsmittel. Die 
wesentliche Verbesserung besteht darin, daB es Vf. gelungen ist, s ta tt des bisher einzig 
fiir diese Methode verwendbaren Camphers andere Stoffe zu finden, die zum Teil 
niedriger sehmelzen u. zum Teil eine noch groBere molare F.-Erniedrigung zeigen 
ais Campher, namlich Camphen: F. 49°, mol. F.-Emiedrigung ca. 31, Pinenchlorhydrat:
F. 124°, mol. F.-Erniedrigung ca. 45,5, Pinendibromid: F. 170°, mol. F.-Erniedrigung 
ca. 80,5, Borneol: F. 204°, mol. F.-Erniedrigung ca. 35,9. An zahlreichen Beispielen 
wird gezeigt, daB die angegebenen Stoffe gute Resultate ergeben. Die niedrig siedenden 
Losungsmm. haben dabei den Vorteil, daB auch das Mol.-Gew. von Stoffen, die sich 
schon bei yerhaltnismaflig tiefer Temp. zersetzen, bestimmt werden kann. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 65. 862—65. 4/5. 1932. Wien, Pharmazeut.-chem. Unir.-Lab.) D us.

Jo se i P irsch , Mikro-Molekulargewichtsbestimmmigen von Fliissigkeiten. Durch 
das Auffinden von Losungsmm. m it hohen molekularen F.-Dej)ressionen u. tiefliegender 
FF. (vgl. vorst. Ref.) war die Voraussctzung gegeben, die exakte Durchfiihrung der 
Mikro-JIol.-Gew.-Bcstst. auch auf Fil. m it hoher Dampftension auszudchnen. So 
konnte unter anderem bei der GróBenbest. der molaren F.-Erniedrigung von Camphen 
sogar m it A. ais Testsubstanz der noch gute W ert von 30,4 s ta tt 31,08 erhalten werden. 
Dabei gelangten 0,406 mg A. u. 18,523 mg Losungsm. zur Anwendung. Weitere Bei- 
spiele im Original! Um Substanzverluste beim Einwagen der leichtfluchtigen FI. zu 
vermeiden, n ird  die FI. durch Erwarmen u. wieder Abkiihlen einer einseitig gesehlossenen, 
an der offenen Seite zu einer Haarcapillare ausgezogenen Capillare in den weiteren 
Teil dieses GcfaBes gebracht, derart, daB die in der Haarcapillare befindliche Luft- 
schicht die FI. am Hcrausdampfen hindert. Die so gefiillte Capillare wird mit der feinen



Spitze nach abwarts 111 das F.-Rohr fallen gelassen, in dem sich bereits das eingewogene 
Lósungsm. (Camplien) befindet. Dann wird das F.-Rohr zugeschmolzen u. durch 
Erhitzen des Doppelrohrs an verschiedenen Stelien m it einem Mikrobrenner dafiir 
gesorgt, daB beide Substanzen sich gut mischen. Dann wird die F.-Best. am W.-Bado 
vorgenommen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 865—68. 4/5. 1932. Wien, Pharmazeut.- 
chem. Univ.-Lab.) D u s in g .

Hans Bruning, Verbesserungen an Thermoregulatoren. Vf. besehreibt einen Tliermo- 
regulator, bei dem im Gegensatz zu den gewohnliclien Konstruktionen an der Kontakt- 
stelle zwisclicn Hg u. P t keine Verschmutzung auftritt, da das AbreiBen des Funkens 
im H2 erfolgt. Eino einfacho Anordnung des App. zum dirokten AnschluB an das 
Netz mittels eines Gegensinnschalters wird beschrieben. Ein Thermostat fiir kleine 
Vers.-Gefafle u. fiir Tempp. von + 20  bis +1000° wird beschrieben. F iir Tempp. von 
20 bis 350° wird ein doppelwandiges GefaB, das am Boden m it capillarer Ableitung 
versehen ist, zwischen Imien- u. AuBenwand m it Hg geftillt. Vers.-Kolben u. Thermo- 
meter befinden sich im Inncnraum des GefiiBes u. werden mit Asbest gegen die AuBen- 
luft abgeschlossen. Das Ganze wird in einen an beiden Seiten uberstehenden elektr. 
Ofen gcsetzt u. dor Zwischenraum m it Asbest ausgefiillt. An die aus dem Ofen lieraus- 
ragende Capillare wird der oben erwiihnte Thermoregulator angeschmolzen. Bei 30° 
hetrugen die groBten Abweichungen ±0,05°, bei 350° ±0,7°. Hohere Tempp. lassen 
sich erreiehen, w'enn man den GefaBzwisehenraum m it Luft ausfiillt u. dereń Aus- 
dehnungsyermogen zur Betiitigung eines Regulatora bcnutzt. F iir das Ausdelmungs- 
gefaB wird Supremaxglas u. iiber 650° Quarzglas verwendet. Das AbreiBen des Funkens 
des Thermoregulators erfolgt im Hochvakuum. GroBte Abweichungen bei 400° ±2°, 
bei 1000° ±5°. (Chem. Fabrik 5. 17—19. 20/1. 1932. Jena, Anorgan. Abt. des Chem. 
Inst. der Uniy.) DiisiNG.

A. Beckel. Verfahren zur Erzielung eines bestimmten Warmegrades von Wasser- 
badern. Zwei Stromo von k. W., zweckmśiBig Leitungswasser, u. w. W. bcstimmter 
Temp. (25—40°), das aus einem kontrollierten Warmwasserbehalter entnommen wird, 
werden unter Kontrolle ihrer ZufluBgesehwindigkeit (Zeiger auf Regulierhahno, z. B. 
Schraubenquetschhahne aufgesehraubt oder Glashiihno mit vcrlangertem Griff) in 
einen glasernen „Miseher" (Hersteller: Firma E. GREINER, Dusseldorf) eingeleitet, der 
mit einem in eingeteilten Tliermometer versehen ist. Dureh Einstellung der Halmo 
kann in kiirzester Zeit konstantę Temp. des W. erreicht werden. Der evtl. zur Be- 
heizung des Warmwasserbehalters yerwendete Brenner ist zweckmaBig von einem mit 
Lócliern versehenen Schutzmantel umgeben. (Chem.-Ztg. 56. 331—32. 27/4. 1932. 
Dusseldorf.) R . K. Mu l l e r .

Hans Wollenberg, Ein neuer Extraktionsaj)parat fiir  feste Korper. Das Extrak- 
tionsgut lagert auf einem Rost oder Sieb, unter dem eine Fliigelschraubo angeordnet ist, 
die m it Hilfe eines geeigneten Antriebs (z. B. eines Motors mit Kegelradiibertragung) in 
Bewegung gesetzt ist. _ (Chem.-Ztg. 56. 332. 27/4. 1932. Berlin NW. 21.) R, K. Mir.

Fr. N. Schulz, Ein einfacher Soxhletapparat fu r  grofiere Mengen. Beschreibung u. 
Abbildung eines aus WeiBblech gefertigten Extraktionsapp., der sich fiir Extraktionen 
mit A., Chlf., Bzl. u. A. bewahrt hat. (Biochem. Ztschr. 247. 474—75. 27/4. 1932. 
Jena, Physiolog.-Chem. Abt.) K O B E L .

W. J. Blackie, Ein neuer Apparat zur kontinuierlichen Extraktion pflanzlicher 
Stoffe mit Ather unter tropisclien Bedingungen. Das ExtraktionsgefaB m it Dampfrohr u. 
Heber ist sowohl m it dem RuckfluBkiililer ais aueh m it dem Dest.-Kolben durch 
Schliffo m it Hg-Fallen verbunden. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 129—30. 
15/4. 1932. Suva, Fidschi, Landw. Abt., Chem. Lab.) R. K. Mu l l e r .

J. A. C. Teegan und Nancy Hayes, Die Anwendung der Elektrometerróhre zur 
Messung lioher Widerstande. Der Ajiodenruhestrom einer Elektrometerrohre yon 
PHILIPS wird auf Nuli kompensiert an einem Galvanomcter, das pro Skalenteil 10-e A 
anzeigt. Der Spannungsabfall eines Akkumulators uber den zu messenden Widerstand 
steuert mm durch das Gitter den Anodenstrom. Durch ein Potentiometer wird das 
Gitter so aufgeladen, daB der gleiehe Anodenstrom erhalten wird. Widerstande bis zu 
107 Megohm konnen so gemessen werden. (Naturę 129. 508. 2/4. 1932. Cork, Uniy. 
Coli.) L o r en z .

W. E. Roseyeare, Interferenzmethode fiir  optische Ablesung bei Manometern, 
Galmnometem u#iv. Mit Hilfe einer Interferenzmethode gelingt es, bei Spiegelablesung 
an einem 3 m langen opt. Hebel eino Genauigkeit von 0,003 mm zu erreiehen. Ein 
Glasmembranmanometer wird konstruiert, bei dem der Ablesungsfehler nach der
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Interferenzinethode 0,0002 mm Druck betragt, u. das in beiden Riclitungen einen 
Atmosphiirendruck ausliiilt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 202—05. Jan. 1932. Madison, 
Wisconsin.) B o r is  ROSEN.

F. Buhring, Ober Weifimessungen m it einer Photozelle. Eine WeiCmcBvorr. ist 
beschrieben, dio ais Indicator dio Zelle T  125 von O. PRESZLER, Leipzig, benutzt. 
Vergleichsmessungen m it den Photometern werden mitgeteilt. Die notwendige Anzahl 
Lagen des zu priifenden Stoffes, der EinfluB des Lichteinfallwinkels u. der Bindungen 
auf die WeiBmeBresultato wurden untersucht. (Melliands Textilber. 13. 137—38. 
210—12. 264—65. Mai 1932.) SuvERN.

J. B. Charters, Das Blankomtler und seine Anwendung bei der Abmusterung nahezu 
weifier Farbtóne. (Journ. Oil Colour Chemists’ Assoc 15. 3—15. Jan. 1932. — C. 1932.
1. 2869.) F r ie d e m a n n .

Friedrich L. Hahn, Mógliches und Unmdgliches in  der potenłiometrischen Analyse. 
Stellungnahme zur Arbeit von A. S a n f o u r c i i e  (O. 1931. II. 1883) iiber dio potentio- 
metr. Titrierung yon 1/10-n. H3P 0 4 m it VlO -n. NaOH, bei welcher die Absattigung 
der dritten Stufe, also bei Ph =  12,4 mit der Chinhydronelektrodo festgestellt wurde. 
Vf. zeigt, daB dies unmóglich ist, da nur bei ungewóhnlich groBen Reagenszusatzen 
bei allergróBter MeBgenauigkeit eine Best. móglieh ware. Vf. findet fiir die yiel zu 
groBe Durchbiegung der yon SANFOURCHE gemessenen Kurven die Erklarung, daB 
das in  Form  yon Chinhydron zugesetzto Hydrochinon ais einbas. Siiure m ittitriert 
wurde. Im  AnschluB an diese Frage wird an Hand von Berechnungen gezeigt u. durch 
Beispiele belegt, 1. unter welchen Bedingungen bei der T itration einer Siiure (Base) 
iiberhaupt noch ein W endepunkt in der Reagens-Potentialkuryc auftreten kann,
2. wie groB dio Unsicherheit bei der Potentialmessung hóchstens sein darf, wenn eino
Best. durehgefiihrt werden soli u. 3. wie die Dinge liegen bei Siiuregemischen, bei 
mittleren Stufen mehrbas. Saurcn u. bei anderen Titrationsarten. (Angew. Chem. 45. 
77—80. 23/1. 1932. Frankfurt, Chem. Inst. d. Univ.) L. W o l f .

Joseph L. Mayer, Die Einstellung von toluinetrischer Schwefelsdurelósung. 
Ca. Vio-n - HjSO., wurde nach den drei in der U. S. Pharmaeopceia angegebenen 
Methoden eingestellt. Nach der K-Bitartratmethode ergab sich ais Faktor: 0,998 760. 
Die Einstellung m it wasserfreiem Na2C03 ergab den Faktor: 1,00 135. Der nach der 
BaS04-Methode gewonnene Faktor betrug 1,00 175. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 20. 
651—53.1931. New York, Research and Analytieal Lab., L o u is  K . L i g g e t t  Co.) D us.

E lem en te  u n d  anorganische V erbindungen.
F. Feigl und E. Frankel, Beitrage zur analytischen Venverlung von Katalysen- 

Reaktionen. 1. Nachweis ton Pd und anderen Pt-Mełallen durcli katalyt. Red. ton 
Ni-Salzen. Anknupfend an die Unters. von P a a l  u. F r i e d e r i c i  (ygl. C. 1931. II. 
1837), die gezeigt liatte, daB bei der Red. yon Ni-Salzlsgg. mit NaH2P 0 2 geringe Pd- 
Mengen stark katalyt. wirken, arbeiten Vff. folgenden Pd-Nachweis aus: Zu 10 ccm einer 
Lsg., die 0,0015 y Pd enthielt, wurden 0,1 g festes Ni-Acetat u. hierauf 1 ccm einer 
90%ig. NaH2P 0 2-Lsg. zugesetzt. Diese Lsg. sowie eine Blindprobe wurden in kochendes 
W. gestellt. Nach 20 Min. hatte sich aus der Pd-haltigen Lsg. Ni ais Staub oder Spiegel 
abgesetzt, wahrend die Blindprobe noch grun blieb. Grenzkonz. 1: 6 600 000 000. 
Zusatz von K J  hebt die katalyt. Wrkg. von Pd-Salzen yollstandig auf. In  gleicher Weise 
wie Pd wurden P t, Os, Ru u. Rh untersucht. Alit Ausnahme von R h zeigen die genannten 
Metalle ahnliche katalyt. Wrkg., jedoeh nicht in so groBen Verdiinnungen wie Pd, 
so daB es nicht ausgeschlossen ist, daB Verunreinigungen von Pd, die in den anderen 
Pt-Metallen yorhanden sind, fiir dereń katalyt. Wrkgg. yerantwortlich zu machen 
sind. — 2. Nachweis ton M n durch katalyt. Oxydation zu Pernmnganat in alkal. Lsg. 
Dieser Mn-Nachweis ist dio Umkehrung eines von FlLIMANOWITSCH (vgl. C. 1931.
II. 1721) entdeckten katalyt. Cu-Nachweises. In  einem Reagensglas werden zu 2 ccm 
l% ig- CuS04-Lsg. ein Tropfen der Probelsg. u. dann 8—10 ccm VlO"n* NaOBr-Lsg. 
zugefiigt. Nach kurzem Kochen farbt sich die iiber dem Nd. stehende Fl. je nach Mn- 
Geh. mehr oder weniger intensiy rotyiolett. Erfassungsgrenze: 2,5 y Jln . Grenzkonz.: 
1: 25 000. Soli neben Ni oder Co Mn nachgewiesen werden, so ist es notwendig, der 
zu priifenden Lsg. eino die Menge des yorhandenen Ni bzw. Co ubersteigende Cu-Menge 
zuzusetzen u. erst dann m it KOBr zu erhitzen. Durch gesonderte Verss. wurde fest
gestellt, daB die Metallsalzc (Cu, Co, Ni), welche eine tjberfuhrung von Mn (IV) in 
Mn (VII) durch Hypobromit bewerkstelligen, auch imstande sind, alkal. Hypobromit- 
lsgg. zu zersetzen, wahrend die nicht wirksamen Metalle (Bi, Pb, Cd, Fe, Mn u. Ba)
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auf Hypobromit ohne EinfluB sind. Vff. nehmen daher an, daB dic O-iibertragendo 
Wrkg. bestimmtor Mctalle bei der Bldg. von Permanganat aus Mn-Salz u. Hypobromit 
darauf beruht, daB an der Oberflache der betreffenden Metalloxyde bzw. -oxydhydrato
dio Zerlegung von Hypobromit gemaB N aO B r----y  NaBr -(- O erfolgt u. der gebildeto
atomare O die Oxydation von Mn (II) zu Mn (VII) bewerkstelligt. — 3. Nachweis 
von Ag dureh katalyt. Red. von M n (III)-  und Ce (IV)-Salzen. Der Ag-Nacliweis beruht 
auf einer AgCl-Katalyse yon R. L a n g  (vgl. C. 1927. II . 779). 0,6 g MnSO., werden in 
GO cem W. u. 20 ccm konz. HC1 gol., 10 ccm einer 7n>-n - KMn04-Lsg. zugefiigt. Von 
dieser Lsg. wurden jeweils 15 ccm m it 50 ccm HC1 (1: 3) verd. u. davon in 2 benach- 
barte Vertiefungen oiner Tupfelplatte je 3 Tropfen gebracht; in eine der Vertiefungen 
gibt man einen Tropfen der Probelsg., in die andere einen Tropfen W. Je nach der 
Ag-Menge erfolgt eine mehr oder weniger schnelle Entfarbung. Erfassungsgrenze:
0 ,4 /  Ag. Grenzkonz.: 1 :120 000. Andere Ausfiilirung: 0,25 g Ceriammoniumnitrat 
werden m it 10 ecm verd. H N 03 zusammen gebracht u. diese Lsg. mit W. auf 100 ccm 
aufgefullt. In  2 Vertiefungeu einer Tupfelplatte kommen je 3 Tropfen obiger Lsg. 
u. 2 Tropfen verd. HC1. Dann wird je 1 Tropfen der Probelsg. bzw. W. zugefiigt u. 
auf Entfarbung der orangeroten Cerilsg. geachtet. Erfassungsgrenze: 0,05 y Ag. Grenz
konz. : 1: 1 000 000. — 4. Nachweis von Sulfit dureh die induzierte Oxydation von N i(II)-  
IIydroxyd. Der Nachweis beruht auf der bekaimten Autoxydation der H2S 03. Aus einem 
Probetropfen bzw. aus wenigen mg fester Substanz wird das nachzuweisende SO, 
dureh Ansauern freigemacht u. yermag dann infolge der erwahnten Autoxydatioń 
ti. Induktion schwarzes Ni-Dioxydhydrat zu bilden, wenn es auf eine kleine Menge 
frisch gefalltes, alkalifrei gewasehenes Ni(OH)2 trifft. Bei kleinen S02-Mengen ist eine 
Umfarbung des grtinen Ni(OH)2 nur schwer zu erkennen; macht man aber von der 
Bldg. von Benzidinblau aus Benzidinacetat dureh hohere Metalloxyde Gebraueh, 
so lassen sich dadurch sehr kleine Sulfitmengen erkennen. Erfassungsgrenze: 0,4 y S 02. 
Grenzkonz.: 1:125 000. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 539—46. 20/4. 1932. Wien,
II . Chem. Univ.-Lab.) D u s in g .

Hermann Wiistner, Zum Nachweis von Sauerstoff in organischen Flussigkeiten 
dureh Jod. Vf. gesteht J .  P ic c a r d  (C. 1922- IV. 476) die Prioritat der Anwendung 
von Jod zum Nachweis von gebundenem Sauerstoff in organ. Eli. zu, halt jedoch die 
yon ihm (C. 1932. I. 2491) angegebenc Ausfiihrungsform fur praktiseher. Wie in der 
ersten Arbeit schon ausgeftihrt, gilt die Rk. m it Jod nur m it gewissen Einsehrankungen. 
In sehwefelhaltigen organ. Eli. tr i t t  mit Jod bei Abwesenheit von Sauerstoff eine Rot- 
fiirbung, bei Ggw. von Sauerstoff eine Braunrotfarbung ein. S-haltige organ. Eli. 
existieren aber nur in sehr geringer Anzahl u. sind nach Ansicht des Vfs. dureh ihren 
stechenden Geruch schon geniigend charakterisiert. (Ztschr. analyt. Chem. 88. 194 
bis 195. 1932. Chemnitz.) R om an .

A. G. Bajtscllikow, Bestimmung von Bromiden in Gegenwart von Jodiden und 
Chloriden. Prinzip der Methode: Das Bromid wird m it KM n04 in saurem Medium 
oxydiert, das freie Br2 m it Chlf. oder CC14 extrahiert. Jodid wird zu Jodat oxydiert 
u. stórt nicht die Br-Best. Bei Ggw. gróBerer Chloridmengen bildet sich bei der Oxy- 
dation der Bromide auch etwas CL, das vom Chlf. m itsam t dem Br2 aufgenommen 
wird. In  diesem Falle wird die Chlf.-Lsg. in saurem Medium m it N a2S 03 behandelt, 
wobei Br2 u. Cl2 in Bromid u. Chlorid ubcrgefiihrt werden u. in die wss. Lsg. iibergehen. 
Aus dieser Lsg. wird wiederum Br., dureh Permanganat in Freiheit gesetzt, in Chlf. 
aufgenommen u. titriert. Die Methode gestattet die Br-Best. in Ggw. yon Jodiden 
u. beliebig groBen Chloridmengen m it einer Genauigkeit von 3,5—4,0% u. sio laBt 
sich zur Analyse von naturliclien (Bohr-) Wassern atiwenden. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal chimitseheskoi Promyschlennosti] 8. Nr. 15/16. 54—58. 1931.) S c h o n f e ld .

M. J. Murray und A. W. Avens, Die Entfernung von Bromiden und Jodiden zum 
Nachioeis von Nitralen. Vff. empfehlen, bei dem Nachweis von N O / ais Dinitrosoferro- 
sulfat die stórenden B r' u. J '  s ta tt mit gesatt. aber yerhaltnismaBig dunnen Ag2S04- 
bzw. CH3C00Ag-Lsgg. auszufallen, diese Ausfallung m it einer Lsg. von 7,8 g Ag,S04 
u. 25 ccm 4-n. NH40H , aufgefullt zu 100 ccm, auszufiihrcn. (Ind. engin. Chem. Ana- 
lytieal Edition 4. 58. 15/1. 1932. Itliaea, N. Y., Cornell Uniy.) D u s in g .

Louis P. Mayrand, Der Gebraueh von Aluminium und Stannochlorid bei der Gulze.it- 
schen Arsenprobe. Vf. empfiehlt, bei der As-Probe nach G u t z e i t  zur Entw. von akt. H  
s ta tt Zn u. HC1 Al-Pulver u. HC1 zu yerwenden, da Al viel leiehter in As-freiem Zustand 
zu erhalten ist ais Zn. Um dureh Lokalelementbldg. eine flotte u. gleichmaBige H-Entw.
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zu begiinstigen, wird dem Rk.-Gemisch SnCl2 zugefiigt. Arbeitsvorschrift: 1 g Al- 
Pulvcr (ungefahr Sicb Nr. 20) wird in das Red.-GefśiB gegeben, dazu kommcn 50 ccm 
5°/0ig. HC1, die 0,8 ccm SnCl2-Lsg. (40 g SnCl, in 60 ccm konz. HC1) enthalten. Zulctzt 
wird die zu untersuclicnde Lsg. zugegeben u. der App. verschlossen. Das Rk.-Gemisch 
wird in k. W. gekiihlt. Rk.-Dauer: 1 Stde. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 20. 637 
bis 643. 1931.) D u s in g .

J. Stale, Beitrag zur Analyse der Arseniate mittels Jodometrie. Durch Sattigung 
der Titrationsfl. mit NaCl bei dem Verf. von ROSENTHALER (vgl. C. 1906. II. 1523) 
kann der Zusatz an HC1 auf ‘/o des Vol. vermindcrt, in groBcm Vol. titriert u. dadurch 
Starkę ais Indicator verwendet werden. Arbcitsvorschrift fiir Pb-Arseniatpasten. 
(Mitt. Lebensmittelunters. Hygienc 23. 72—76. 1932. Lausanne, Etablissement federal 
de chim. agricol.) GROSZFELD.

A. B. Cargill, U ber die Beslimmung des Phosphors in legierłen, in verdunnler 
Salpelersdure unloslichen Stahlen. Man lóst in einem Gemisch yon H N 03, HC1 u. H 2F 2, 
fiigt NH4OH bis zur beginnenden Ausscheidung von Fe(OH)3 zu, lost wieder in H N 03 
u. fallt in ublicher Weise m it Molybdat. (Chemist-Analyst 21. Nr. 2. 5. Marz 1932. 
Dunkirk, N. Y.) L. W o lf .

E. Bertrand, Reagenspapier zum Nachweis und zur Schnellbestimmung des Molyb- 
ddns in  Stahlen. Bringt man einen Tropfcn einer sauren Molybdiinsalzlsg. auf ein 
Stuck Filterpapier, das m it einer diinnen Schicht Wolframsaurc W30 H 20  bedeckt 
ist u. versetzt die Stelle m it SnCla-Lsg., so erscheint sofort ein graublauer Ring, der 
von einem lielleren Krcis umgeben ist. Dic Intensitat u. die Schnelligkeit des Auftretens 
der Fiirbung sind proportional dem Mo-Geh. Si, Fe, Mn, Cr, Ni, Co, V, Ti u. Al in 
Spezialstahlen storen die Rk. nicht, ebensowenig HC1, H N 03 u. H 2S04; H 3P 0 4 ver- 
mindert die Intensitat der Fiirbung. Cu kann yernachlassigt werden. W wird durch 
moglichst wenig H3P 0 4 in Lsg. gehalten. Arbeitsgang: 1 g Stahl wird im 125 ccm- 
MeBkolben in 30 ccm eines Gemisches von 500 ccm HC1, 25 ccm H 3P 0 4 u. 500 ccm H aO 
gel., m it 15 ccm KC103 (50 g/l) oxydiert, das Cl durch Kochen vertrieben, die Lsg. 
auf 75 ccm verd., abgekiihlt u. genau auf 100 ccm aufgefullt. Von dieser Lsg. wird
1 Tropfen zur Rk. verwandt. Zur quantitativen Best. des Mo stellt man sich eine 
Reihe Lsgg. bekannten Mo-Geh. her, m it denen man den Verlauf der Rk. vergleicht. 
(Buli. Soc. chim. Belg. 41. 98—103. Febr. 1932. Herstal, Lab. de la F. N.) E c k s t e in .

J.Ledrut und L. Hauss, Uber die permanganometrische Beslimmung des Kóbalts. 
Verf. beruht auf der prakt. Unloslichkeit des Co-Oxalats in Ggw. von Ameisensaure. 
Die Co-Lsg., die kein N 0 3' oder N H ,' enthalten darf, wird m it etwa 35 ccm HCOOH 
auf 100 ccm Lsg. versctzt. Man erwarmt auf 70°, fallt das Co m it etwa dem 3—4-fachen 
der theoret. Menge 2%ig. Na-Oxalatlsg. u. laBt den Nd. 6—7 Stdn. auf dem W.-Bad 
stehen. Dann wird er 2—3-mal m it 25 ccm 25°/0ig. HCOOH dekantiert, auf einem 
Jenaer Glasfiltertiegel bis zum Verschwinden der Oxalsaurerk. m it dersclben Saure 
ausgewaschen u. im 800 cem-Becherglas bei 70° m it 100 ccm 10%ig. H2SO,i gel.; man 
verd. m it 3,3%ig. H 2S 04 auf 600 ccm, erwarmt auf 70° u. titriert mit 1/io’n - KM n04. 
(Buli. Soc. chim. Belg. 41. 104—14. Febr. 1932.) E c k s te in .

Friedrich L. Hahn, Ein katalytischer Nachweis fiir  hochst verdiinnte Silberlósungen 
[zugleich Vorlesungsversuch], Es wird ein Verf. beschrieben, das gestattet, olygodynam. 
Ag-Konzz. unmittelbar zu erkennen u. zu messen. Die Methode beruht darauf, daB 
die Red. von HgCl2 durch Natriumhypophosphit bei Ggw. von Ag katalyt. beschlcunigt 
wird. l i g  HgCI2 werden zu 200 ccm gel. u. dabei mit sovicl Br2-W. vcrsetzt, daB die 
Lsg. eben gelblich gefarbt ist. 50 ccm molares NaH2P 0 2, 3,4 ccm 1/15-mol. H3P 0 4 
u. 16,6 ccm V15 -mol. KH2P 0 4 werden auf 200 ccm verd.; die Lsg. ist auf pH =  3 ge- 
puffert. Alle verwendeten GefaBe werden unter 2-n. HC1 aufbewahrt-, die durch Br2 
deutlicli gelb gefarbt ist. Die GefaBe werden vor Benutzung nur ausgespult, nieht 
ausgetrocknet. Ausfiihrung: In 2 Becherglaser (50 ccm) kommen je 1 ccm HgCl2- 
Lsg., in 2 andere je 2 ccm Hypopliosphit u. 20 ccm reines W. bzw. Ag-Lsg. Diese beiden 
Proben gieBt man nun gleichzeitig in die Sublimatglaser u. darauf zum Mischcn noch
2—3 mai hin u. her. Dann fiillt man sie in Reagensglaser u. stellt diese in ein Farbton- 
Nephelometer. Bei 1 y Ag/l ist nach 3—4 Min. der Unterschied gegen reines W. gut 
erkennbar; er erreicht bei 7—8 Min. einen Hóchstwert u. klingt dann langsam ab. 
Steigert man die Ag-Konz. auf das 5 bis 10-fache, so ist der Effekt ohne jedes Hilfs- 
m ittel zu erkennen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 840—42. 4/5. 1932. Frankfurt a. M., 
Chem. Inst. d. Univ.) D u s in g .
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O rganische Substanzen.
Andre w Chabners, Die Bestimmung von Kohlenstoff in organischen Verbindungen. 

Dio Methode ist fiir C-Bestst. in Celiulose u. andoron organ. Yerbb., die keine Halogene, 
keincn N  u. kcincn S enthalten, brauchbar. E in Erlenmeyerkolben von bekanntem 
Vol. ist durch oingcsehliffenen Spezialstopfen TcrachlieCbar u. durch ilm gloicbzcitig 
m it einem Hg-Manometer verbunden. Im oberen Teil dieses Stopfens ist ein Thermo- 
meter aufgchangt, dessen unteror Teil bis fast auf den Boden des Erlenmeyerkolbens 
reicht. 0,07 bis 0,1 g der zu analysierenden Substanz werden nafl durch Zufiigen von
2 g Cr03 u. 10 ccm k. H2S04 im geschlossenen App. verbrannt. Nach erfplgtem 
Temp.-Ausgleich wird am Man om eter das entwickelte C02-Vol. abgelesen u. daraus 
der C-Geh. berechnet. Best.-Dauer: 30 bis 45 Min. (Ind. engin. Chem. Analytical 
Edition 4. 1—2. 15/1. 1932. Buffalo, N. Y., Du Pont Rayon Co.) D u s in g .

Ralph T. K. Cornwell, Bemerkung iiber die Mikrodumasmethode zur Bestimmung 
von Stickstoff. Vf. gibt eine gcnaue Vorschrift zur Einstellung der Heizung u. des C02- 
Stromes nach der Verbrennung der zu analysierenden Substanz, um zu hohe N-Werte, 
wie sie nach der Arbeitsweise von P r e g l  erhalten werden, zu yermeiden. (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 4. 42. 15/1. 1932. Washington, D. C., National Institute 
of Health, U. S. Public Health Seryicc.) D u s in g .

H. D. Young und O. A. Nelson, Das binare System Kolilenslofftelrachlorid- 
Athylendichlorid. Seine Siedcpunktc und spezifischen OewtclUe ais R ilfe bei der Analyse. 
Vff. geben in Tabellen u. Diagrammen fiir dic verschiedenen moglichen Gemische 
von CC14 u. C2H4CI2 dio D.D. u. dio Kpp. an, um so die schnello Analyse vonGemengen 
beider Stoffe auf physikal. Wege móglicli zu machen. (Ind. engin. Chem. Analytical 
Edition 4. 67—69. 15/1. 1932. Washington, D. C., Bureau of Chemistry and Soils.) Duś.

T. V. d. Linden, Die thermische Analyse tenuirer Gemische isomerer Verbindungen. 
Bemerkung zur Arbeit Otto Wylers: Zur Kennlnis der isomeren Dinitrobenzole. Die von 
WYLER (C. 1932. I. 2574) benutzte Methode zur quantitativen Best. der isomeren 
Dinitrobenzole in einem Gcmisch, in dem der Gch. an m-Verb. bereits chem. ermittelt 
worden ist, wird vom Vf. einer Kritik unterzogen. Da dio Schmelzfigur der isomeren 
Dinitrobenzole eine ideale ist; miissen dio Isothermen jeder Schmelzflache geradlinig 
sein u. der gegemiberliegcnden Seitenflacho des Schmelzprismas parallel laufen. Dio 
Abweichung der WYLERschcn Isothermen von der Idealitat diirftc durch Bestimmungs- 
fehler bedingt śein. Fiir die Analyso des Gomisehes der Dinitrobenzole wiirdc sich die 
Methode der Best. erster u. zweiter Erstarrungspunkte a,m besten eignen (V. I). L in d e n , 
Journ. Chim. physiąuo 10 [1912]. 454; KOHMAN u. ANDREWS, C. 1926. I. 298). (Hclv. 
chim. Acta 15. 591—92. 2/5. 1932. Amsterdam, Univ.) B e rg m a n n .

Barnett F. Dodge, Colorimetrische Bestimmung von Methanol. Vf. zeigt, daC bei 
der colorimetr. Best. von Methanol durch Oxydation mittels Permanganat zu Form
aldehyd u. Best. der Aldehydmenge mittels des modifizierten ScHIFFschen Reagenses 
kleine Mengen von Dimethylather stóren. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 
23—24. 15/1. 1932. New Haven, Conn., Chemical Engineering Department, Yale 
Univ.) D u s in g .

M. J. Johnson, Die Bestimmung von kleinen Mengen von Athyl- und Butylalkohol. 
Die Schnellmothode zur Best. von kleinen Mengen A. u. Butylalkohol besteht darin, 
daB dio Alkohole durch K 2Cr20 7 u. H2S04 oxydiort werden, die entstandenen Sauren 
abdestilliert u. m it eingestellter Ba(OH)2-Lauge titriert werden. Auf die Anwesenlieit 
yon Aceton, das bei Baktcrienkulturen auftritt, wird Riieksicht genommen, da auch 
dieses in geringem MaCe bei der angegebenen Behandlung oxydicrt wird. Mengen, 
die so bestimmt werden kónnen: 3—15 mg, Best.-Dauer: 40 Min. Es wird eine 
Rechnungsweiso angegeben zur Erm ittlung beider Alkohole in Gemischen. (Ind. 
engin. Chem. Analytical Edition 4. 20—22. 15/1. 1932. Madison, Univ. of Wis- 
consin.) D u s in g .

F. M. Archibald und C. M. Beamer, Die Bestimmung von Isopropylalkohol in 
Jithylalkohol. Dio Methode zur Best. des Verhiiltnisses von A. zu Isopropylalkohol 
beruht auf der yersehiedenen Losliehkeit von NaOH in beiden Alkoholem Eine ungofa.hr 
30%ig., genau eingestellte NaOlI-Lauge wird zum Alkoholgemisch zugcsetzt, u. nach 
mehrmaligem Umsehutteln u. Behandeln im W.-Bad wird eine bestimmte Menge der 
alkoh. Lsg. abpipettiert u. der Geh. an NaOH titrimetr. bestimmt. Ein Diagramm gibt 
dann auf Grund der verbrauchten Siluremengo das Verhaltnis beidor Alkohole an.

XIV. 2. 7
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(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 18—20. 15/1. 1932. Linden, N. J . t Standard
Oil Comp. of New Jersey.) DusiNG.

B estandteile  v o n  P flanzen  u n d  Tieren.
C. Erugeas, Eine neue Reaktion auf Aconilin und die Aconit-Gesamtalkaloide. 

Man gibt zu dem alkal. Chlf.-Extraktionsriickstand nach S ta s  1 cem H2S 04 (D. 1,75), 
erhitzt 5 Min. auf sd. W., fiigt einen Resorcinkrystall zu u. erhitzt 20 Min. weiter, 
worauf bestandige Rotviolettfarbung (Rk. von MONTl) eintritt; nach Erkalten wird 
dann m it gesatt. Na2C03-Lsg. neutralisiert u. entweder farblose Lsg. mit blauer Fluores- 
cenz (Aconitin) oder purpurfarbige Lsg. m it stark gruner Eluorescenz (Aconit, Gc- 
samtalkaloide) bcobachtet. (Ann. Ealsifications 25. 147—49. Marz 1932. Grenoble, 
Lab. M unicipal.) G r o s z f e ld .

J. Sivadjian, Uber die Identifizierung des Corynanthins. Corynanthin, ein Alkaloid 
der Rubiacee Pseudocinchona africana, wahrscheinlich cin Isomeres des Yohimbins 
(C21H26N20 3), stimmt in allen Farbrkk. mit diesem iiberein, so daB eine Unterscheidung 
beider mittels Farbrk. bis jetzt nicht móglic-h ist. F r o h d e : beide blau, MANDELIN: beidc 
yiolett, MEILLŻRE (verd. Zuckerlsg. +  konz. H 3S 04): beide yiolett. Vf. fand 2 neue 
Farbrkk.: 1. zu einer Lsg. der Alkaloide einige mg Vanillin oder Piperonal u. dann konz. 
I I2S 04 zufugen: schdne yiolette Fiirbung; 2. in ein kleines (HamoIyse-)Róhrchen
2 ccm Epichlorhydrin, dann einige mg der Alkaloide u. ebensoviel Chlorami geben, 
kochen, El. farb t sich braunlich; nach dem Erkalten 1—2 Tropfen H N 03 zufugen: 
Umschlag in kirschrot. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 15. 352—53. 1/4. 1932. Lab. f.
therap. Chem., Inst. Pasteur.) D e g n e r .

Arthur K. Parpart, William R. Amberson und Dorothy R. Stewart, Bestim- 
mung der Hamogtobinkonzeniration in  verdunnlen Losungen. Fiir dic Hamoglobinbest. 
wird eine Methode angegeben, die sich des opt. Pyrometers in bestimmter Anordnung 
bedient. Maximaler Fehler 1%. (Biol. Buli. Marinę biol. Lab. 61. 518—24. Doz.
1931.) O p p e n h e i m e r .

J. Wohlgemuth, Bemerkung zu der Arbeit von E. Uerzfeld: „ Uber den Nachweis 
diaslalischer Wirkungen im Urin.“ Vf. betont dio Brauchbarkeit seiner Jodstarke- 
methode gegeniibcr der Osazonprobe von HERZFELD (C. 1932. I. 424) bei genauer 
Innchaltung seiner Yorschrift. (Biochem. Ztsehr. 247. 465. 27/4.1932. Berlin.) SlMON.

P. Lambin, Iiistologische Darstellung fixierten Thoriumdioxyd$ in  den Organen. 
Das relativ ungiftige kolloidale Thoriumdioxyd (Thorotrasl) wird vom reticulo-endo- 
thelialen Cewebe festgehalten. (Compt. rend. Soc. Biol. 109. 66—69. 1932. Louvain, 
Uniy., clin. med.) O P P E N H E IM E R .

Henry H. Liclltenberg, Tryptopluinreaktion bei tuberkuloser Meningitis. Die 
Farbrk. im Liąuor spinalis (Zusatz von HC1, Formaldehyd, Obcrschichtung m it N aN 02- 
Lsg., yioletter Ring) ist fiir die tuberkulose Grundlage der Meningitis anscheinend 
spezif., so daB die diagnost. Brauchbarkeit der Rk. gegeben ist. (Amer. Journ. Diseases 
Children 43. 32—39. Jan. 1932. Baltimore, Johns Hopkins Univ., Dep. of Pediat.) Opp.

Julius Grant, Untersuchung von Arzneistoffen und Cliemikalien mittels ultra- 
violetten Liehts. (Chemist and Druggist 116. 421—23. 16/4. 1932.) P. H. SCH U LTZ.

J. Chevalier, Die Asclien der Heilpflanzen. Bedcutung der Spektralanalysc fiir 
die Unters. von Pflanzenaschen. Nacliweis geringster Mengen katalyt. wirkender 
Metalle, z. B. Cu in Belladonna, Zn in Polygonum aviculare. Menge u. Zus. der Asche 
von Heilpflanzen ist wesentlich abhangig von Boden, klimat. Verhaltnissen, Zeit der 
Ernte. Es erscheint yerfehlt, den Reinheitsgrad yon Drogen nach der Aschenmenge 
n. den Loslichkeitsverhaltnissen zu beurteilen. (Reclierches et Inventions 13. 79—81. 
Marz 1932.) P. H. S c h u l t z .

W.Peyer, Die Unterscheidung arzneilich verwendeter Teere. Zusammenstellung der 
Ldslicl)keitsverlialtnissc yon Pix betulina, -Fagi, -Juniperi, -liąuida, -Lithanthracis. 
Gang zur Identifizierung. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 72.184—85. 8/4.1932. Halle.) P . H. S.

P . N. Schiirhoff, Prufung des Anis auf Schierlingsfriichte. Der Nachweis von 
Coniumyerunreinigung im Anis dm'ch direkte Mikrosublimation von Conińiliydrochlorid 
ist wegen des Auftretens eines Sublimats von Ammoniumchlorid aus den Aiiisfriichten 
nicht anwendbar. — Verwendung von l% ig. Chloranilbenzollsg. fiir die Mikrosubli- 
mation (bei isoliertem Coniin Empfindlichkeit bis 1 : 100 000) ist zum Nachweis von 
Verunreinigungen im Anis gleiclifalls ungecignet. Isoliert man das Coniin nach D.A.B. 6, 
so geniigt der sehr empfindliche Nachweis m it Jodjodkalium. (Arch. Phannaz. u. Ber. 
Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 145—48. Marz 1932.) P. H. S c h u l t z .
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Hans Will, Die Bestimmung des dtlicrischen Oles in Drogen. K rit. Stellungnahme 
zur Methode des D. A. B. 6. (Apoth.-Ztg. 47. 216—18. 20/2. 1932. Berlin, Hageda- 
Akfc.-Ges.) S c h o n f e ld .

D. Jatrides und G. Thomis, Uber eine neue allgemeine Methode zur volumetrischen 
Bestimmung von Chinin. Man geht von einer Lsg. aus, die 100 Tabletten pro %  1 
enthalt u. verwendct fiir die Best. 25 ccm, entsprechend 5 Tabletten zu je 0,20 g 
Chininchlorhydrat. Die filtrierte Lsg. wird m it 5 ccm 15%ig. NaOH versetzt u. mit 
genau 50 ccm Chlf. ausgeschiittelt, schnell filtriert, man verd. 20 ccm F iltrat mit dem 
doppelten Vol. A., setzt 3 Tropfen Lackmuslsg. (0,5%) zu u. titriert mit 0,5-n. HC1 
auf eine ph =  4,5—5 entsprechende Farbę. Diese wird leicht bereitet durch Loscn 
von 1 g Chininchlorhydrat in 50 ccm neutralemChlf., 100 ccm neutralem A. u. 12,5 ccm 
dest. W. u. Zugabe des Indicators (walirend der Analyse). Die Methode ist allgemein 
verwendbar, aueh fiir dio Alkaloidbest. in Chinarinde. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 15. 
230—42. 1/3. 1932.) S c h o n f e ld .

J. Perelmann, tjber den Einflu/3 indifferenter Puher auf die Allcaloidbestimmung im 
trockenen Belladonnaextrakt. Vf. zeigt, daB in einem durch Zuaatz von SiiBholzpulver 
getrockneten Belladomiaextrakt eine Alkaloidadsorption stattfindet; doch wird dic 
quantitative Best. dadurch nicht beeinfluBt. Dio in einigen Fallcn erhaltenen niedrigeren 
Werte sind der Unzulanglichkeit der angewendeten Unters.-Methoden zuzuschreiben. 
P rakt. annehmbare Rcsultate werden nach dem Verf. des Arzncibuchcs der U. d. S. S. R. 
erziclt. Die zuverlassigsto Methode ist dio fiir die Unters. von Di’ogenpulver allgemein 
ubliche, vom Vf. fiir seine Unterss. modifizierte Methode nach F rom m e. (Pharmaz. 
Zentralhalle 73. 145—53. 10/3. 1932.) P. H. S c h u l t z .

Hans Will, Zur Bestimmung des S&nfols in Semen Sinapis D . A . B . 6 .  Das im 
Senfsamen enthaltene Ol wird bei der Dcst. nach D. A. B. 6 weder vollstandig iiber- 
getrieben noch vollslandig absorbiert. Es erweist sich ais notwendig: 1. ein Zusatz 
von 10 ccm A. in den Destillierkolben, 2. Eintauehen des Kiihlerendes in dio vorgelegto 
Fl., 3. Ubcrdest. einer gróBcren Menge ais vorgesckrieben. (Apoth.-Ztg. 47. 351. 
19/3. 1932. Hageda.) P. H. S c h u l t z .

Georg Lockemann und Werner Ulrich, Adsorption und Desinfektion. IV. Mitt. 
Wertbestimmung von Phenolderivaten nach verschiedenen Verfahren. (III. Mitt. vgl. 
ORNSTEIN, C. 1926. II. 1073.) Ea ist unmoglich, ein Wertbcst.-Verf. fiir Dcainfcktions- 
m ittel anzugeben, das allen Anspriichen fiir Allgemeingultigkeit geniigt. Verss. mit 
Thymol, Chlorkresol, Chlorxylenol, Chlorthymol nach yersehiedencn Priifungsvcrff. an 
Terschiedenen Bakterienarten zeigen, daB die ermittelten Werte fast nie miteinander 
iibereinstimmen. (Ztschr. Hyg., Inłekt.-ICrankh. 113. 475—81. 16/1. 1932. Berlin, 
Inst. Rob. Koch, chem. Abt.) O p p e n h e im e r.

H. Gottschalk, 'Eine einfaclie Standardmelliode fiir  oligodynamisclie Versuche mit 
Silber. Um olygodynam. Verss. m it Silber reproduzierbar zu gestalten, wird vor- 
gesehlagen, gereinigte Silbermiinzen zu verwcnden. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 
122. 400—03. 1931. Frankfurt a. M., Hyg. Inst. d. Univ.) C h a r g a f f .

J. W. Hamner, Vber die biologisclie Prufung glycerinhaltigcr Digitalispraparate. 
Die Spaltung gel. Digitalisglykosidc wird durch 20—35%ig. Glyccrinzusatz erheblich 
zuruckgehalten; auf die therapcut. Verwendung ha t dieser Zusatz keincn nachteiligen 
EinfluB. Vf. untersucht den EinfluB auf die Ergebnisse biolog. Priifungsmetkoden u. 
kommt dabei zu grundlegend anderen Feststellungen wie FoCKE (C. 1929. II. 1320). 
Direkte Einw. 15— 20%ig. Glycerin-Rmgerlsg. b e w k t  Herzstillstand. Bei der „lang- 
fristigen Froschmethode" aber wird die Injektionslsg. unmittelbar von der Lymphfl. 
verd., so daB der Glyceringeh. des Blutes niemała 1% iibersteigt, eine Konz., dic keinen 
nennenswerten EinfluB auf das Froschherz ausiibt. — Die Absorption des Digitalis- 
giftca wird durch Glycerin nicht gehindert. Verss. beweisen, daB die Analysenergebnisse 
durch Glycerin nicht beeinfluBt werden. (Danak Tidsskr. Farmaci 6. 65—74. April 
1932. Stockholm.) P. H. S c h u l tz .

E. Agasse-LaSont, Le laborato ire  m oderne du praticien. Paris: Vigot frisres 1932. (570 S.) 
C art.: 70 fr.

[russ.] A. B. Taubman, L eitfaden fiir Laboratorium sarbeiten uber die physikalisclie Chemie 
der K olloide und die Flotationstheorie. jMoskau-Leningrad: Zwetm etisdat (V erlag 
fiir N iehteisenm etalle) 1932. (08 S.) R bl. 1.20.
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H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

N. S. Pushaj, Wiedergemnnung flućhtiger Losungsmittel. Ausfuhrlicho Behandlung 
der auf Kondensation, Absorption dureh Pil. u. Adsorption an Aktivkohlen u. Silicagel 
beruhenden Verff. der Losungsm.-Riickgewinnung. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
chimitscheskoi Promyschlennosti] 8. Nr. 20. 5—15. 1931.) S c h o n f e ld .

A. H. M. Andreasen, Mahlungsfcinheitsgrade. in der Technik. Vortrag iiber Fein- 
mahlung in der Technik unter Beriieksicktigung der Kornverteilung bei den ver- 
schiedenen Mahlapparaturen. (Teknisk Tidskr. 62. Kenii. 6—8. 12—15. 20—23. 1932. 
Kopenhagen.) J . S c h m id t.

W. Roy Elliot, Teclinische Deslillation. Vf. leitet aus der Theorie der fraktio- 
nierten Dest. Eormeln fiir dio Bercclinung der AusmaBe von Fraktionierkolonnen ab. 
(Canadian Chem. Metallurgy 16. 83—87. April 1932. Shawinigan Chemicals Ltd.) R.IC.M.

Crosby Field, Queeksilberdampf bei der technischen Wćirmciiberlragung. Yorteilc 
der Heizung m it Hg-Dampf, Betriebsbedingungcn u. neuerc Entw. (Chem. metallurg. 
Engin. 39. 216—17. April 1932. New York, B a b c o c k  & W ilc o x  Co.) R. K. M u l l e r .

John J. Grebe, Verbindungen vom Diphenyltyp fiir  Heizung auf hohe Temperatur. 
Vf. gibt einen tlberblick iiber die Orundlagen, dio Warmeiibertragungsbedingungen u. 
die prakt. Ausfiihrung der Heizung m it Diphenyl u. Diphenyloxyd mit Tabellen fiir 
Druck, W armeinhalt u. D. der gesatt. Diimpfe dieser Stoffe bei Tempp. bis 526 bzw. 450°. 
(Chem. metallurg. Engin. 39. 213—16. April 1932. Midland, Mich., Dow C h e m ic a l 
Co.) __________________ R. K. M u l l e r .

Soc. des Etablissements Barbet, Frankreich, Trennen von fluchligen Stoffcn. Es 
wird eine fiir die Verarbeitung der nach dem Verf. des Hauptpatents crbaltenen konz. 
CaCl2-Lsg. geeigneto Kolonne bcschrieben, m it Hilfc dereń unmittelbar wasserfreies 
CoC/2 erzeugt werden kann. (F. P. 39 937 vom 17/7. 1930, ausg. 19/3. 1932. Zus. zu
F. P. 620 332; C. 1927. II. 473.) D re w s .

Augustinus Edvard Jonsson, Schweden, FiUeranordnung fiir Vakuu7nlrocken- 
anlagen. D as Filter enthalt eine Anordnung, welche dio automat. Reinigung der F ilter- 
offnungen gestattet. Die Trockentrommel steht m it der Vakuumerzcugungsanlage auf 
dcm Wcge iiber das Filter in Verb. Die gesamte Anlage wird nahor bcschrieben. (F. P. 
722 700 vom 9/9. 1931, ausg. 23/3. 1932. Schwcd. Prior. 25/9. 1930.) D re w s .

Comptoir de l'Industrie Cotonntere, Frankreich, Filterkerze fiir die Fillration 
von Viseose o. dgl. Es wird eine Aufbringungsart des Filtergewebes auf dio Kerze be- 
sehrieben. (F. P. 721990 vom 27/8. 1931, ausg. 10/3. 1932.) D re w s .

L’Air Liquide, Soc. An. pour 1’Etiide et l ’Exploitation des Proeedes Georges 
Claude, Paris, Trennen von Oasgemischen. Das Verf. des H auptpatents wird dahin ab- 
gcandert, daB wahrend der Trennungsperiodc die FI. aus dcm Verfliissiger in den Nieder- 
druckteil des Trennungsapp. gefiihrt wird, naehdem sie zuvor eino Anzeigeyorr. passiert 
hat. (F. P. 39 925 vom 28/6. 1930, ausg. 19/3. 1932. Zus. zu F. P. 703 862; C. 1931.
II. 1461.) D re w s .

Carbon Dioxyde Co., Ltd., Liverpool, und Edgar Rouse Sutcliffe, Newton- 
Lo-Willows, Verfestigen ton Kohlensdure. Das in dio Entspannungsanlage fiihrendo 
Ventil wird automat, abgedrosselt, sobald der Druck in der Anlage einen gewissen ein- 
stcllbaren W ert iiberschreitet. Die Anlage wird naher beschricben. (E. P. 369 670 
vom 31/12. 1930, ausg. 21/4. 1932.) D re w s .

William Thornton Comer, Atlanta, Kontinuierliche Herslellung von fester Kohlen
sdure. Die dureh Expansioii der fl. C02 erhaltene feste C02 wird in der Expansions- 
kammer dureh eine Schraubenschnecke verdichtet u. aus der Anlage entfernt. (E. P. 
369 629 vom 23/12. 1930, ausg. 21/4. 1932. A. Prior. 28/12. 1930.) D re w s .

Lothar Wolf und Karl Kunze, Halle, Entfernung der ól- oder fetthaltigen Aus- 
seheidungen in den Heizkammem dampfbelieizter Trockenvorriehtungen gemaB D. R. P. 
478 637, dad. gek., daB die Heizkammern zunachst dureh Einw. eines wenig konz., im 
Kreislauf gefiihrten Losungsm. einer Vorreinigung unterworfen werden, u. festgestellt 
wird, ob Verluste an Losungsmm. dureh Undichtigkeitcn in den zu reinigenden Kammern 
eingetreten sind, woranf dann dureh Nachspiilen die Rcste des Losungsm. entfernt u. 
die endgiiltige Reinigung m it einem hochkonz. Losungsm. nach dem im H auptpatcnt
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beschriobenon Verf. yorgenonimcn wird. (D. R . P . 549 804 KI. 82a vom 18/12. 1930, 
ausg. 2/5. 1932. Zus. zu D. R. P. 478 637; C. 1930. I. 2601.) D r e w s .

Paul P. Scholbe, Detroit, Michigan, iibert. yon: Edward E. Sorensen, Detroit, 
Kaltemittel fiir Kompressionskaltemaschinen, bestehend aus 60 Teilen Alhylbrcmid u. 
40 Teilen Alhylchlorid. (A. P. 1 845 355 vom 10/8. 1928, ausg. 16/2. 1932.) Jo h o w .

Paul F. Scholbe, Detroit, Michigan, iibert. von: Edward E. Sorensen, Detroit, 
Kaltemittel fiir  Kompressionskaltemaschinen, bestehend aus 80% Athylalkohol u. 20% 
Kohlensaurediiithylesler. (A. P. 1 845 356 v o m  24/8. 1928, ausg. 16/2. 1932.) J o h o w .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: William 
S. Calcott, New Jersey, Frank A. McDermott, Dalaware, Kiihlflussigkeit, bestehend 
aus Alkoholen, denen zur Verhinderung des Rostens aromat. Diamine zugesctzt werden. 
Daneben konnen noch Aminovcrbb. u. Fettsauren sowie Na„C03 zugesctzt werden. 
(A. P. 1 851 493 vom 11/9. 1928, ausg. 29/3. 1932.) Jo h o w .

Allen Rogers, Indu stria l chem istry: a  m anuał for the  studen t and nianufacturer. 5 th  cd.
(in 2 Yol.) VoI. I, Inorganic. London: Macmillan 1932. (C55 S.) 8°. 30 s. net.

n . Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Joseph Mage und Georges Batta, Die Maasnebd. Das Sachyerstandigengutacliten 

iiber dic Ursachen der im belg. Maastal in der Zeit vom 1. bis 5/12. 1930 in Zusammen- 
hang m it starkem Nobel aufgetretenen Todesfalle kommt zu dem SchluB, dafi die 
Yergiftungen wahrscheinlich durch S 02 bzw. S 03 hervorgerufen worden sind. In 
einzelnen Fallen wurde die Wrkg. dieser Gasc durcli das gleiehzeitige Auftreten yon 
H F yerstiirkt. Die Oxydation des S 0 2 aus der Kohloverbrennung kami durch eino 
Vcreinigung ungiinstiger meteorolog. Bedingungen u. durch dio Ggw. von diese Oxy- 
dation beschlcunigenden Stoffen erklart werden.- (Ind. chim. Bclge [2] 3. 103—11. 
162—72. April 1932.) R. K. M u l le r .

E. A. Elsby, Vcrhiitung der Silicosis. Ausfiihrungen iiber den Gewerbeschutz gegen
Silicosis. (Trans, eeramie Soc. 31. 131—48. April 1932.) S a l m a n g .

F. Flury und F. Zernik, Uber dic Giftigkeit dśs Tliiophens. (Vgl. D itm a r ,
C. 1932. I. 112.) Rcinstcs Thiophen ist bei an sich gleichartiger Wrkg. noch giftiger 
ais reines Benzol. Eino erlieblich verstiirkte Giftigkeit irgendeines Benzol-Thiophen- 
Gemisclies gegeniiber Benzol kommt nach Ansicht der Vff. nicht in Frage. Dagegen 
liegt in der Technik dio Mogliehkeit einer Erhohung der Giftigkeit des RenzoZdampfes 
durch die Ggw. von ungesatt. S-haltigen Verunreinigungen vor. (Chcm.-Ztg. 56. 149. 
20/2. 1932.) E l l m e r .

P. Mecke, Scliwarze Schutzanslriche und dereń Losungsmittel in liygienischer Be- 
ziehung. (Vgl. B e g e r ,  C. 1932.1. 852.) Nach vom Vf. angestellten Verss. sind Anstrichc, 
dio Bzl. u. somit aueh Phenole oder sogar Teer enthalten, zum Anstrich von Behaltern, 
die zur Aufbewahrung von Trinkwassei-, gechlort oder nicht gechlort, sowie yon anderen 
zum GenuG bestimmten Fil. dienen, nicht zu gebrauclien. (Gesundheitsing. 55. 188—90. 
16/4. 1932. Unna i. Wcstf.) F r a n k .

Richard Henry Sansome, Hampton, Middlesex, Feuerloschfliissigkeit, bestehend 
aus einem Gemisch yon 60—90% Brommethyl u. 10—40% Pentachlorathan zusammen 
m it N 2 ais Druckgas. (E. P. 369 003 vom 25/3. 1931, ausg. 7/4. 1932.) M. F. M I tl lk r .

E. Berghausen Chemical Co., iibert. von: Alfred Berghausen, Cincinnati, Ohio, 
Schaumstabilisierungsniitlel fiir Feuerloschm.itlei, erhalten durch Extraktion von Lcgumi- 
nosen, insbesondere der A rt Medicago sativa, wio Alfalfa, u. zwar zuerst in neutraler 
Lsg. u. dann in sckwacli alkal. Lsg. (A. P. 1 848 042 vom 15/8. 1928, ausg. 1/3. 
1932.) . M. F. M u l le r .

m . Elektrotechnik.
A. R. Matthis, Versuche mit lufttrocknendenOllackcn fiir die Elektrotechnik. (Chim. 

ct Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis 688—93. Marz 1932.) S c h e i f e le .
A. M. Roach, Isolierende Olfimisse. 3 Gruppen von Isolierolfirnissen: 1. Film- 

iiberzug auf dem zu isolierenden Materiał. (Emaildraht, gefirniflte Kernbleche, Stoffe, 
Seide u. Papier). 2. Impragniertes Fasermaterial im aufgespulten Zustande. An- 
forderungen u. Arbcitsverff. 3. Firnisse fiir Vollendungsarbcitcn. Prtifung. Vergriinen 
von Firnistiberziigen infolge Saurcbldg. bei der Óloxydation, durch Elcktrolyse u.
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durch. Hochspannungsontladungen. (Oil Colour Trades Journ. 81. 1245—46. 29/4. 
1932.) ICONIG.

A. J. Allmand, Die Drummfahrzeugbatlerie. Der im Eisenbahnbetricb in Irland 
schon yerwendete DRUMM-Akkumulator arbcitet nach der Rk.

Latlung .
2NiO +  HZnO,' ------- Ni„03 +  Zn +  O H '.

Entladung
Die positiye P latte besteht aus Ni(OH)2 +  Ni(OH)3, fiir dio negatiye P latte wird Ni- 
Drahtnetz yerwendet, auf dem sich bei der Ladung Zn abscheidet, ais Elektrolyt dient 
eine Lsg. von ZnO in KOH. Der Ersatz des im EDISON-Akkumulator yerwendeten Fe 
durch Zn bedingt eino wesentliche Erhohung der Spannung bei Vermcidung yon anod. 
Polarisation. Eino Zelle vom Gesamtgewieht von 50,8 kg, die m it 0,296 effcktiycn 
W attstdn./kg/Min. goladon ist, kann im n. Betrieb bei 400 Amp. u. 1,65 V. entladen 
werden, jedoch kann die Stromstarke auch auf 1000 Amp. erhoht werden bei einer 
Leistung von 0,485 W attstdn./kg/Min. Die Selbstentladung ist sehr gering. Die mittlero 
Stronmusbeute betragt 92—93%, dic mittlere Lade- u. Entladespannung 2,03 bzw.
1,65 V., die Energieausbeute demnach prakt. 75%. Die Polarisationsverluste treten in 
der Hauptsache an der positiyen P latte auf. Die Konz. yon KOH u. ZnO richtct sich 
nach den Zwocken, fiir die die Zelle bestimmt ist. (Naturę 129. 386—87. Marz 
1932.) _____ ;______ R. K. M u l l e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Eleklrodenofcn fiir  
Sake, die Ausmauerungen angreifen, dad. gek., daB ein zur Aufnahme dieser Salze 
bestimmter metali. Tiegel yon einer durch Elektroden beheizbaren, die Ausmauerung 
nicht angreifenden Salzmassc umspult ist, die sich in dem zwischen Tiegel u. Mauer - 
werk angeordneten Ringraum befindet. — Ein Durchbrennen dor Heizelektroden bei 
hoheren Salzbadtempp. wird yermieden. Ais die Ausmauerung nicht angreifendes 
Salz kommt z. B. BaCl2, N a,C03 oder K 2C03 in Frage. (Schwz. P. 149 549 vom 
31/7. 1930, ausg. 16/11. 1931. D. Prior. 24/8. 1929.) G e is z l e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoycn, Holland (Erfinder: Johannes 
Antonius Maria van Liempt, Eindhoven), Thermoelemenl, dessen einer Schenkel in 
der Hauptsache aus W, Mo oder aus einer Legierung dieser Metalle u. dessen anderer 
Schenkel in der Hauptsache aus einor Pt-Rh-Legierung besteht. — Der W  oder Mo 
enthaltende Schenkel wird yorteilhaft aus einem Einkrystall hcrgcstellt, um zu ver- 
hindern, daB der D rabt bei Tempp. uber 1000° sprode wird. Das Element besitzt bei 
gleichem Temp.-Unterschied an den HeiB- u. Kaltlótstellen eine doppelt so hohe EK. 
ais ein Thermoelement aus P t u. Pt-Rh. (Ge. P. 128 929 vom 14/4. 1930, ausg. 25/2. 
1932. Holi. Prior. 4/5. 1929.) G e is z l e r .

W. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoycn, Holland (Erfinder: Johannes 
Antonius Maria van Liempt, Eindhoven), Elektrische Oliihłampe oder Enłladungs- 
róhre, dad. gek., daB der Stoff der Einscbmelzdriihto einkrystallin. ist. — Ais Materiał 
fiir die Einschmelzdriihte kommt yorzugsweise W in Frage, das sich wegen seines hohen 
Ausdehnungskoeff. besonders zum Einschmelzen in Glas von hohem F. eignet. Vor den 
gewohnlichen gezogonen Wolframeinschmelzdrahten besitzen Einkrystalldrahte den 
Vorteil der Freiheit yon Oberflachenrissen, was einen absol. diehten AbschluB gewahr- 
leistet. (D. R. P. 548 825 KI. 21f yom 8/11. 1930, ausg. 20/4. 1932. Holi. Prior. 30/11.
1929.) Ge is z l e r .

De Forest Radio Telephone & Telegraph Co., Jersey City, New Jersey, iibert. 
von: Frederiek L. Hunter jr., Towaco, New Jersey, Elektronenrohre. Zur Entfernung 
der Gasreste bringt man in der Róhre beim Auspumpen ein Gemisch aus einem jod- 
haltigen Kaliumsalz, z. B. K J  u. einer Mg-Ca-Legierung zur Verdampfung, indom 
man die Mischung yorzugsweise durch Elektronenbombardement erhitzt. Das Vcrf. 
dient gleielizeitig zur Aktivierung der Kathode. (A. P. 1849 527 vom 10/5. 1924, 
ausg. 15/3. 1932.) G e is z l e r .

International General Electric Co. Inc., New York und Allgemeine Electri- 
citats-Ges., Berlin, Einfuhren von metallisćhem Barium in Ehktronenrohrcn. Um das 
Ba vor der Einfiihrung in die Róhre an der Luft yerarbeiten u. aufbewahren zu kónnen, 
dest. man das móglichst reino Metali im Vakuum oder in einer Atmosphare aus inerten 
Gasen (Edelgase) bci einer Temp. yon iiber 1150° um. Man kann auch das Ba in einom 
Strom von Edelgasen schm. oder bis auf eine Temp. kurz untcrhalb des F. erhitzen, 
auf 400° rasch u. dann langsam abkiihlen. Durch diese Beliandlung sollen sich die 
immer yorhandenen Verunreinigungen (Carbide u. Nitride) gleichmaBig in  der Grund-
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niasse Terteilen, wodurch das Metali widerstandsfahig gegen dio Einw. des Luft- 
sauerstoffs wird. Es lfiflt sich in diesem Zustand loicht zu Drahten oder Bandem 
pressen oder walzen. Vor der Yerformung u. Einfuhrung in die Rohre iiberzieht man 
das Metali m it einem Schutzuberzug von Paraffin oder Ol. Diese Stoffe storen boi 
der Verfluchtigung des Ba in der Rohre nicht. (E. P. 367 792 vom 19/8. 1930, ausg. 
24/3. 1932. D. Prior. 20/8. 1929.) G e is z l e r .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin, Katlwdenslrahlenrdhra fiir Hockstspan- 
nungen, dad. gek., daB unter Benutzung yon fiir Elektronen durchlassigen, aber fiir 
Ionen undurclilassigen Zwisehenelektroden, z. B. Metalldiaphragmen, dio den Ent- 
Iadungsraum yakuumdieht unterteilen, die Geschwindigkeit der Elektronen in an sich 
bekannter Weiso stufenweise gcstcigert u. gleichzeitig eine cntsprechende Steigerung 
der Ionengesehwindigkeit u. dadureh ein storendes Bombardement der Kathodo 
durch positive Ionen Terhindert wird. — Man kann z. B. zwei oder mehrere Ent- 
ladungsgefa.Ce in  geradliniger Fortsetzung zu einer Rohre so vereinigen, daB die einander 
zugekehrten Elektroden aus einer Metallfolie bestehen. (D. R. P. 547 124 KI. 21g 
Tom 16/10. 1927, ausg. 19/3. 1932. A. Prior. 20/10. 1926.) G e is z le r .

IV. Wasser; Abwasser.
A. Lode, Ein Fali von Wasscrblute im Tristacher See in Tirol. Besehrcibung einer 

von schmutziggriiner Verfarbung, Triibung u. starkem tranigon Gerueh begleiteten 
Wasserbliite, dereń biol. Aufklarung mangelhaft erfolgt ist. (Ztsehr. Unters. Lebens- 
mittel 63. 339—42. Marz 1932. Innsbruck, Bundesanst. f. Lebensmitteluntcrs.) M anz.

Edward Bartow und o tis  Melvin Weigle, Zink in der Wasserversorgung. Vortrag.
12 Wasserprobcn aus dem Zinkgrubenbezirk Missouri-Kansas-Oklahoma enthielten
0,9—50 mg/l Zn; das zinkhaltigo W. wurde von Tieren, zum Teil auch von Menschen 
ohne ersichtliche Nachteilo getrunken. Nach Yerss. m it R atten wurde boi steigendem 
Zn-Geh. des W. die Aufnahme eingeschrankt, bei Mengen von 500 u. 1000 mg/l wurde 
auch Nahrungsaufnahme u. Gewichtszunahme geringer; auch bei 1 g/l ergaben sich 
auBer erhohter Reizbarkeit der Tiere an warmen Tagen keine Schadigungen. (Ind. 
engin. Chem. 24. 463—65. April 1932. Iowa City, Iowa Univ.) Man z .

Pilod und Codvelle, Wirkung des melallischen Kupfers auf die Keime des Trink- 
wassers. Bei Beriihrung m it Cu erreichte dost. W. den Aktivitatstypus (1 ccm W. 
to te t in 24 Stdn. bei 37° 0,2 ccm einer Coliemulsion m it 10 Millionen Keimen im ccm) 
bei 18° in 4 Stdn. (bei 0° in 6 Tagen, bei 37° in 72 Stdn.), Licht ist ohne EinfluB, Oa 
unentbehrlich. Die A ktivitat kann im W. nach Entfemung des Metalls iiber 1,5 Jahre 
erhalten blciben. Auch Typhus-, Paratyphus-, Dyscnterie-, Cholcrabazillen, Entero- 
kokken u. selbst Staphylokokken u. Strcptokolcken werden getotet; am widerstands- 
fahigsten war B. pyocyanicus. Dio Wrkg. ist umgekehrt proportional dor Vord. des 
W., dio Temp. von groBer Bedeutung, bei 37° 1000 facho Wrkg. wic bei 0°. Kry- 
stailoide, wie NaCl, K J, Zucker (1: 1000) hindern nicht, Pepton (5: 100), Eialbumin 
(1: 100), komploxe, organ. Verbb. (Urin) heben die Aktivitat des W. auf. Dio Akti- 
yierung des W. oignet sich besonders fiir Konservierung gróBerer Mengen, z. B. von 
Regenwasser; dio Spuren Cu sind daraus, wenn notig, durch Filtration durch Baum- 
wolle oder Sand Ieieht wieder zu entfernen. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 497 
bis 500. 1/2. 1932.) G r o s z f e ld .

Karl Henning, Zu dem Aufsalz: Bedeutung der Membranfilter fiir die Filtration von 
TFas.ser, insbesondere Trinkwasser. Die von HOFFMANN (vgl. C. 1932. I. 1937) empfoh- 
lenen Membranfilter sind wegen ihrer geringen Ergiebigkcit fiir gróBero Loistung nicht 
wirtschaftlich verwendbar. (Angew. Chem. 45. 296—97. 16/4. 1932.) M anz.

W. Hoffmann, Z u dem Aufsalz: Bedeutung der Membranfilter fiir die Filtration 
von Wasser, insbesondere Trinkwasser. Die Verwendung von Membranfiltern ist mit 
Riicksicht auf das reinerc, keimfreie F iltra t fiir Sonderzwccke bei gróBeren Anlagen, 
auch neben der iiblichcn Vorfiltration, u. bei Kleinanlagen gercchtfertigt. (Angew. 
Chem. 45. 296—97. 16/4. 1932.) M anz.

F. M. Wieninger, Ober die Untersuchung von Kesselspeisewasser und Kesselwasscr. 
Vf. bespricht Berechnung der Chemikalicnzusatze, Einstellung u. Kon trolle der Ent- 
hartung durch Unters. von Roh-, Rein- u. Kesselwasser nach bekannten Methoden. 
(Wclischr. Brauerei 49. 91—95. 99—102. 26/3. 1932. Miinchen, Wissenschaftl. Station 
f. Brauerei.) ' M anz.

Karl Hennies, Das Kesselspeisewasser. Vf. erlautert dic bekannten Verff. der
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Rohwasserunters., die Enthartungsverff. u. die Kontrollo des entharteten u. des Kessel- 
wassers. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 72. 214—IG. 264—65. 19/3. 1932.) Ma n z .

V. B. Harley-Mason, Die Behandlung des Kesselspeisewassers. Vorfcrag. Be- 
sprechung der bei der Kesselspcisung storenden Bestandteile des W. u. der bekannten 
Verff. zur Beseitigung. (Chem. Age 26. 351—52. 16/4. 1932.) M anz.

Camille Chardonnet, Frankreich, Wasserfiłter. Dic an dio W.-Leitung o. dgl. an- 
geschlosseno Vorr. enthalt drei Filtcrrahmon, in denen sich Filtermasse von ab- 
nehmender Durchlassigkcit befindet. Die Vorr. wird naher beschricben. (F. P. 722218 
vom 31/8. 1931, ausg. 14/3. 1932.) D re w s .

Josef Muchka, W ien, Vcrfahren zur kontinuierlichen Sterilisierung der kohlen- 
luiltigen Konlaklsubstanzen bei der Sterilisierung von IFasser mittels uberschiissigen 
Chlors und Kolile, dad. gek., daB die Sterilisation der kohlenhaltigen M. glcicbzeitig 
m it der Entclilorierung des W. durchgefiihrt wird, indem die Entclilorierungs- 
masse dem fiir Sandfilter bekannten Umwalzverf. unterworfen wird. Evtl. wird 
dio Uinlagerung der Entchlorierungsmasso m it Hilfe der Strómungsenergio des 
zu entehlorieronden W. durchgefiihrt, zweckmaBig, indem das noch uberschiissigcs 
Chlor enthaltendo W. boi seinem E in tritt in dio Entchloricrungsvorr. den Teil der 
Entchlorierungsmasse, die am liingsten cntchlorierend gewirkt hat, durch Dusenwrkg. 
ansaugt. Vgl. F. P. 696342; C. 1931. I. 1805. (D. R. P. 549 415 KI. 85b vom 13/5. 
1930, ausg. 27/4. 1932. Oo. Prior. 14/8. 1929.) M. F. M u l le r .

A. Eingel, Vcrgasungserscheinungen in Abwasserkanalen und anderen Hohlriium en. Ihro
Erkenng., Messg. u. Beseitigung. Dusseldorf: E d. L in tz 1932. (139 S.) gr. S°. n n .M .6 .— .

V. Anorganische Industrie.
Bernhard Neumann, Zur Schwefelsdurekatalyse. V. (IV. vgl. C. 1930. I. 2290.) 

Vf. hatte gezeigt, daB oxyd. Substanzcn immer dann guto S 0 3-Katalysatoren sind, 
wenn das betreffende Metali in mehreren Oxydationsstufen auftrctcn kann u. das ais 
Zwischcnprod. gebildete Metallsulfat rascli gebildet u. wieder zers. werden kann. Es 
wird nun die Frage aufgeworfen, ob dio Leichtigkeit, m it der Metallsulfate therm. 
zers. werden, ein MaB fiir die katalyt. Wirksamkeit des betreffenden Metalles ist. Dio 
Reihenfolge der therm. Zcrsetzbarkeit ist etwa dic folgende:VOS04, Cr„03-2 S 03, 
2 T i0 2-S03, 2C r20 3-3 S 03, Fe20 3-2 S 03, C u0-S 03, Al20 3'3  S 03, ZnO -S03. Diese 
Rcihenfolgo stimmt mit der Reihenfolge der katalyt. Wirksamkeit nicht sehr gut iiberein. 
CuO u. T i02 fallen aus der Reihe yollig heraus, sie sind verhiiltnismaBig schleehto 
Katalysatoren. Es ist also nicht der Dissoziationsdruck der Sulfate aussehlaggebcnd 
fiir die Brauchbarkeit oines Katalysators, sondern es spielt die melir oder weniger 
leichte 0 2-Abgabe oder -Aufnalimo bei den oxyd. Katalysatoren eme Rolle. Das fiir 
V20 5 geltende Rk.-Schcma ware unter diesen Gesichtspmikten: V20 5 +  S 0 2— >- 
V20 4 +  S 03, v204 +  Va 0 2— ^ V 20 5,. Einige Dissoziationsmessimgen u. Bldg.- 
Wiirmon der L iteratur gestatten eino Ubersiclit, aus der zu entnehmen ist, daB tat- 
sachlich eino Parallelitiit zwischen katalyt. Wirksamkeit u. Zers.-Druck der Oxyde 
besteht. Einige Oxyde fallen allerdings aus der Reihenfolge heraus, diese Unregel- 
maBigkeiten finden aber in folgenden Fallen ihre Erldarung: Cr darf nicht ais Cr20 3 
in Rechnung gesetzt werden, sondom ais hoheres Oxyd, Mn02 ist nur bis 550° wirksam, 
da es dann in Mn20 3 dissoziiert, u. Pb katalysicrt nicht ais P b 0 2, da bei der Katalyse 
Sulfat gebildet wird. Es worden ferner MoOs, Ce02, Bi20 3, U 03 u. einigo Misclikataly- 
satoren auf ihre Wirksamkeit untersucht. Mit 2 Cu0-Cr20 3 bekommt man etwas 
bessere Resultate ais m it Cr20 3, m it Cu0-Cr20 3 etwas schlechtere. Es wird schlieBlicli 
die Abhangigkeit der katalyt. Wirksamkeit des V20 5 von der Vcrteilung kurz besproehen; 
V20 5 zeigt die fur die chem. Katalyse typ. Abhangigkeit des Wirkungsgrades von der 
Temp. am ausgepragtesten. (Ztschr. Elektroehem. angew. physikal. Chem. 38. 304—11. 
Mai 1932. Breslau, Inst. f. Chem. Teclmol. d. Techn. Hochsch.) JUZA.

S. Skowroński und M. A. Mosher, Selen und Tellur. Die Methode, die in den 
meisten amerikan. Cu-Raffinerien zur Gewinnung von So u. Tc aus dem Anoden- 
sehlamm yerwendet wird, wird beschricben. Die elektr. Leitfiihigkeit von Cu sinkt 
von 100,6 auf 99,0 bei 0,0098% Se u. auf 97,5 bei 0,204% Se; auf 99,9 bei 0,0104% Te 
u. auf 99,0 bei 0,195% Te (Zwischenwerte siehe Original). Die Elektrolyse von Tc 
nach M a t i i e r s  u. T u r n e r  (C. 1928. II. 1146) wird kurz besproehen. Es folgt eine
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Bibliographic amerikan, Sammelreferate uber So u. To. (Trans, electrochcm. Soc. 61. 
9 Seiten. 25/4. 1932. Pcrth Amboy, N. J .,  R aritan Copper Works. Sep.) L o r e n z .

Niagara Electro Chemical Co., Inc., New York, iibcrt. von: Gustav Baum,
WeiBenstoin, Gcwinnung ton Wasserstoffsuperozyd. Eine Persulfafclsg. wird in dunner 
Schicht kontinuiorlich iiber dio erhitzte Oberflacho eines Metalles geleitet. Hicrbei ist 
darauf zu acliten, daC dio Oberflacho des Metalles vóllig von der FI. bedeekt ist. Das 
Motali muB gegcn dio Endlsg. bestandig sein. Die H 20 2-Dampfe werden in  der 
Strómungsrichtung der FI. m it solcher Goschwindiglieit abgezogen, da [i dio Fl.-Schicht 
stets erhalten bloibt. (A. P. 1854 327 vom 10/7. 1928, ausg. 19/4. 1932. Oe. Prior. 
11/7. 1927.) D r e w s .

Jones Chemical Co., Inc., McDade, Louisiana, ubert. von: Coulter W. Jones, 
Mo Dade, Louisiana, und John J. Grebe, Midland, Gcwinnung ton Jod aus Latigen. 
Die das J  vornehmlich ais Jodid.e enthaltenden Laugen werden angesauert, elektroly- 
siert u. zur Entfernung des J  m it einem Luftstrom behandelt. (A. P. 1853 621 vom 
26/8. 1929, ausg. 12/4. 1932.) D r e w s .

L 'Azote Franęais, Frankreich, Trocknen von Stickoxyde enthaltenden Gasen. Die 
Trocknung erfolgt stufenweiso in zwei Warmetauschern u. einem m it k Laugo be- 
schickten Kiihler. LaBt man dio Sticlcosyde zwecks Gewimiung von Kalksalpoter auf 
Kalle einwirken, so dient die aus dcm orsten Warmetauscher cntwcichcndo Luft zur 
Entwasserung der Kalktoilchen. Der zweite Warmetauschcr wird mit den aus der 
Kiihlanlage entwcichenden Gascn betrieben. Die Kiihler werden so eingcstellt, daB eine 
nicht vcrd. IIN 0 3 anfallt, welche bei —10° nicht gefrierbar ist. (F. P. 722 354 vorn 
28/11. 1930, ausg. 16/3. 1932.) D k e w s .

Soc. Generale de Fours a Coke Systśmes Lecocq, Briissel, Herstellung von 
Ammoniumsulfat. Das aus den Zontrifugcn usw. stammonde Waschwasser wird nicht 
sofort in  den Sattiger gelassen, sondern crst mehrfach zum gleichen Zweck verwendet. 
N ur ein kleiner Teil der Wasser wird in den Sattiger gefiihrt. (Belg. P. 359 553 vom 
4/4. 1929, Auszug vcróff. 23/10. 1929.) D r e w s .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Hersłellung von Phosphor oder Phos-
phorsaureanhydrid. Die Ausgangsstoffe, z. B. Tricalcium- oder Al-Phosphat, werden 
ohne Zusatz von Kohle oder Si enthaltenden Stoffen bei erhóliter Temp. m it freiem Si 
unter solchen Bedingungen in Ggw. von 0 2 rcagieren gelassen, daB dic zum Sehmelzen 
der Charge erforderliche Warnie durch die Bk. geliefert u. daB der P  ais solcher oder 
ais Anhydrid erhalten wird, wahrend die Schlacke den gewunschten S i02-Geh. aufweist. 
An Stelle des Si konnen entsprechendo Legierungen, wie Ferrosilicium, Venvendung 
finden. Dor Geh. der Schlacke an S i02 kann durch Zusatz von S i02, z. B. in Form von 
Quarz, erjióht werden. (F. P. 721360 vom 14/8. 1931, ausg. 2/3. 1932. D. Prior. 18/8. 
1930. Schwz. Prior. 6/2. 1931.) D r e w s .

Swann Research Inc., Birmingham, ubert. von: John N. Carothers und Stephen 
P. Huger, Anniston, Gcwinnung ton Phosphorsaure. Ein Gcmisch aus Phosphat-
gestein, Koks, Fe-haltigem Materiał u. Bauxit wird bei Tempp. geschm., bei dencn sich
eine fi. Schlacke bildet. Die fl. Nebenprodd., wie Schlacke u. Ferrophosphor, werden aus 
dem Ofen abgezogen. Phosphat, Koks u. B ausit werden in solchen Mengen benutzt, 
daB eine zementartige Schlacke entsteht. (A. P. 1 853 406 vom 28/2. 1927, ausg. 12/4.
1932.) D r e w s .

N. V. Electro-Chemische Industrie, Roermond, Elektrolytisclie Hersłellung ton 
Percarbonaten und Perboraten. Man arbeitet m it Anoden aus Cr-Stahl der V2A-Serie. 
(Holi. P. 26 297 vom 28/8. 1928, ausg. 15/4. 1932.) D r e w s .

General Carbonalpha Co., Wilmington, Thermische Zersetzung kohlenoxydhaltiger 
Gasc mit Hilfe eines Katalysators. Zu F. P. 709 470; C. 1931. II. 2917 ist nachzutragen, 
daB zwangslaufig der Katalysator proportional der Gasmenge cingefiihrt wird u. zur Re- 
gulierung der Rk. verandcrlicho Anteile an festen Rk.-Prodd. m it HiLfe der Abgaso ab- 
gofuhrt werden. (D. R. P . 549 532 KI. 12i vom 16/4. 1931, ausg. 28/4. 1932. F . Prior. 
16/4. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walther Haag, 
Leo Schlecht und Walter Schubardt, Ludwigshafen a. Rh.), Hersłellung ton Ruji 
durch therm. Zers. von C-Verbb. in Ggw. von Metallcarbonylen, insbesondere der Fe- 
Gruppe, dad. gek., daB KW-stoffe, insbesondere Olefine, Diolefine, Acetylene u. dgl., 
ais Ausgangsstoffe venvendet werden. (D. R. P. 549 348 KI. 22f vom 15/7. 1930, 
ausg. 26/4. 1932.) D r e w s .
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Heinrich Paweck, Wien, ElektrolyliscJie Alkali- und Chlorgewinnung. Man arbeitct 
m it Diaphragmon aus Alkalichlorid, dio durch Presscn, Stampfen, GieBen eines Salz- 
breies oder einer feuerfl. Schmelze in die gewiinschte feste Form gebracht sind. Dem 
Alkalichlorid kónnen geringe Mengen von Zement, Ziegelmehl, Wasserglas bzw. S i02, 
Wassorglasasbest, Atzalkali o. dgl. zugesetzt werden. (Oe. P. 127 596 vom 23/3. 1931, 
ausg. 11/4. 1932.) D k e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Alkalicarbo- 
naten. In  fl. NH3 befindliches Alkalichlorid wird in Ggw. von W. bei oberlialb der Zers.- 
Tomp. des Alkalicarbamats liegender Temp. m it dem W.-Gek. der Lsg. entsprechenden 
Mengen von C02 oder Verbb. von C02 m it NH3 behandelt. Ais Neben prod. wird NH4C1 
gewonnen. (F. P. 721307 vom 13/8. 1931, ausg. 2/3. 1932. D . Prior. 19/8.
1930.) D r e w s .

Alexis C. Houghton, B artlett und James G. Miller, Lone Pine, Gewinnung von 
Soda. Die Na,COn, Na2SOj u. andere Salze enthaltcnden Laugen werden zunachst 
auf einen unter 4°/0 liegenden Geh. des Na2S04 lieruntergebracht. Alsdann IfiBt man 
durch Abkiihlen den gróBten Teil des Na2C03 ais Dekahydrat krystallisieren. Letzteres 
wird bis zur Bldg. von Monohydrat erhitzt, von der Mutterlauge getrennt, gewasohon 
u. calcinieit. Verschiedene Ausfiihrungsformen des Yerf. werden beschrieben. (A. P. 
1853 275 vom 28/12. 1929, ausg. 12/4. 1932.) D r e w s .

Soc. An. Alcalina, Seilles-Andcnne, Herslellung von Natriumbicarbonat, Natrium- 
carbonat und lósliclien Magnesiumsalzcn. MgC03 wird in einer Lsg. eines Na-Salzes 
suspendiert u. m it C02 unter Druck behandelt. (Hierzu vgl. F. P. 688 493; C. 1931.
I. 130.) (Belg. P. 359115 vom 19/3. 1929, Auszug yeroff. 25/9. 1929.) D r e w s .

[russ.] W. M. Kusnetzow, F ab rik atio n  von A lum inium sulfat. M oskau-Leningrad: S taa tl,
Chem.-Techn. Vcrlag 1932. (55 S.) Rbl. 0.75.

[russ.] I. N. Kusminyeh, F abrikation  von Karmnerschwefelsaure. M oskau-Leningrad: S taatl.
Chcm.-Techn. Verlag 1932. (95 S.) R bl. 0.50.

YI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Bernhard Neumann, Die Glasur der Terra sigillata. Geschichte der Terra sigillata 

u. ihrer Erforsclnmg. Vf. stellt Verss. iiber einen Geh. an Alkali u. an B20 3 ais Ursaehe 
der Glasurbldg. an. Ein hdherer Alkaligeh. ais im Scherbcn war chem. nachweisbar. 
Ebcnfalls war B20 3 vorhanden. Dunnschliffe zeigten, daB cher von einer gefritteten 
Schicht ais von einer Glasur gesprochen werden konnte. Durch Schmelzverss. wurdo 
gezeigt, daB es sieh um eine Alkali-Borsaure-Eisenglasur handelt. (Sprechsaal 65. 
253— 55. 273—75. 291—93. 7/4. 1932. Breslau, Chem.-techn. Inst. d. T. H.) Salmang.

Jobst Heintze, Uber die Uimcandlungen von Glasuren und das Mischen zweier 
Glamren. Stochiometr. Berechnungen. (Keram. Rdsch.* 40. 254—55. 19/5. 1932. 
Bunzlau.) Salmang.

Bernard B. Kent, Das Emaillieren von Gufleiscn. Nach einer Besprechung der 
Herst. der geeigneten Emaillemischung wird die Zus. des zum Emaillieren verwendeten 
GuBeisens erórtert. Ferner wird auf die Reinigung der GuBstiicke mit dem Sand- 
strahlgeblase, auf das Auftragen der Emaille auf die GuBstiicke, sowie auf das Trocknen 
u. Brennen der Emaille eingegangen. Die hierbci auftretenden Schwierigkeiten werden 
kurz gestreift. (Foundry Trade Journ. 46. 243—44. 21/4. 1932.) E d e n s .

Hugo Hermann, Gemenge und Glasf luf!,. Allgemeine Ausfiikrungcn iiber den EinfluB 
des Gemenges auf die Glasbldg. u. auf Inhomogenitaten. (Glashtitte 62. 358—59. 
23/5. 1932.) Salmang.

Hans Jebsen-Marwedel, Ursprung und Verhalten von Blascn und Schlieren in 
ruhe.nder und slromender Glasschmelze. Die Aussaigerung von SchmelzfluB aus dem 
schmelzenden Gemenge ist kaum zu befiirchten. Bei der Liiuterung durchstoBen dio 
aufsteigenden Blasen das schlierige Glas nicht sofort, sondernfheben 'u. strecken die 
Schlioren wahrend des Aufsteigens. Zerteilung von Schlieren ist auBerst sehwierig u. 
tr i t t  in der techn. Glasschmelze kaum ein.^ Die die Schmelze bildenden Schlieren bilden 
,,difforme“ Systeme.*! Die Aufstiegmoglicbkeiten von Blasen in der yiscosen Schmelze 
werden von W. Gottschall berechnet. Wegen der hohen Viseositat u. der Yerhaltnis- 
miiBig langsamen Stromung ist diese nie turbulcnt, sondern immer laminar, weil die 
REYNOLDsche Zahl nicht erreicht wird. Die durch Auflosung Ton Sand, Sehamotte 
usw. ontstandene Schliere wird in vielen Bildern in ihrer Entw. gezeigt. Haufung der
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Blason gclit oft m it Sehlierenhaufung einhcr, die yerschiedene Zus. haben u. unter 
Gasabgabe miteinander reagieren. An Bildern wird die Bldg. yon Strudeln, Quell- 
punkten u. auf einander abrollendcn Scbiohten gezeigt. In  der Nahe des feuerfesten 
Materials entstehen tonerdereiche Lsgg., die sich dem Glasstrom nur unwillig bei- 
mischcn u. im parallclstrahligen Licht deutlich auffallen. Die Blasenbldg. an fcuer- 
festem Materiał liifit sieh bildlieh yerfolgen, ebenso die Bldg. yon Galleblasen im Glas
strom, die ais Salzblasen im Glase yorkommen kónnen. (Glastechn. Ber. 10. 257—79.
Mai 1932. Gelsenkirchen.) SALMANG.

P. Gilard, Die Durchsichtigkeit des Glases. Ausfiihrungen uber die Wellenlehre des 
Lichts, seine Brechung, Dispersion, Absorption bestimmter Wellenliingen u. EinfluB 
der Zus. der Gliiser auf solche Eigg. (Rev. uniyerselle Mines, Metallurgie, Trayeaux 
publics etc. [8] 7. 397— 401. 426— 29. 15/4.1932. Cristalleries de Val St. Lambert.) Sa l .

Paul Hatschek, Unsichtbares Licht. Kurzer Bericht iiber Anwendungsmóglich- 
keiten von Glasern, die fiir ultraviolettes oder ultrarotes Licht undurchlassig oder 
besonders durchlassig sind. (Photogr. Industrie 30. 365. 6/4. 1932.) F r ie s e r .

Rene Dubrisay, Die, Tonkolloide und ihre. Anwendung in  der Keramik. (Ceramicjuo 
[1] 35. 113—17. Mai 1932. Conservatoire national des arts et metiers.) Sa im a n g .

V. Charrin, Aufbcreitmig der Kaolinc. Bericht iiber die Schliimmyorff. (La Naturo
1932. I. 462—64  ̂ 16/5. 1932.) Salm a n g .

Clyde E. Williams, Verwendung von Melallcn bei Iwheren Temperaturen beim 
Brennen und Trocknen von Tonwaren. Bericht iiber die Erfahrungen m it MetaJlen 
ais Unterlage u. ais zur Yerstiirkung dienende Einlage in feuerfesten Steinen. (Ceramic 
Ind. 18. 308. 310. Mai 1932. Columbus, Ohio.) Salm ang .

Des. Steiner, Feinlcornaufbau und Qualitatscigcnschaften der Zemenle. Wiedergabe 
yon Diagrammen iiber Femheitsgrad des Mahlguts, Festigkeiten in Abhangigkeit vom 
W.-Zusatz, Abbindezeiten u. Mahlfeinheit. Das Feinsto bcwirkt die friihen Festigkeiten. 
(Zement 21. 230—33. 246—48. 21/4. 1932.) Salm a ng .

K. Koyanagi, Zum Erhartungsproblem des Porllandzements. (Vgl. C. 1931. I. 
1658.) Beim Abloschen yon Kalk fand Vf. immer kryst. Hydrat, nie amorphes. (Zement 
21. 257—59. 5/5. 1932.) Salm a n g .

Kurt Wiirzner, Beitrag zum Erhartungsproblem. (Vgl. C. 1931. II. 485. 2043.) 
Die Erhartung hiingt nicht nur von der Art der chem. Verbb. ab, sondern auch von 
den Umstanden, unter denen sio in Bk. tr itt. So kann man aus wasserfreiem. CaCla
u. CaCL-Lsg. gut erhartende Massen herstellen. Das berechtigt aber nicht zur Auf- 
stellung einer Formel fur den Erhiirtungsvorgang. Ohne Kontraktion im Bindemittel 
kann keine Erhartung eintreten. Diese Kontraktion findet ihre Grenze in den zahl- 
reichcn nicht sofort reagierenden Kórnchcn u. im Sand. An der Erhartung kónnen 
sowohl Krystalle wie Kolloide beteiligt sein. Konz. CaCl2-Lsg. kann aus Zement auBerst 
leicht zersetzliche Hydrosilieate, -aluminate u. -ferrite auslaugen, die dureh hydrolyt. 
Spaltung bald Kalkhydrat, SiO., F e20 3 u. A120 3 bilden. Physikal. Vorgiinge spielen 
also bei der Erhartung eine mindestens ebenso wichtige Rolle wie chem. (Zement 21. 
243—245. 28/4. 1932.) Sa lm a n g .

VI. Skola, Kombinierte Priifungsmethodcn. Gleichzeitige Prufung des Steins auf
mehrere Eigg. gibt bessere Bildcr seiner Verwendbarkeit im Bctrieb. (Ber. Dtsch. 
keram. Ges. 13. 167—74. April 1932. Aussig.) • S a lm a n g .

Eduardo Taylor, Mitteilung iiber die Bestimmung von Mehl in Zement. Be- 
schreibung einer Sehlammvorr. m it absol. A. (Rock Products 35. Nr. 7. 46— 47. 9/4.
1932. Cebu, P. I. Ccbu Portland Cement Co.) Sai.m ang .

Bakelite Corp., New York, Schleifmittel, erhalten aus einem Scbleifpulyer, einem 
Bindemittel u. hoherchloriertcn Naphtluilincn, dio frei von Mono- u. Dichlornaphthalinen 
sind. (Belg. P. 363 729 vom 13/9. 1929, Auszug yeroff. 12/3. 1930. A. Prior. 15/9.
1928.) M. F. Mu ller .

O. Demaret, Briissel, Verhindern des Besclilagens und Festhaftens von Wasser- 
tropfen an Glasscheiben dureh t)berziehcn derselben m it einer Celluloseschicht, der 12 
bis 15 Vol.-°/0 Glycerin zugesetzt sind. Vgl. Oe. P. 117830; C. 1930. II. 1270. 
(Belg. P. 363 609 vom 10/9. 1929, Auszug yeroff. 12/3. 1930.) M. F . Mu l l e r .

O. Demaret, Briissel, Verhindern des Beschlagens und Festhaftens von Wasser- 
tropfen an Glasscheiben dureh Auftragen einer sehr diinnen Schicht aus Nitrocellulose, A., 
CCI.,, CHC1,—CHCI2, Glycerin u. Nicotin in der doppelten Mengo A. gel. (Belg. P.
364 097 vom 28/9. 1929, Auszug yeroff. 12/3. 1930.) M. F. Muller .
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O. Demaret, Briissel, Verhindcrn des Bcschlagens und Feslhaftens von Wasser- 
tropfcn an Glasscheibm durch Uberziehen dcrsclbon m it einer durchsichtigen Cellulose- 
haut, die man imchbehandelt durch etwa 1-std. Eintauchcn in alkoh. Lauge, worauf 
m it W. klargewaschen wird. (Belg. P. 364 099 vom 28/9. 1929, Auszug veroff. 12/3.
1930. D. P rio r. 2/7.1926.) M. F . Mu l l e r .

Russell P. Heuer, Hoverford, V. St. A., Chromhaltigc Ziegel. Chromcisenerz wird
fein gcmahlen, m it wenig W., etwa 2 7 ,%  N aH S04 u. etwa 10% feingepulvertem 
MgO innig gemischt, unter Druck geformt u. bei etwa 1100° gebrannt. (A. P. 1 845 968 
vom 17/10. 1928, ausg. 16/2. 1932.) K uh lin g .

Dyckerhoff &  Widmami Akt.-Ges., Deutschland, Betonrohren. Die inneren 
Oberflachcn der Rohren werden nacheinander m it 2 Asphaltschichten belegt, von denen 
die erstc mittels einer Asphaltcmulsion (Kaltasphalt), die zweite mittels warmen 
Asphalts unter Verwendung von Zentrifugen erzeugt ist. Beide Schichten konnen 
Fiillmittel enthalten. Der K altasphalt bricht sehr bald nach dem Aufbringen u. hinter- 
liiBt eine trockene Asphaltschicht, auf welcher der warme Asplialt gut haftet. (F. P. 
718 293 vom 5/6. 1931, ausg. 21/1. 1932. D. Prior. 14/6. 1930.) K u h l in g .

VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
Lenglen und Milhiet, S ie  hygroskopischcn Eigenschafłen der Diingesalze und ihrer 

Gemische. Durch Lagem in diinner Schicht an der Luft von bekanntem Feuclitigkeits- 
gch. wird die W.-Aufnahme bestimmt. Die untersuchten Stoffe, Handclsware m it Aus- 
nahme des NaCl, sind nach sinkender W.-Aufnahmefahigkeit geordnet: Ca(N03)2 m it 
etwas NH4N 0 3, Ca(N03)2, K 2HPO.„ NH4N 0 3, N aN 03, Sylvinit, K N 03, Harnstoff, 
KC1, NH.,C1, NaCl, Supcrphosphat, (NH4)2S 04, K 2S04. Ferner wurden zusammen- 
gesctzte Diingesalze u. Laboratoriumsgemische untersucht u. gefunden, daB KC1 
die Gemische gegen feuchte Luft empfindlieh macht, Harnstoff wirkt ahnlich. In  
granulicrter Form, oder bei Zusatz von unl. Stoffen, wie CaC03, werden dio Diinge- 
m ittel widerstandsfahiger gegen feuchte Luft. (Superphosphatc 5. 49—56.
1932.) L. W ole .

K. A. Nessmejanowa und W. P. Konzewitsch, Schioimmaujbercitung von Roh- 
phosphalen des zentralen Tschernosiomgebietes. Bericht iiber die bei nicdrigprozentigen 
russ. Phosphoriten erzieltcn Erfolge. (Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai]
1931. 653.) Sc honfeld .

S. I. Wolfkowitsch, L. Berlin, A. Winokurowa und A. Ssalowa, Zum Chemis-
mus der Zerseizung der Chibiner Apatit-Nephelinerze durch ScMcefelsaure. Zur Super- 
phosphatfabrikation werden in RuBland Chibiner Apatit-Ncphelinerze benutzt. Dieser 
Rohstoff unterscheidet sich erhcblich von den iibrigen russ. Phosphoriten organogenen 
Ursprungs, u. der Zweck der Untcrs. war, dio Zers. der Einzelbestandteile des Apatit- 
Nephelins durch H 3P 0 4 u. H 2S 04 klarzustcllen. Das Erz ist gekennzeichnet durch 
krystalline Struktur des Apatit-s, eine innige Venvachsung des Apatits m it Nephelin, 
Agirin u. Titanomagnetit, durch relativ hohe D. (ca. 3,2) u. hohen P 20 5-Geh. (bis 39 
bis 40%), durch Abwesenheit von Carbonaten, was dio Zers.-Energic herabmindert 
u. eine geringero Porositat des Superphosphats bedingt, langsamerc Zers. des Apatits 
im Vergleich zu Phosphoriten gleichen Vennahlungsgradcs, sehr rasche Zers. des Nephe- 
lins in Siiuren, was gleichzeitig m it der Bldg. von Sulfaten des K, Na u. Al auch die 
Bldg. von kolloider Kieselsaure zur Folgę hat, dio langsame u. unvollstandige Zers. 
des Titanomagnetits u. des Agirins. Eine Unters. uber dio Zers. der Einzelmineralien 
dieses Erzes u. von Gemischen dieser Mineralien m it flotiertem A patit m it 40% P 20 5 
u. 0,9%  unl. Biickstand fiihrten zu folgenden Schliissen. Durch H 2S04 u. durch Kónigs- 
wasser zers. sich am leichtesten u. vollstandigsten das Nephelin; es folgte Apatit, dann 
Titanomagnetit u. schlieBlich Agirin. Sowohl reiner A patit wic das nicht angereichcrte 
Apatit-Nephclinerz lassen sich bei hinreichender H 2S 0 4-Norm. u. feiner Zermahlung 
durch H 2S 04 prakt. vollstandig zersetzen (bis zu 0,95—0,98). Die Zers. der Mineralien 
verlauft prakt. gleich in 96%ig. H.SO, u. in Kónigswasser (in der Siedehitze). Dio 
prakt. H 2S 0 4-Norm. fur dio Zers. von Nephelin betrug 1,08, fiir Titanomagnetit 1,14, 
fiir Agirin 0,37 Teile. Die Lóslichkeit des Titanomagnetits nimmt ab m it der Konz. 
der H 2SO.„ wahrend diejenige des Agirins u. Nephelins innerhalb 20—78%ig. H 2S 04 
imverandert bleibt. Langere Einw. der Reagentien (von 1—10 Stdn.) erhohte nicht 
die Lóslichkeit der Mineralien, manchmal erniedrigt sio sio sogar. Ein aus A patit +  
Agirin dargestelltes Supcrphosphat enthielt keine kolloidalcn Stoffe, bei Ggw. von



1932. II. HVI1. A g r i k u l t u r c h e m i e ; D O n g e m i t t e l ; B o d e n . 109

Nephelin bilden sich dagegen Kieselsauregele. Die Superphosphatbldg. aus dem Apatit- 
Nephelinerz verlauft nach folgender Hauptrk.:

2 Ca5F (P 0 4)3 (Apatit) +  7 H ,S 04 +  17 H„0 =
3 GaH4(P 04)3- H20  +  7 CaS04- 2 H 20  +  2 H F  .

(K, Na)Al2Si20 8-n S i02 (Nephelin) +  4 H 2S 04 +  (18 +  n) H 20  =
A12(S04)3-18 H aO +  (K, Na)2S 04 +  n. SiO„-aq (Gel)

A12(S04)3-18 H20  +  (K, Na)2S04 +  6 H aO — y  Alaune .
(Journ. chem. Ind. [russ.: Sliurnal cliimitschcskoi Promyschlennosti] 8. Nr. 15/1G.
1—8. 1931.) Schonfeld .

I. I. Kukuschkin, Besonderheiten der Arbeit mit Apatiten im Yergleicli zu Phos- 
phoriten. Es werden die Ursachen des verschicdenen Verh. von reinen Apatiten u. 
gewissen russ. Pliosphoriten bei der Superpliosphatherst. erortert. (Journ. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal ohimitscheskoi Promyschlennosti] 8. Nr. 15/16. 9—16. 1931.) Schonf.

Heinrich Erhard, S ie  italienischen Mullvergiirungsverfahren. K rit. Bcsprcchung 
der Verff. von BOGGIANO-PICO u. Becca ri, wobei ersteres am giinstigsten beurtcilt 
wird. Beide Verff. eignen sich bisher nur zur Einfiihrung in Landern m it w. Klima, 
wiihrend sio in unseren Kliniaten noch nicht durchfiihrbar sind. (Ztsehr. Gcsundlioits- 
toehn. Stiidtehygiene 24. 107—14. Marz/April 1932. Berlin.) Grim m e .

F. Roli, Die Gasdurchldssigkeit von Sanden und Boden in  hóheren Temperatur en
und bei verschiedenen Gascn. Die Gasdurchlassigkeit sinkt mit steigender Temp. u. 
nahert sich einem Endwert, der durch KorngroBo u. Verdickung beeinfluBt wird. Bei 
Unterss. mit C02, Luft u. 0 2 zeigte sich, daB C02 die Sandsiiulo leichtcr durclistreicht 
ais Luft u. 0 2. Die Unterss. gehen bis zu Tempp. von 1000°. (Ztsehr. Pflanzenernahr. 
Dungung. Abt. A. 23. 392—97. 1932. Leipzig.) W. Schultze.

H. J. Page, Untersuchungen uber den Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf im Boden. 
V. Der Ursprung der Humussubslanz des Bodens. (IV. vgl. C. 1932. I. 2504.) Dio 
Anwesonheit groBcr N-Mengen in der Humussubstanz des Bodens spricht gegen dio 
Entstehung aus Lignin. Vermutlich geht die Umsetzung des Lignins zu Humus in 
Ggw. von N-haltigen Verbb. vor sich, dio sieh in den ProzeB m it einschalton. Verss. 
dariiber sind im Gange. (Journ. agricult. Science 22. 291—96. April 1932. Rotham- 
sted.) W. Schultze.

R. P. Hobson und H. J. Page, Untersuchungen uber den Kohknstoff- und Stickstoff- 
kreislauf im  Boden. VI. Die Extraktion des organischen Bodenslickstoffes mit Alkati. 
(V. ygl. vorst. Ref.) Die Alkaliextraktion lieferte in gleichem MaBo ansteigende C- u. 
N-Werte von verschiedenen Boden. (Journ. agricult. Science 22. 297—99. April 1932. 
Rothamsted.) W. SciIULTZE.

Robert A. Greene, Einflu/3 der Temperatur auf die Stickstoffestlegung durch 
Azotobacter. Unterss. m it Reinkulturen von Azotobacter agilis, A. vinelandie, A. vitreus, 
A. woodstownii, A. beijerinekis u. A. chroococcum. Die Tempp. fiir die optimalo 
N-Bindung lagen bei 23—35°. Azotobactcrkulturen aus dem warmen Klima von 
Arizona zeigten bei hoheren Tempp. noch gróBere N-Bindung ais solche aus kiihleren 
Regionon. (Soil Science 33. 153—61. Marz 1932.) W. Schultze .

A. Balachowsky, Der insektenlotende Wert der Emulsionen pflanzlicher Ole im  
Kampfe gegen die den Kulluren schadlichen Blattlduse. Dio aus 1,5 kg weiBer Marseiller 
Seife, 0,5—11 OIiven- oder ErdnuBól (auoh ranzigem) in 100 1 W. bereitete Emulsion 
erwies sieh ais iiuBerst wirksames u. fur dio Pflanzon unsehadliches Spritzmittel. 
(Buli. Matióres grasses 15. 274—77. 1931.) Groszfeld .

G. Goetze und W. Schleusener, V er suche zur Bekdmpfung der Weidenblattkdfer.
Spritzungen mit zuckerhaltigen NaF-Lsgg. wirkten absolut sicher. (Ztsclir. Pflanzen- 
krankh. Pflanzensehutz 42. 49—58. Febr. 1932. Landsbcrg/W.) Gr im m e .

F. Hengl, P. Reckendorfer und F. Beran, Zur Verwendung von Arsen- und 
Bleimitteln in  der Rebschadlingsbckampfung. Bei Spritzung mit Pb-Arsenat betrug 
5 Wochen nachher der Geh. der Trauben an As20 3 noch 0,8—5 mg, an Pb 0,7—6 mg/kg., 
in den Traubenmosten u. Weinen 0,1—1 mg As20 3 bzw. 0,2—1,4 (Most) u. 0,15— 1 
(Wein) mg Pb. Dor Pb-Geh. des WeineS ist auch boi Berucksiehtigung der stiindigon 
Abnahme daran noch bedcnklich. Durch Blauschonung war keine wesentliche Pb- 
Abnahme zu erreichen. Die prakt. Vorteile des Pb-Arsenates gegenuber anderen 
Mitteln scheinen iibersehatzt zu w’orden. Der As-Geh. ist bei Most u. Wein unbedenk- 
lich, erfordert aber bei Trauben ein Abwaschen vor dem GenuB. (Wein u. Rebe 13. 
459—68. 1932. Wien, Bundesanst. f. Pflanzensehutz.) GROSZFELD.
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George John Bouyoucos, Sludien iiber das Dispersionsverfahren der Hydromełer- 
melhode zur Durchfuhrung meclianischer Bodenanalysen. Meohan. Bodenanalysen mit 
dem vom Vf. entwickelten Ruhrapp. (vgl. C. 1930. II. 3627). Ein 10 Min. langes 
Riiliren licfcrtc den gleichen Dispersionsgrad wie ein 16-std. Schiitteln nach der vom 
U. S. B ureau  OF Soils yorgcschriebenen Methode. (Soil Science 33. 21—26. Jan . 
1932. Michigan, Agricult. Exp. Stat.) W. Schultze .

George John Bouyoucos, Weilere Untersuchungen iiber die Zusammenhdnge 
zwischen den Feinbestandteilen der Boden und ihren physikalischen Eigenschaften. 
(Vgl. C. 1931. I. 512.) Mechan. Bodcnuntcrss. Es bestchen gcsctzmaBige Zusamnien- 
liange zwischen dem Geh. an Feinbestandteilen (Kolloide, Ton 0,0—0,005 m) u. dem 
Kriimelpunkt, dem FlicBpunkt u. der oberen Plastizitiitsgrenze. (Soil Science 33. 
27—40. Jan . 1932. Michigan, Agricult. Exp. Stat.) W. Schultze .

Amar Nath Puri, Ein neuer Hydromelerlyp zur mechanischen Bodenanalyse. Dio 
Hydrometermethode von BO U Y O U C O S (C. 1928. II. 2051) ist rein empir. u. entbehrt 
der wisscnschaftlichen Grundlage. Vf. entwickelt eine neue Apparatur, der das ariio- 
metr. Prinzip zugrunde liegt. Dio Sedimentation einer 2°/0ig. Bodensuspcnsion (lier- 
gestellt m it I/1-n. NaCl-Lsg.) wird an der gleichzeitigen Senkung einer geeichten Spindel 
gemessen. Durch Vergleich m it Boden von bekannter mechan. Zus. erhiilt man den 
prozcntualcn Anteil der cinzolnen KorngróBenklasscn. (Soil Science 33. 241—48. April 
1932. Lahore, India.) W. SC H U L T Z E .

C. Pirot, Wasmes, Verarbeiten von loslichen Diingemitteln. Das Diingemittel wird 
m it einem porigen oder adsorbicrendcn Gcstcin in einer Zerkleincrungsanlage behandelt. 
Auf diese Weise wird z. B. ein Alkalinitrat m it Ca-Phosphat behandelt. (Belg. P. 
357 284 vom 9/1. 1929, Auszug veroff. 19/7. 1929.) Drew s.

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken A.-G., Gampel und Basel, 
Streufdhige Nilrophosphatdunger. Dio Nitrophosphate werden m it trockenon, nicht 
hygroskop. Streckmitteln vermischt. Man bringt letztere durch Erhitzen oder schwache 
Olung zum Haften. (Belg. P. 356 562 vom 12/12. 1928, ausg. 25/6. 1929. Schwz. Prior. 
22/12. 1927.) Drew s.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Saalgutbeize, Konservierungs- 
und Desinfeklionsmittel, bestehend aus einer Mischung einer Alkoxyathylquceksilber- 
vorb., insbesondere vonA thyl- oder Methyloxyathylquecksilberchloriden, -oxalaten u. 
-hydroxyden m it einem Streckungsmittel, wie Talkum, Soda, Kieselgur, Bicarbonat, 
gegebenenfalls unter Zusatz von Netzmitteln, wie naphtholpeehsulfosaures Na. — 
Z. B. vernichtet eine Mischung von 4,5 g Methoxydłhylquecksilberoxalat u. 95,5 g Soda 
in 0,125°/oig. Anwendung boi 30 Minuten Tauchdaucr den Haferflugbrand vollstandig. 
(Schwz. P. 149 327 vom 24/3. 1930, ausg. 2/11. 1931. D. Prior. 6/4. 1929.) Sa r r e .

Etablissements et Laboratoires Georges Truffaut, Soc. An., Versaillcs, und 
La Radiotechnigue, Soc. An., Paris, Konsernieren von Saatgelreide, dad. gek., daB 
das Getreide zunachst bei ungefalir 35° getroeknet u. dann in der fiir dic Aufbewahrung 
von Mehl bekannten Wcise in Biichscn gofiillt wird, worauf diese evakuiert u. ge- 
gebeuenfalls m it N 2 oder anderen inerten Gasen gofiillt werden. (D. R. P. 549 915
KI. 53 c vom 17/10. 1929, ausg. 3/5. 1932. F. Prior. 10/11. 1928.) Schutz.

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemisclie Industrie G. m. 
b. H., Miinchen (Erfinder: Franz Xaver Schwaebel), Verfahren zur Herstellung ver- 
stdubbarer PJlanzenschulzmittel, enthaltend wasserabstoBende Zusatzstoffe, z. B. Talkum, 
olsaurehaltige Kieselgm-, fetthaltige Blcicherde, Ki'eide oder Asbestpulver, dad. gek., 
daB den wirksamen Anteilen durch wassorlosliehe hydrophilo Zusatze, wio lignin- 
oder peehsulfosaure Salzc, Cascin, Dextrin oder Gummi arabicum, Wasserbenetz- 
barkeit ertoilt bzw. vorhandene Benetzbarkeit verstarkt wird. ZweekmaBig werden 
die wirksamen Anteile zuorst m it den hydrophilen Stoffen impragniert u. dann mit den 
wasserabstoBendon Tragcrstoffen vermischt. Vorteil: erheblicli gesteigerte Haft- 
festigkeit u. Wetterbcstiindigkeit. (D. R. P. 545 339 KI. 45 1 vom 19/2. 1930, ausg. 
29/2. 1932.) Grager .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Karl Górnitz u. Herbert Schotte), 
Staubformiges eiweifthaltigcs Pflanzenschułzmitłel, gek. durch einen Geh. an gegerbten 
EiweiB3toffen. Vorteile: yerbesserte Haftfestigkeit, Regenbestandigkeit, feinste Ver- 
staubungsfiihigkeit u. Fehlen yon Hygroskopizitiit. (D. R. P. 541 689 KI. 45 1 vom 
1/9. 1927, ausg. 14/1. 1932.) ______  G r a g e r .
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[russ.] P . I . Basanow, F ab rik atio n  von M ineraldiingern. M oskau-Leningrad : Staatl. Chem.-
Teohn. Verlag 1932. (8G S.). R bl. 0,70.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
H. Pinsl, Neuere und zukunftige Eisengewinnungsverfahren. Ztisammenfassende 

Betrachtungen. (Metallbórse 22. 481—82. 513—14. 23/4. 1932. Amberg.) E d en s .
Arthur G. Mc Kee und Wm. A. Haven, Moderna Entwicklungen auf dcm. Gebiele 

der Hochofenkonstruktion und des Hoclwferibaues. Zwei moderne Entwicklungsrichtungen, 
namlich der Bau yon Hochofen fur eine tagliche Leistung yon 1000 t, femer die Ver- 
wendung yon Hochofengas ais Heizgas fiir Koksofen, Stahlworksofen u. Wiirmeofen, 
werden eingeliend besproehen. Insbesondere wird auf dio durch diese Entw. bedingten 
Anderungcn hinsiehtlich des Hochofenbaues u. dor zum Hochofenbotrieb gehdrigen 
Anlagen, wio Geblase, Gichtgasreinigung, Dampfkcssel usw. naher eingegangen. 
(Trans. A. S. M. E. Iron and Steel 52. Nr. 7. 13—24. 1930. Cleyeland, Ohio, Arthur
G. Mc Kee & Co.) E d en s .

Geo. E. Butler, Der moderne Hochofen. Nach einer Bcsprechung der Entw. der 
Hochofen in Amcrika wird auf die auf dem europaischen Festland yorwendeten Hoch- 
ófen groBeren AusmaBes eingegangen. Konstruktiye Einzelheiten hinsichtlich des Auf- 
baues u. der Ausmauerung werden erórtert, forner wird auf einige Bcsonderheiten 
des Hoehofenprozesses (Erzaufberoitung, Wiedergewinnung des Giclitstaubes) ein
gegangen. Zum SchluB werden die engl. Hochofen besproehen. (Foundry Trade Journ. 
46. 145. 177—79. 17/3. 1932.) E d en s .

George W.Tobin, Der Belrieb moderner Hochofen. Zusammenfassendes uber die 
Vorteile groCer Hochofcnabmessungen, sowie iiber die Anlage der GieBhalle. (Blast 
Furnace Steel P lant 20. 257—58. Marz 1932.) E d e n s .

Herman Sundholm, Eine Anlage zur magnelischcn Aufbereilung von Eisenerzen. 
Die Behandlung von minderuiertigen Erzen. Beschreibung der Anlage u. Angaben iiber 
die erzielten Resultate fur die yersehiedensten Erzsortcn. (Iron Coal Trades Rev. 
124. 4—5. 1/1. 1932.) E d en s .

P. J. Holmąuist, Der Einflufl der Mikrostruktur und der Rostung auf den Ver- 
lauf der Zerkleinerung bei gewissen Eisenerzen. Dio Absicht der gemeinsam mit S. Bruno 
durchgefiihrten Verss., durch vorhergchendo Rostung von Fe-Erzen eine bessere Zer
kleinerung u. effcktivere Anreicherung zu erzielen, wurde in den meiston Fallen nicht 
erreieht. Ais Ursache dafiir wurde bei den Quarzsanderzen die feine Verteilung des Fe- 
Erzes, bei den glimmerartigen Erzen die Zers. wahrend der Rostung festgestellt. Es 
wurde gofunden, daB dio Rostung allgemein die Feinschlammbldg. herabsetzt. Die ein- 
zelnon Erztypen zeigten charakterist. Zerkleinerungsdiagramme, die m it der Kornigkeit 
u. Hartę der Erze in einem gewissen Zusammenhang stehen. Tabellen u. Diagramme 
im Original. (Jernkontorets Annaler 116. 119—48. 1932. Stoekholm, Techn. Hochsch., 
Mineralog. Abt.)  ̂ E . Ma yer .

Ernst Janeeke, Ober die Gleichgewichte im System Fe—C—O. Nach einer kurzeń 
Besprechung dor binaren Systeme C-O, Fe-0 u. Fe-C wird unter Benut.zung ycr- 
schiedener nouerer Arbeiten die fruher (C. 1929. I. 1910) gegobenc schemat. Darst. 
der idealen Gleichgewichte im System Fe-C-0 zu einer quantitativ richtigen ergiinzt. 
Die Gleichgowichte bei yerschiedenen Drucken u. Tempp. werden berechnet u. graph. 
wiodergegeben. FerJier werden in einer neuen Darst. dio metastabilen Gleichgowiehto 
yon den stabilen scharf untersehieden. Fiir einigo monoyarianto Glciehgewichte werden 
die Gleichungen fiir die Beziehungen von Druok u. Temp. angegeben, u. es wird die 
Bildungswarme von Fe3C berechnet. Von dem monovarianten Gleichgewicht m it Gas 
u. den festen Phason Fe, Austenit, FeO wird gezeigt, daB es entgegen bisherigor Ansicht 
ein Druckmaximum im stabilen Gebiot bei etwa 820° aufweist. Die Beziehungen von 
Druck, Temp. u. Zus. des Gases zu den Bodenkórpcrn wird in graph. Darstst. wieder- 
gegeben, ferner wird eine raumliche Darst. der gesamten Gleichgewichte aufgestellt. 
Die hauptsaehliohe Literatur iiber das System Fe-C-0 wird zusammcngestellt. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chom. 204. 257—90. 24/2. 1932. Heidelberg u. Oppau.) E den s .

E. C. Bain, E. S. Davenport und W. S. N. Waring, Das Gleichgewichtsschaubild 
von Eisen-Mangan-Kohlenstofflegierungen von handelsiiblicher Reinheit. Nach einer Be
sprechung des Systems Fe-Mn-C werden an Hand von Schmelzen mit C-Gehli. bis 1,5% 
u. Mn-Gehh. bis 15%, die durch geeignete Warmebehandlung bei yerschiedenen Tempp. 
in den Gleichgewichtszustand gebracht waren, Schnittschaubilder fiir konstantę Mn-
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Gehh. bzw. fur konstantę C-Gehh. aufgestellt. Ferner werden Gefiigodiagramme auf- 
gestellt fiir Legierungen, die von 950° in W. abgesclireckt bzw. an der Luft abgekiihlt 
werden; ferner werden die Gebietc abgegrenzt, in denen der Austenit bei Wasser- 
abschreckung u. bei Abkiililung in fl. Luft bestandig bleibt. {Techn. Publ. Amor. Inst. 
Mining metallurg. Engineers 1932. Nr. 467. 24 Seiten. Kearny, N. J . ; Res. Labor. 
United States Steel Corp.) E d en s .

W. Schut und J. D. Jansen, TJntersućkungm iiber Ferrosilicium. An Hand der 
einschlagigen Literatur u. eigener Verss. wird iiber die Bldg. von PH 3 (u. manchmal 
von AsH3) boi der Beriihrung von Ferrosilicium m it W. oder feuchter Luft berichtet. 
Es zeigt sich, daB insbesondere Fcrrosiliciumsorten m it 40—60% Si zum Zerfallen 
neigen u. daher infolge ihrer vergróBerten Oberflacho sehr gefahrlich hinsichtlich der 
Bldg. yon PH 3 soin konnen. In  einem weiteren Teil der Arbeit wird iiber dic analyt. 
Best. des Si-Goh. von Ferrosilicium durch Erm ittlung des spezif. Gewichtes, ferner 
durch Rontgenaufnahmen, berichtet. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. 321—41. 15/3. 
1932. Rotterdam .) < E d en s .

Edgar Spetzler und Helmut Spitzer, Uber die Entschioefelung des Thomasroheisens. 
An H and von prakt. Verss. wird die Entschwcfelung des THOMAS-Roheisens auf der 
F ah rt vom Hochofen zum Mischer, ferner im Mischer, endlich auf der F ah rt vom 
Mischer zum Konverter untersucht. Diese Entschwefelung kann gefórdert werden 
durch Zugabe von gebranntem Kalk in dic Roheisenpfanne beim Abstich, ferner in 
den Mischer, auBerdem durch eine voriibergehcnde Abstellung der Mischerbeheizung, 
endlich durch die Zugabe von sog. WALTER-Briketts in die Konverterpfanne. (Stahl 
u. Eisen 52. 233—35. 10/3. 1932. Rheinhausen, Ber. Nr. 223 StahlwerksausschuB 
V. d. E.) E d e n s .

Gustav Meyersberg, Einflufi der Bearbeitung auf die Ergebnisse des Biegeversuchs 
bei OicPeisen. (Vgl. C. 1932. I. 2990.) An guBrohen, teilweise u. ganz abgedrehten 
GuBeisenstiiben von 30 mm Durehmesser u. 600 mm Stiitzweite werden die Werto 
fiir die Durchbicgung, Biegefestigkeit u. Verbiegungszahl ermittelt, ferner wird an 
Hand von Haufigkeitssummen-Kurven die Streuung der Prufungsergebnisse errechnet. 
Es zeigt sich bei den halb bcarbeiteten Stiiben eine kleino Steigerung der Durchbicgung 
u. der Biegefestigkeit im Vergleich zu den rolien Proben, wahrend dio Verbiegungszahl 
fast unverandert bleibt. Bei den ganz bcarbeiteten Stiiben wird nur bei der Durch- 
biegung u. der Verbiegungszahl, kaum aber bei der Biegefestigkeit, eine weitere Steige
rung der Werto festgestellt. Dic Streuung der Prufergebnisse war nur bei den ganz 
abgedrehten Stiiben yerhaltnismiiBig gering, was darauf hindeutet, daB es haupt- 
sachlich die Auslósung von GuBspannungen ist, die den bcarbeiteten vom unbearbeiteten 
Bicgestab unterscheidet. (Arch. Eiscnhiittenwcsen 5. 511—12. April 1932. Berlin, 
Mitt. EdelguBverband, G. m. b. II.) E d en s .

Gustav Meyersberg, Einflufl der Probeslabmafle auf die Ergebnisse des Biegeversuchs 
bei Gupeisen. An unbearbeiteten Probestaben aus verschiedenen GuBeisensorten wird 
festgestellt, welchen EinfluB vcrschicdene Durehmesser (30, 18 u. 12 mm) u. verschiedene 
Verhiiltnisse (20, 15 u. 11,1) von Probenlange zum Durclnnesser auf dic Werte fiir die 
Durehbiegung, Biegefestigkeit u. Verbiegungszahl ausiiben. Durchbicgung u. Ver- 
biegungszahl nehmen mit kleiner werdendem Durehmesser u. Langenverhaltnis ab, 
wahrend dio Biegefestigkeit zunimmt. Der Hauptteil der Abnahmo bei der Durch - 
biegung u. Verbiegungszahl entfallt auf den EinfluB der veriinderten geometr. Proben- 
verhaltnisse u. liiBt sich daher uberscliliigig nach dem HoOKEschen Gesetz berechnen. 
Die Zunahme der Biegefestigkeit ist allein auf den EinfluB der Gefiigeiinderung des 
Werkstoffes durch dio veriinderten Abkuhlungsverhiiltnisse zuriickzufiihren. Dio 
erforderlichen Zuschliige bei der Umreclinung der W erte des Biegeyers. nach dem 
HoOKEschen Gesetz lassen sich aus aufgestellten Kurven entnehmen, wobei auch 
der EinfluB der GuBeisensorte Bcriicksichtigung findet. (Arch. Eisenhuttenwesen 5. 
513—17. April 1932. Berlin, Mitt. EdelguBverband, G. m. b. II.) E d en s .

I. Musatti und G. Calbiani, Die Prufungsmetlioden fiir graues GuPeisen und die 
Abnahme der Giisse. Zusammenstellung der verschiedenen Fcstigkeitsproben u. der 
Abnahmebedingungen fiir GuBeisen in yerscliiedenen Landem. (Metallurgia Italiana 
24. 267—90. April 1932. Mailand, W iss.-tec h n . I n st . E rnesto  Breda .) R. K. M.

A. W. Walker, Die Prufung von EisenguPstiicken. Nach einer kurzeń Bespreehung 
der Faktoren, welche die Fcstigkeit von GuBeisen beeinflussen, wird des naheren auf 
dio Normcn u. die Durchfiihrung der Biegepriifung, des ZerreiByers. u. der Hartę-
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priifung eingegangen. Zum ScliluB wird ganz kurz dio Horst. von Spezialgufieison 
gostroift. (Foundry Trado Journ. 46. 233—35. 14/4. 1932.) E d e n s .

Hans Jungbluth und Paul A. Heller, Wandsłdrke und Biegefestigkeit des Chifl- 
eisens. Schrifttumsangaben uber die Biegefestigkeit u. Durchbiegung von GuBeisen 
boi Verwendung von Probestaben m it vorschiedenen Durchmessern werden m it dem 
Ziel ausgewertet, dio Untorschiede der Fostigkeitseigg. durob mathemat. Gleichungen 
in Beziehung zueinander zu setzen. Die hierbei entwiekelton Zusammenhange gcbcn 
ein einfaches Mittel an dio Hand, um Zahlenunterlagen uber Ergebnisse yon Biege- 
verss., insbesondere hinsichtlieh der Vcrbiegungszahl, krit. zu priifen. Diese Zahl ist 
besonders wichtig ais zuyerlassiges Kcnnzeichen der Wandstarkenempfindlichkeit cinor 
GuBeisensorto, die sich aucli fiir Biegebeanspruchungen durch dio Stellung des Wcrk- 
stoffes im GuBeisenscliaubild naoh M a u r e r  auspragt. (Arch. Eisenhiittenwesen 5. 
519—22. April 1932. Essen.) E d e n s .

Nicolas J. Wark, Vera.nderung der Zusammensetzung von Stalli und Sclilacke beim 
Absleclien aus dem Ofen in  die Pfanne und beim Vergie[Sen in  die Blockformen. Dio 
Wechselwrkgg. zwischen Stahl u. Sehlacko beim Abstechen u. VergieBen von Elektro- 
stabl (Transformatoreneisen, Cr- u. Cr-Ni-Stahl) aus einem 15 t-tlEROULT-Ofcn werden 
zahlenmaBig verfolgt, wobei insbesondero auf die UngleichmiiBigkeiten in der Zus. dor 
Pfannensehlacko eingegangen wird. Infolgo der metalloxydarmen Schlacko finden 
keine nennensworten Wechsclwrkgg. sta tt. Anders sind die Verhaltnisse bei Stahlen 
aus dem SlEMENS-MARTIN-Ofen, wio aus Vorss. an Materiał aus einem 65 t-ICippofen 
u. einem 17 t-Ofen hervorgeht. Bei unsiliciertom weichem FluBstahl fiillt gegen Endo 
des GieBens der Mn-Goh. ab, wiihrend P- u. S-Geh. zunehmon. Bei siliciertom Stahl 
dagogen t r i t t  yiolfach gegen Endo des VergieBens eino Mn-Zunahmo u. eine Abnahmo 
des Si-Goh. ein; der P-Goh. steigt jo nach dem Fliissigkeitsgrad dor Schlacko, dor S-Geh. 
veriindert sich kaum. Dio MaBnahmen zur Vermindcrung der Wechselwrkgg. werden 
besproclien, ferner wird eino Gegeniiberstollung der Zuss. yon Ofon- u. Pfannenschlackcn 
yorschiedenor Stahlsorten, sowio die Verschicdcnartigkeit der Zus. einer u. derselbcn 
Pfannenschlacko erortert. (Arch. Eisenhiittenwesen 5. 503—10. April 1932. Krefeld- 
Rheinhafen, Ber. Nr. 225 StalilwerksausschuB V. d. E.) E d e n s .

E. Goebel, Die Erzeugung basischen Siemens-Marlin-Stahles nach dem Duplcx- 
verfaliren in  Vcrbindung mit Talbotofen in  den Vereiniglen Staaten von Nordamerika. 
Die Erzeugung bas. SlEMEXS-MaRTIN-Stahles nach dem Duplexverf. in Amerika, 
das in sauren Konvertern in Vcrb. m it bas. S-M-Kippofen durcligefiihrt wird, wird er
ortert. Es sind 2 Abarten in Anwendung, ein sog. Kalkvorf., bei dem gebrannter Kalk 
zur Schlackcnbldg. yorwendet wird, u. ein sog. Kalksteinyerf., boi dem nur Kalkstein 
im ungebrannten Zustand eingesetzt wird. Dio beiden Verff. wordon in motallurg. 
u. warmetechn. Hinsieht miteinander yerglichen, wobei sich eine Uberlegenheit des
2. Verf. (Kalksteinyerf.) infolge einer geringen Verbesserung der physikal. Eigg. dos 
Stahles ergibt. Ein Vergleich der Wirtschaftlichkeit des Duplexverf. m it der des 
Roheisen-Schrott-Vcrf. fiillt fiir amerikan. Verhaltnisse zugunsten des erstoren aus. 
(Stahl u. Eison 52. 340—44. 7/4. 1932.) E d e n s .

George A. Ellinger, Tlwrmomagnetische Unlersućhungen iiber das Anlassen eines 
gehiirteten Stahles mit 0,7S°/o G. Naoh einer Bespreehung friiherer Ergebnisse wird 
iiber Unterss. iiber dio Anderung der Magnctisierung beim Anlassen eines in W. ab-
geschreckten Stahles m it 0,75°/o C borichtot. Sofort nach dem Anlassen wird eine
Zunahme der Magnetisierung beobachtet, die beim Anlassen bei 200° wiihrend 6r/2 Stdn. 
auf ein Maximum anwachst. Es wird angenommon, daB diese Erscheinung auf die 
Behebung der Spannungen durch die Ausscheidung von iibersehussigem C aus der 
fosten Lsg. von C in a-Eiscn zuruckzufiihren ist. Der ausgcschiedene C soli bei Tempp. 
zwischen 200 u. 300° in Fe3C ubergohen, wobei dieser Ubergang nach 1-std. Anlassen 
boi 300° yollendct ist. Dio bei 235° festgcstellte weitere Zunahme der Magnetisierung 
wird auf die Zers. des Rcstaustenits zuruckgefiihrt; dieso Zors. ist nach einem Anlassen 
yon 45 Min. yollkommen. Bei hoheren Tempp. ais 300° (bis 700°) wird keine weitere 
Andorung der Magnetisierung boobaclitet, woraus geschlossen wird, daB keino weitere 
Gefugeumwandlung stattfindet, auBcr daB dio Carbidtcilchen sich zu groBeren Kornern 
zusammenballen. (Bureau Standards Journ. Res. 7. 441—51. 1931. Washing
ton.) E d e n s .

D. W. Frye, Die Nachpriifung der Wirksamkeit von Zementatimismetlwden. All
gemeine Betrachtungcn iiber das Zementieren yon Stahl mit gasformigen u. festen 
Mitteln. (Iron Steel Canada 15- 4—5. Jan. 1932. Pittsburgh, Pa., Eąuitable Gas Co.) Ed.

XIV. 2. 8
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A. Bramley und K. F. Allen, Die Entkohlung von Eisen und Stahl bei der Er- 
hitzung in entkohlenden Oasen. Es wird der EinfluB der Zus. des entkohlenden Gases 
auf die Entkohlung eines Stahles m it 1,08%, sowie m it 1,30% C untersueht, wobei 
auf folgende Gasmischungen eingegangen wird: trockencr u. feuchter II2, H 2 m it yer- 
schiedenen Mengen an W.-Dampf, CO u. C02, CO +  C02 neben N 2 u. W.-Dampf. 
AuBcrdem wird die Temp.-Abhangigkcit der Entkohlung untersueht, u. es werden 
die Diffusionsgesetze fiir die C-Diffusion erortert. Ferner wird dann auf die Gefiige- 
ausbildung der entkohlten Stahle eingegangen. Die Entkohlung von sehr hoch C-haltigen 
Stahlen u. yon weifiem GuBeisen in den yersehiedensten Gasmischungen wird in Ab- 
liangigkeit von der Temp. untersueht, wobei insbesondere auf die Veranderung des 
Gefiiges eines Stahles mit 2%  C niiher eingegangen wird. Hinsichtlich Einzelheiten 
der Ergebnisse muB auf das Original yerwiesen werden. (Engineering 133. 92—94. 
123—26. 229—31. 305—06. 11/3. 1932.) E d en s .

Erich Greulich, Der Einflu/3 einer vor der Warmebehandlung vorgenommenen ICalt- 
bearbeitung auf die Festiglceitseigenschaften von Stahlen. An 4 unlegierten Stahlen 
(St C 16.61, St C 25.61, St C 45.61, St C 60.61), sowie an einem Ni-Stahl m it 0,18% C; 
5,14% Ni, ferner an 2 rostfreien Stahlen (0,19% C; 14,50% Cr; 0,56% Ni u. 0,37% C; 
35,20% Ni; 10,50% Cr) wird der EinfluB einer Kaltyerformung auf die Umwandlung 
des streifigen Perlits in kórnigen Zementit beim Gliihen untersueht u. die dadurch 
bedingte Abnahme der Streekgrenze u. Zugfestiglceit ermittelt. Ferner wird die Einw. 
der Kaltyerformung auf den Yergiitungsbetrag dureh Ausscheidungshartung, dereń 
Gescliwindigkeit u. Temp.-Bereich erortert. Boi den unlegierten Stahlen m it mehr ais
0,3% C wird dureh die Kaltbearbeitung das Kórnigwerden des Zementits u. dam it die 
Erweichung des Stahles beim Gliihen unterhalb A 1 stark  beschleunigt. Dio C-Stśihle 
verfestigen sich in diesem weichen Zustand stilrker bei der Kaltbearbeitung u. ent- 
festigen sich rascher beim Gliihen im Entfestigungsgebiet ais Stiihle m it streifigem 
Perlit. — Bei den untersuchten austenit. Cr-Ni-Stahlen war die auf der Ausscheidungs
hartung beruhendc Erhóhung der Streekgrenze u. Zugfestigkeit nach geringer K alt
yerformung groBcr u. konnte in kurzerer AnlaBzeit u. in einem gróBeren Temp.-Bereieh 
herbeigefiihrt werden ais bei unverformten Stahlen. Bei starkerer Kaltwalzung — etwa 
mehr ais 10% — nimmt der Yergiitungsbetrag ab, um schlieBlich ganz zu yerschwinden. 
Bei sehr ungleiclimaBiger Verformimg kann dio Carbidausscheidung beim nachhcrigcn 
Anlassen zur RiBbldg. fiihren. (Arch. Eisenhuttenwesen 5. 487—91. Marz 1932. Mann
heim, Mitt. Versuchsanst. Isolations A.-G.) E d en s .

Hans Biihler, Herbert Buchholtz und Ernst Hermann Schulz, Eigenspannungen 
bei der Warmebehandlung von Stahl. (Arch. Eisenhuttenwesen 5. 413—18. Febr. 1932. 
Dortmund, Mitt. Forsch.-Inst. Ver. Stahlwerke, A.-G. — C. 1932. I. 2990.) Ed.

Nils A rm ann, Uber hitzebestandigen Stahl. Vortrag. Allgemcine tjbersieht uber 
die Zus. u. Eigg. der gegenwartig yerwendeten Stalilsorten. Diagramme u. Abbildungen. 
(Teknisk Tidskr. 62. Nr. 15. Bergsyetcnskap. 25—32. 9/4. 1932.) E. Ma y er .

O. Hengstenberg, Einige Anwendungsbeispiele austenitischer hitzebestiindiger Stiihle. 
(Nickel-Ber. 1932. 53—55. April. Essen.) E d en s .

Karl Heinz Muller und Eugen Piwowarsky, Warmfestigkeit roni legiertem und 
•unlegiertem Stahlgup. An unlegierten u. mit Cr, Cr-W, Cr-Ni, Cr-Mo-V legierten Stahl- 
guBsorten werden Kerbzahigkeit, Fallharte, Zugfestigkeit, Bruchdehnung u. Dauer- 
standfestigkeit bei Raumtemp. u. erhóht-en Tempp. bis 500° ermittelt. Die letzten
4 Eigg. werden m it steigendem C-Geh. u. dureh Zusatz von Mn wenig yerbessert, da- 
gegen dureh Cr, besonders in Verb. m it W oder noch besser Ni, wesentlich crhóht. 
Die Kerbzahigkeit yerlialt sich annahernd umgekehrt. Eine eindeutige Beziehung 
zwischen Kerbzahigkeit u. Fallharte konnte nicht ermittelt werden. (Arch. Eisenhutten
wesen 5. 483—91. Marz 1932. Aachen, Mitt. GieB.-Inst. T. H.) E d en s .

Max Schmidt und Otto Jungwirth, Ein Beitrag zur Kenntnis hochhitzebesldndiger 
Chromstahle. An Stahlen mit rund 22% Cr u. rund 30% Cr neben wecliselnden C-Gehh. 
von 0,12—1,72% wird das Bruchaussehen u. der Bicgcwinkel nach yerschiedener 
Glubbeliandlmig ermittelt, ferner werden dic Brinellfestigkeiten der abgeschreckten 
Stahle in Abhiingigkeit von der Abschrecktemp. bestimmt. Im  gesehmiedeten Zustand 
zeigen die Stahle mit 22% Cr u. 0,3—0,55% C bis 1000° das giinstigsto Verh., wahrend 
oberhalb dieser Temp. die Zahigkeit aller untersuchten Stahle rasch yerloren gelit. 
Gcringe Zusatze an W (2,8%). Mo (1,09%), V (1,15%), Co (1,91%) bringen keinen 
Yorteil. In  gegossenem Zustand wirken sieli Tempp. iiber 1000° nicht ungunstig aus; 
beim wiederholten Gliihen bei 1100° ist sogar eine Erhóhung der Biegefestigkeit fest-
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zustellen. -— Das Gefuge der Stahle mit 22% Cr wird ausfiihrliek untersucht, u. es wird 
das prakt. Verh. der Stiihle aus der Eigenart des Gefiigcs u. an Hand eines Teilschnittes 
durch das Zustandsscliaubild Fe-Cr-C erklart. Fiir dio Verwendung von hitzebestandigen 
Cr-Stahlen im geschmiedeten Zustand wird durch das Verh. im Dauerbetrieb die Temp.- 
Grenze bestimmt, wahrend bei gegossenen Stucken der Widerstand gegen Verzunderung 
maBgebend ist. Daher sind Stahle mit 30% Cr fiir gegossene Toilo yorzuziehen, Stahlo 
m it 22% Cr fiir geschmiedete Stiicke. (Areh. Eisenhiittenwesen 5. 419—26. Febr. 1932. 
Kapfenberg, Mitt. Vers.-Anst. Bokler-GuBstahlwerke, A.-G.) E den s .

F. M. Becket, Hoch chromhaltige Stdlile in der chemisclien Industrie. Zusammen- 
fassendo Betrachtungen iiber die Entw. u. Verwendung von Stahlen mit holiem Cr- 
Geh. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 49—52. 15/1. 1932. Electro Metallurg. Co.) E d en s .

Paul Schamieister und Andreas Gotta, Korrosionsuersuche an kaltgewalztcm 
suurcbesldndigem Chroin-Nickel-Stahl. Es wird iiber Korrosionsverss. an 2 niohtrostendon 
Stiihlen (mit 0,10% C;_8,8% Ni; 17,6% Cr u. mit 0,10% C; 9,9% Ni; 17,1% Cr neben 
2,8°/0Mo) in 13 u .61% ig .H 2S 04 berichtet, wobei auch der EinfluB einer Kaltyerarbeitung 
des Materials bis 60% beriicksiehtigt wird. Die Ergebnisse sind in zalilreichen Dia- 
gramnien zusammengestellt u. beweisen, daB die Korrosionsbestandigkeit der nicht 
rostonden Stahlo von der Unversehrtheit ihrer passiyen Sehutzschieht abliiingt. Dieso 
Passiyschiclit bildot sich auch nach Yerletzung oder Entfernung durch median, bzw. 
chem. Einww. sehr schnell wieder aus. Ganz besonders stark gilt diese Tatsaohe fiir 
das Verh. der Mo-lialtigen Cr-Ni-Stiihle in k. H2S04. Ferner wird festgestellt, daB eine 
Kaltbearbeifcung ohne nachherige Vergiitung die Bestiindigkeit gegen aktivierendo 
Siiurcn verringert. (Areh. Eisenhiittenwesen 5. 427—30. Febr. 1932. Essen.) E den s .

N. A. Ziegler, Die Bestdndigkeit von Eisen-Aluminiumlegierungm gegen Oxydation 
bei hohen Tem/peraluren. An Hand von Verss. an niedriggekohlten Stahlen m it Al-Gehh. 
bis 8%, die 2 Stdn. bei Tempp. von 600—1100° an der Luft gegliikt werden, wird fest
gestellt, daB sehon durch 2%  Al die Hitzebestiindigkeit verbessert wird. Bei 4%  Al 
ist die Verbesserung sehon erheblich, bei 6%  Al erreichen die Legierungen sehon fast 
die Giite von Ni-Cr-Legierungen (80% Ni; 20% Cr) u. bei 8%  Al yerhalten sich die 
Stahle ebenso gut u. teils besser ais die betreffenden Ni-Cr-Legierungen. Der C-Geh. 
bis 0,4°/0 hat dagegen keincn nennenswerten EinfluB auf die Hitzebestiindigkeit der 
m it Al legierten Stahle. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. 
Nr. 450. 4 Seiten. Febr. Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electric Mfg. Co.) E d en s .

Prosper Deturmeny, Die nichtoxydierbaren und nichtangreifbaren Stahle in den 
chemisclien Industriezweigen. Vortrag iiber die Entw., Zus. u. Eigg. der Cr-, Cr-Ni-, 
Cr-Ni-Mo-, Cr-Ni-W- u. Cr-Ni-Si-Stahle. (Rey. Chim. ind. 41. 71—76. 101—05. April 
1932.) R. K. Mu ller .

R. L. Duff, Lcgierle Stahle fiir Induslriezwecke. Metallurgische Prufverfahren und 
ilire erfolgreiche Anwendung. Beschreibung der verwendeten Apparałuren. Zusammen- 
fassende Besprechung uber dio von der Temp. abhiingigen mechan. Eigg. legierter 
Stahle, wie Itriechgronzc, ZorreiBfcstigkeit u. Kerbzaliigkeit, sowie iiber dio Jlethoden 
zur Ermittelung dieser Eigg. u. iiber die liierzu yer\vendeten Apparaturcn. (Trans.
A. S. M. E. Petroleum median. Engin. 1930. Sond.-Nr. National Meeting Oct. 1930.
93—97. Elizabeth, N. Y .,, Standard Oil Development Co.) E d en s .

W. Borchers, Manganhartstahl fiir  hochbeansimićhte VerscMeiflfe}le in der Żenieni- 
induslrie. Zusammenfasscndes uber dio mechan. Eigg. u. die Verwendung von liock- 
legiertem Mn-Hartstahl. (Zement 21. 166—67. 24/3. 1932.) E den s.

E. R. Johnson und O. Bamberger, Die Verwendung legierter Stahle in Eisen- und 
Slahlwalzwerksanlagen. Die Vorteile der Verwendung von legierten Stahlen bei Walz- 
werksanlagen infolge ihrer besseren mechan. Eigg., ihrer VerschleiBfestigkeit u. ihres 
Korrosionswidcrstandes werden im einzelnen besprochen. (Trans. A. S. M. E. Iron and 
Steel 52. Nr. 7. 5—9. 1930. Canton, Ohio.) E d e n s .

S. White, Die Erzeugung von Eisen- utid NichteisenguPsliiclcen f  iir hochwertige Ver- 
brennungsmaschinen. (Foundry Trade Journ. 46. 176. 179. 17/3. 1932.) E den s .
.v Harry Hey, Die Darstellung von Z ink durch Elektrolyse. I. u. II. Vf. gibt eine 
ubersicht iiber die Entw. der Zinkelektrolyse u. beschroibt die wichtigsten Stufen 
des Prozesses: Das Rosten der Schwefelzinkerze, das Laugen u. Losen des Zn aus dem 
Rostprod., die Reinigung der ZnS04-Lsgg. u. die Elektrolyse der gereinigten Zn-Lsgg., 
^'obei besonders die Faktoren, welche Stromausbeute u. Reinheit des Prod. beemflussen, 
diskutiert werden. Zum SchluB behandelt Vf. kurz die Weiteryerarbeitung des
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Kathodenzinks u. der Riickstande. (Chem. Engin. Mining Rev. 24. 164—69. 197—205. 
5/3. 1932.) COHN.

— , Aluminium, seine Legierungen und ihre Anwendung. Geschichto des Al, Al-Erze 
u. ihro Verarbeitung zu reinem A120 3, nebst Yerhuttung des A120 3. Eigg. von Al, Zu- 
sammenstellung der Legierungen u. ihre Verwendung in der Industrie. (Metallurgia 
[Brit. Journ. Metals] 5. 203—06. April 1932.) N ik la s .

R. B. Deeley, Aluminium-Siliciumlegierungen, ihre Eigcnscliaften und An- 
wmidungen. Unterschied in dem Gefiigeaufbau yon yerguteten Al-Si-Legierungen, 
erlautert an Mikroaufnahmen. Die Vergiitung des Al-Si-Gusses erfolgt durch Behandeln 
der Schmelze m it einem Gemisch von Alkalisalzen oder durch Zulegiercn von Alkali- 
u. Erdalkalimetallen. EinfluB von Verunreinigungen auf die Festigkeitseigg. yon 
Al-Si-Legierungcn, Schmelzyerss. dieser Legierungen. Anwendung dieser Legierungen. 
(Metal Ind. [London] 40. 273—76. 4/3. 1932.) N ik la s .

A. J. Sidery, K. G. Lewis und H. Sutton, Interkrystalline Korrosion ton Dur- 
alumin. Vff. haben eine Reihe von Verss. ausgefiihrt, um den EinfluB von Ober- 
beanspruchung u. von gewissen Modifikationen der Warmbehandlung auf die Neigung 
von Duralumin zur interkrystallinen Korrosion zu ermitteln. Ais korrodierende Fil. 
wurden benutzt: Seewasser (aus dem Armelkanal); 1-n. NaCl-Lsg.; wss. Lsg. von 
1 Gew.-°/0 NaCl -f  0,5 Gew.-% NaHC03; MYLiussehcs Reagens (1 Gew.-% NaCl +  
3 Gew.-% H20 3 in W.); 1-n. NaCl-Lsg. mit 1 Gew.-% HC1; 1-n. NaCl-Lsg. mit 
3 Gow.-°/0 HC1. — Die Duraluminproben wurden in 3 Oberflaehenzustanden, namlieh 
„wie nach der Warmbehandlung'1, „m it dem Sandstrahlgebliise behandelt“, u. „m it 
der Drahtbiirste behandelt“ (scrateh-brushed) untersucht. Es ergab sieh, daB es 
gelingt, im Laboratorium innerlialb kurzer Zeit interkrystalline Korrosion zu erzeugen. 
Bei Vorverss. stellte sich heraus, daB einige der Reagenzien, namlieh dio MYLIUSscho 
Lsg. u. die sauererenNaCl-Lsgg. bei nahezu allenProben eine etwas atyp. interkrystalline 
Korrosion heryorriefen; fiir kurzfristige Verss. erwies sieh die 1-n. NaCl-Lsg. mit 
1 Gew.-°/0 HC1 ais am besten geeignet. Duraluminproben, die nach der Warmbehandlung 
an der Luft gcaltcrt waren u. dann der Einw. eines korrodicrenden Reagens unter- 
worfen wurden, zeigten etwas groBere Neigung zu interkrystalliner Korrosion ais solehe, 
boi denen die Alterung nach der Warmbehandlung innerhalb des Reagens vor sich 
gegangen war. Die Verss. m it auf Zug beanspruehtem Materiał ergaben, daB Bearbeitung 
in der K alte die Neigung zu interkrystalliner Korrosion otwas orhdhte; es war aber 
kein Zusammenhang zwischen dieser Korrosionsneigung u. dcm Drehungsgrad fest- 
zustellen. Bei der Beanspruchung auf Druck liegt ein krit. Gebiet bei 14,0—16,9 tons/in2. 
( =  -—'22,1—26,6 kg/qmm). Proben, die so beansprucht worden waren, zeigten erhóhte 
Korrosiyitiit. — Bei den Verss. mit luftfreien Reagenzien war die Korrosion am 
starksten in der Umgebung der „Wasserlinie“ ; lieB man Luftblascn an den in die Lsgg. 
eingetauchten Proben yorbeistreiehen, so schicn der Grad der Korrosion zuzunehmen. — 
Die Tendenz des Materials zur interkrystallinen Korrosion war um so kleincr, je hoher 
die Abschreckungstemp. war; andererseits zeigten die in kochendemW. abgcschrcckten 
Proben groBere Neigung zu interkrystalliner Korrosion, ais die in k. W. abgeschreckten; 
dagegen bestand bei den yon hóheren Tempp. ans abgesehreekten Proben gróBero 
Neigung zu oberflachlieher (gewóhnlicher) Korrosion. (Metal Ind. [London] 40. 
373—76. 399—402. 1/4. u. 8/4. 1932.) H a r tn er .

H. M. St. John, Die. Warmbclwndlung ton Messing. (Vgl. C. 1932. I. 1947.) 
Eine der Hauptfragen bei der Warmbehandlung von Messing ist die der KorngroBe, 
auf die Vf. naher eingeht. Es wird besonders auf dio Erreiehung einer einheitliehen 
KorngroBe, sowie auf die Beziehungen zwischen Temp. u. Kornstruktur hingowiesen. 
Die bei der Messingbearbeitung Yerwendung findenden Ofenkonstruktionen, wie auch 
die yersehiedencn Vcrff. der Warmbehandlung yon Messing werden eingehend be- 
schrieben. (Fuels and Furnaees 9. 787—94. 1931.) ENGELBRECHT.

Floyd C. Kelley, Zementierle Tanłalcarbidwerkze.uge. Besehreibung der Horst, yon 
TaC durch Erhitzung von Ta m it C im I ia-Ofen bei 15— 1600°; aus dem gemahlenen 
Carbid werden Werkzeuge durch Sintern unter Zufiigung yersehiedencr Bindemittel 
geformt, mittels dereń groBtmoglieho Sehneidleistungen erreiclit wrerden sollen. An 
Bindemitteln werden Co allein u. in Gemischen m it WC oder Mo, sowie Fe u. Ni ein- 
bezogen. Die Priifung auf Sclmeidleistung erfolgt durch Schneidyerss. an einem Stahl- 
block m it 3,5% Ni-Geh. unter konstanten Arbeitsbedingungen. Es werden ferner dio 
Festigkeitseigg., die therm. u. elektr. Leitfahigkeit gemessen, die wesentlieh von der 
N atur des Bindcmittels abhiingen. Zum SehluB werden an Schliffbildcrn die Strukturen
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mit denjenigcn yon gesintertcn Wolframcarbidwerkzeugen yerglichen u. es wird darauf 
hingewiesen, daB die giinstigste Zus. nur durch lange Betriebserfahrungen feststellbar ist. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 19. 233—46. Jan. 1932. Research Lab. Gen. 
Electr. Coy.) A l t e r t h u m .

D. W. Dean, Die Anwendung von Eleklronenrohren in der Slahlindustrie. (Iron
Steel Engineer 9. 124—27. Marz 1932. East Pittsburgb, Pa., Ind. Dep., Westinghouso 
Electric Mfg. Co.) E d e n s .

Phillips Thomas, Erganzende Bemerkungen und Versuchsvorfiihrungen iiber lichl- 
empfindliche Vorrichlungen. (Iron Steel Engineer 9. 128—30. Marz 1932. E ast Pitts- 
burgh, Pa., Res. Lab., Westinghouso Electric Mfg. Co.) • E d e n s .

W. C. White, Uber Vakuumrohren und ihre induslrielle Verwendung. (Iron Steel 
Engineer 9. 131—32. Marz 1932. Schenectady, N. Y., Vacuum Tube Eng. Dep., General 
Electric Co.) i E d e n s .

L. F. Worden, iiber die Verwendung von Elektronenrohren in der Slahlindustrie. 
(Iron Steel Engineer 9. 136—38. Miirz 1932. Pittsburgh, Pa., General Electric Co.) Ed.

Victor Paschkis, Elektrisclie Oliih- und Hdrteanlagen. Eine tlbersicht iiber dio 
Fortschritte im Bau von Elektroofcn fiir Gliih- u. Hartezweckc. (Ztsehr. Ver. Dtsch. 
Ing. 76. 359—63. 9/4. 1932. Berlin-Johannisthal.) E d e n s .

Malcolm Clark, Widerstandsscliiueipen von niclitroslenden 18—8-Stahlen. Dio 
hierbei auftrctenden Śchwierigkeiten u. ihre Behebung werden kurz erórtert. (Welding 
Engineer 16. Nr. 11. 33—34. 1931. Warren, Ohio, Taylor-Winfield Corp.) E d e n s .

E. E. H alls, Einiges Chemisches aus der Industrie der Elektroplattierung. Die
Wichtigkeit laufender chem. Unters. der galvan. Bader u. der gebrauchten Cliemikalicn 
wird betont. — Erwahnenswert sind Diagramme, dio yeranschaulichen, wie der Kp. 
von Trichlorathylen in dem MaBe ansteigt, ais es sich an gel. Olen anreickert. (Chem. 
Age 26. 372—73. 23/4. 1932.) K utzelnigg .

R. J. Piersol, Eleklrostalische Verteilung bei der Chromplatlierung. (Vgl. C. 1932.
I. 2233.) Erórtcrung der Stromlinicnvcrteilung u. der Lage der Flachen gleichen 
Potentials auf Grund der LAPLACEschen Gleichung, m it Anwendung auf die Vcr- 
chromung. (Metal Clean. Finish. 3. 965—69. 1931.) KUTZELNIGG.

Joachim Korpium, Uber die Móglichkeit der Verwendung von Chromanoden bei der 
Verchromung. Cr geht, wie von Vf. neuerlich nachgewiesen wird, anod. ais Cr03 in Lsg., 
wobci die Stromausbeute 100% betragt. Da dio kathod. Stromausbeute aber nur 
15% ausmacht, wurde bei Verwendung von Cr-Anoden der Cr03-Geh. in unerwiinschter 
Weise steigen. AuBerdem vermag die Cr-Anode im Gegensatz zu Pb-Anoden nicht, 
entstandenes Chromisalz zu oxydieren. Kombiniert man Cr- mit Pb-Anoden im ent- 
sprechenden Yerhaltnis, so treten diese Ubelstande nicht auf u. die Badzus. bleibt 
konstant. (Metallwaren-Ind. Galvano-Teehn. 30. 227—28. 15/5. 1932. Berlin.) K utz.

Rassow und L. Wolf, Das Ilochsdure-Chromverfahren. Das S04-freie „Hochsaure- 
clirombad“, dessen Zus. nicht niiher angegeben wird, gestattet, mit einem Fremdsaurc- 
geh. bis zu 3,5%, bei liohen Stromdiehten auch bis zu 4% zu arbeiten. Die Leit- 
fśihigkeit des neuen Bades ist gunstiger ais die der Sulfatbader; ferner ist das Bad von 
der C r03-Konz. weitgehend unabhangig. Schwankungen zwischen 150 g/l u. 400 g/l 
becinflussen dio Ausbeute nur unwesentlieh. Das Verf. arbeitet schon bei einer Strom- 
dichte von 4 Amp./qdm gut. Leicht oxydicrbarcMctalle lassen sich ohne Zwischenschicht 
verchromcn. Ein Fc-Geh. des Bades (z. B. 0,75%) stórt nicht. Der Korrosionsschutz 
der t)bcrziige ist verbessert. (Metallwaren-Ind. Galvano-Tcchn. 30. 225—27. 15/5. 
1932. Leipzig, Univ.) K utzelnigg .

Erich Pietsch, Zur Topochemie der Korrosion und Passivitiit. I II . (Theorctischer 
Teil m it Edith Josephy; experimenleller Teil m it Bruno Grosse-Eggebrecht und 
Wadim Roman.) (II. vgl. C. 1932. I. 907.) In  Erweiterung der 1. c. dargestellten 
Theorie wird walirscheinlich gemacht, daB im Fallo der Korrosion die zum eigentlichcn 
Inlosunggehen des Materials fuhrenden, auf den Primaralct (Adsorption an Korngrenzen 
u. Ahnlichem) folgenden Prozcsse mit Ladungsaustausch verkniipft sind. Wahrend 
es fiir dio Betrachtung des Primaraktes der Korrosion ebenso wie bei der heterogenen 
Katalyse gleichgiiltig ist, ob die zur Adsorption gelangenden Partikel Neutralteilchen 
oder Ioncn sind, ha t diese Tatsache fiir den zweiten Schritt, den Obergang der 
Adsorptionsyerb. in eine wahre chem. Verb. insofern eine Bcdeutung, ais diese Verb.- 
Bldg. hier mit Ladungsaustausch yerkniipft sein kann. Dieser Vorgang wird am Bei- 
spiel des Inlósunggehens von m it P t  legiertem Zn in yerd. H2S04 erlautert: SO./' u. 
H werden an der Phasengrenze Zn-Pt adsorbiert werden, u. zwar SO.j" am Zn u. H
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am P t. Dio durch die Bldg. der Adsorptionsyerb. [Zn"S04"] im Zn-Gitter frei werdenden 
beiden negativen Ladungcn werden uber die benachbarten Pt-Partikel eino Ent- 
ladung von 2 H ' zu 2 H-Atomen herbeifuhren. Die beiden H-Atome rekombinieren 
zu molekularem H 2, der infolge seines gegenuber den H-Atomionen gróBenordnungs- 
mafiig geringeren Adsorptionspotentials die Oberflaclie yerlafit. Ebenso wird dor m it 
den Stabilitatsbedingungen des Gitters nicht mehr im Einklang befindliche Komplex 
[Zn"S04"] in Lsg. gehen. Somit spielen die den letzten Schritt besonders ermoglichenden 
Phasengrenzcn die Rolle, die den sogenannten DE LA RlvEschen ,,Lokalelementen“ 
zugeschriobon wird. (Korrosion u. Motallschutz 8. 57—66. Marz 1932. Berlin, Physikal.- 
chem. Inst. Univ.) R oman.

U. R. Evans, Die Beziehungen der diinnen Filme zum Korrosionsproblem. Es wird 
der EinfluB diinner Eilme auf das Verh. gegen korrodierende Einfliisse erórtcrt. Dio 
auBerst diinnen oxyd. Filme, die ein Metali passivieren oder verhaltnismafiig korrosions- 
bestiindig machen, sind unsichtbar, solange sie sich im engsten K ontakt m it der hocli- 
roflektiorenden Oberflaclie bofinden; werden sie isoliert, so sind sie sichtbar. Dio etwas 
starkeren Filme, durch welchc dio AnlaBfarben bedingt sind, besitzen nur wenig 
schiitzendo Eigg. Beido Typen dieser Filme sind isoliert u. untersucht worden. Vf. 
gelangt zu dcm Ergebnis, daB die Filme nur korrosionshemmend wirken, wenn sie das 
sog. ,,self-healing“ -Vcrm6gen besitzen, wobei diese Eig. selir stark von der Abscheidung 
sekundiirer Korrosionsprodd. direkt auf der Metalloberflacho abhangt. Selbst wenn 
die Filme die Korrosion nicht verhindern, spielen sic eine Rolle hinsichtlich der Angriffs- 
Ycrteilung. Der Angriff findet nur s ta tt an Stellen, die kein ,,self-healing“ -Vermogen 
aufweisen, also vorzugsweise an solchen Stellen, an denen durch mechan. Einww. der 
Film zerstórt oder die Korrosionsprodd. entfernt werden. (Journ. Inst. Metals 46. 
7—24. Chem. Age 25. 244—45. Foundry Tradc Journ. 45. 173—74. 184. 197-—98.
1931. Cambridge, Univ.) E d en s .

S. C. Britton und U. R. Evans, Verteilung der Korrosion. Korrosionsverss. an 
Stahlblcch mit 0,34°/o C, 0,64°/o Mn, 0,2% Si, 0,025% S u. 0,027% P ; Zinkblech 
m it 0,00S% Pb, 0,011% Fe; Elcktrolyteiscn m it 0,03% C, 0,015% Mn, 0,011% S,
0,021% P, 0,07% Cu u. 0,01% Al u. reinem Eison m it 0,02% C, 0,01% Mn, 0,01% Si,
0,017% S u. 0,02% Cu. Dic eine Seite der Probe wurde policrt u. ontfettet, eine Seito 
24 Stdn. vor dem Vcrs. abgesagt, ein anderer Teil unmittelbar vor dem Vers. Ais 
Korrosionsmittel dicnle 0,1-n. K 2SO,-Lsg. m it Spurcn von K 2Fe(CN)8 bzw. NH4C1-Lsg., 
die Wrkg. der Osydschicht auf die Korrosion wurde beobachtet. (Trans, electrochem. 
Soc. 61. 15 Seiten. 1932. Sep.) N ik las .

E. Liebreieh, Die Bedeulung der Wassersloffaufnahme des Eisens fiir den Korrosions- 
forgang. (Korrosion u. Metallschutz 8. 1—4. Jan. 1932. Berlin. — C. 1931. II.
1916.) E d e n s .

Adolf Ackennann, Die mikroskopischen Formen des Eisenrosłes. Vf. erganzt seine 
friiheren Ausfiihrungen (vgl. Kolloid-Ztschr. 28 [1921]. 270). Beim Rostcn von Eisen 
in salpetersaurehaltiger Luft entstehen nach Wochen bis Monaten in dor Nalie des 
Eisens farblose, glasige, meist doppelbrechende u. leicht deformierbare Gebilde, die die 
yerschiedensten einfachcn u. kompliziertesten Formen aufweisen. Sie haben oft 
Ahnlichkeit m it Organismcn. In  6 Tafeln wird in Mikrophotographien u. Zeichnungen 
eńie Auswahl dargestellt. Ahnliche Formen entstehen beim Eintrocknen von Ferri- 
nitrattropfen, besonders ais sehr diinne farblose Fiiden von groCer Festigkeit. Sie 
enthalten neben vicl Ammonnitrat komplex gebundenes Eisen u. organ. Substanz. 
Vf. untersucht zum Vcrgleich gewrohnlichcn Rost, der aus Eisen u. W. in Form von 
gleichgroBen kugeligen Korperchen von etw^a 1 /i Durchmcsscr entsteht. Da sich
nicht zu alter Rost nach dem Zerąuetschen m it Anilinfarbcn fiirben laBt, nimmt 
Vf. an, daB der Rost aus „Rostzellen“ zusammengesetzt ist, die im Innern aus organ. 
Substanz bestelien u. dereń AuBenhaut eine m it dem Alter wachsende Schicht von 
Ferrihydroxyd bildet. Letztere fehlt bei jungen Rostzellen noch ganz. Wenn nicht 
genau dicselben Rostzellen auch in einem sterilisierten System cntstiinden, ware die 
einfachste Erklarung der Beobachtungen die, daB der Rost ein Organismus ist, wofiir 
auch eine groBe Reihe seiner iibrigen Eigg. sprechen. (Kolloid-Ztschr. 59. 49—55. 
April 1932.) E r b e .

Fried. Krupp Akt.-Ges. Friedrich-Alfred-Hiitte. Rhcinhausen, Niedcrrhein 
(Erfinder: Hugo Bansen, Rheinhausen), Verfahren und Vorrichlung zum Reduzieren 
non Eisenerzen in einem Schachtofen durch heijie Gase. Verf, zum Reduzieren von Eisen-
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erzen in einem Schachtofen durch im Gegenstrom gefiihrte h. Gase, dad. gok., daB dem 
Reduktionsraum am untoren Endo h. KW-stofffreio Gaso nur boi einer so hohon Temp. 
zugefiihrt werden, daB erst durch die bei der Red. entwickelte Warnie die vollo Arbeits- 
temp. erreiclit wird, u. daB den aus dem Reduktionsraum abziehenden Gasen im Vor- 
warmschacht eino solche Besclileunigung erteilt wird, daB eine nennenswerte Kohlen- 
stoffabscheidung nicht stattfindet. — Die Erlióhung der Gasgeschwindigkeit im Vor- 
warmschaelit kann z. B. durch Zusatz von Gason erfolgen, die froi yon 0 2 sind. AuBer
dem kann der Vorwarmschaclit einen geringeren Querschnitt bositzon ais dor Reduktions- 
laum. Eino Verstopfung der Poren des Eizes durch den feinen 0  soli yermieden werden. 
Das reduzierende Gas hat auf diese Weise freien Z utritt in das Innere der Erzteilchcn. 
(D. R. P. 548 381 KI. 18a vom 21/9. 1928, ausg. 19/4. 1932.) Gbiszler .

Aubert & Duval Frśres, Paris, Durch Versticken hartbare Stahl- und Gupeisen- 
legierung. Dio Legierung enthalt auBer der das Verstickon ermóglichenden Lcgiorungs- 
komponento, z. B. Al, V, Mo, Ti, Si odor Mn, noch mindestens ein Element, das die 
Bearbeitbarkeit yerbessert, wie z. B. 0,03—0,2% P  oder S, oder beide zusammen. 
(Schwz. P. 149 752 vom 14/8.1930, ausg. 1/12.1931. D. Prior. 30/9.1929.) Geiszler .

Deutsche Gold- und Silber-Sclieideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Zementieren und Hiirten von Stahl, Eisen o. dgl. Die Zementierung wird mit Hilfe von 
gcschmolzenen Salzen bewirkt, in denen fein yerteilte Kohle enthalten ist. Dio zu 
behandelnden Gegenstande werden in dieses Bad eingetaucht u. darin bis zur Erreichung 
des gewunschton Effekts belassen. (Belg. P. 357 422 vom 17/1. 1929, Auszug yeróff. 
19/7. 1929. D. Prior. 2/4. u. 1/5. 1928.) Drew s.

Lusifer Products Co., Cloveland, Verbe.sse.rn der Eigenschaften von Stahl. Mit
dem geschm. Stahl wird nach dem Ablassen der Schlacke aus dem Ofen eine albumin- 
haltige Substanz innig vermischt. (Belg. P. 357 928 vom 5/2. 1929, Auszug yeroff. 
19/8. 1929.) Drew s .

Stahlwerk Hones G. m. b. H., Dusseldorf, Werkzeugstahl. Der Stahl enthalt
0,1—3%  Cu, 0,1—3%  Zr u. 0,1—3%  Co. (Belg. P. 359 480 vom 29/3. 1929, Auszug 
yeroff. 25/9. 1929. D. Prior. 8/11. 1924.) Drew s .

Aubert & Duval Frśres, Paris, Stahlmatrizen. Dio Matrizen bestchen aus ober- 
flachlicli mittels N behandeltem Stahl, der durch Warmebehandlung eino lioho Fcstig- 
keit erhalten hat. (Belg. P . 357 927 yom 5/2. 1929, Auszug yeroff. 19/8.1929. D. Prior. 
6/2. 1928.) Drew s.

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdoburg-Buekau, Destillatimsterfahren 
zur Gewinnung von Z ink und dhnlichen terfliiclUigungsfahigen Metallen im kontinuierlichen 
Drehofenbotiieb, dad. gek., daB die Rod. u. Verdampfung des Metalls aus dem Materiał- 
Reduktionsstoffgemisch in einer Muffol yorgenommen wird, die in einem Drehofen ein- 
gebaiit ist u. sich m it diesem dreht, u. daB dic Riiekstando des Muffelprozesses unter 
móglichst wcitgehendem GasabschluB aus der Muffcl in den Drehofenraum ausgetragen 
werden, u. dann in diesem der in den Ruokstanden noch yorhandeno Reduktionsstoff 
durch Verbrenmlng m it sauerstofflialtigen Gasen zur Behoizung der Muffel ausgenutzt 
wird. — Durch das Verf. soli die Wirtschaftliclikeit des Muffelprozesses erhóht werden, 
indem dio Warmoókonomio u. das Metallausbringen yerbessert werden. Zur Verlilngcrung 
des Reduktionswegcs fiihrt man dic Bcschickung in dor Muffol hin u. zuriick. Die ab
ziehenden Drohofengase werden zur Vorwannung der Bescliickung ausgenutzt. Dio 
Kondensation der Zinkdampfe nimmt man im Drehofen yor. Die Abgase der Konden- 
sation dienen zur Bcheizung der Muffel. (D. R. P. 549 763 KI. 40a yom 21/12. 1930, 
ausg. 30/4. 1932.) Geiszler .

,,Berzeiius“ Metallhiitten-G. m. b. H., Duisburg-Wanhcim (Erfinder: Max 
Freise, Angermund b. Dusseldorf, PaulHadrich, Duisburg-Wanhcim, Joseph Koster, 
Huckingen a. Rh., und Friedrich Trostler, London), Verfahrcn zur Gewinnung ton 
Zinn  aus zinnhaltigem Gut, wic Erzen, Huttenoxyden o. dgl., m it oder ohne Geh. 
an Zn u. ahnlichen Metallen nach Patent 543 614, dad. gek., daB das reduzierte Metali 
aus der Beschickung durch naBmechan. Aufbereitung, zweckmaBig mittels Setz- 
maschine, abgeschieden, u. durch Saigern oder Eintranken o. dgl. in Blockform iiber- 
gofiihrt wird. — Dio Ausbeute an Blockmetall wird erhoht. AuBerdem fallt ein reineres 
Metali an. (D. R. P. 546 978 KI. 40a yom 24/6.1930, ausg. 22/3.1932. Zus. zu D. R. P. 
543 614; C. 1932. I. 2234.) G e is z le r .

American Lurgi Corp., New York, ubert. yon: Hermann Maschmeyer, Bad Ems, 
Verblasen ton Kupferstein, besonders von armem Stein im Sehmelzkonverter auf 
Schwarzkupfer. Urn eine Osydation des Cu u. damit Verschlackungsverlusto zu ver-
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meiden, yerbliist man dic Charge m it geringer Windmenge pro Zeiteinheit. Zur Vcr- 
hinderung des Einfrierens des Bades fiihrt man dcm Konyerter Warnio von auBen durch 
eine Hilfsheizung zu. (A. P. 1853 627 vom 20/4. 1931, ausg. 12/4. 1932. I). Prior. 30/4.
1930.) Ge isz l e r .

Ńorddeutsche Affinerie, Hamburg (Erfinder: Walter Schopper, Hamburg), Ver- 
fahren zur Oernnmmg von Nickel oder Kobalt bzw. dereń Salzan aus Erzcn oder Hiitten- 
prodd., besonders Rohspeisen, die neben Ni u. Co, Fe, Cu, Pb, Edelmetalle u. As u. Sb 
enthalten, gck. durch 1. einen KonzentrationsprozeB auf trockonem Wege, bei dem Cu, 
Fe, Pb u. Edelmetalle unter Bldg. eines Steines abgetrennt werden u. eine Ni-As-haltige 
Konzentrationsspeise gebildet wird, u. 2. einen AufschluB der erhaltenen Ni-As-haltigen 
Konzentrationsspeise ohne yorherige Róstung mittels starker H 2S 04 ohno Anwendung 
von Druck, wobei arsenigo u. antimonigc Saure einerseits u. Metallsulfat andererseits 
gebildet werden. Die Metallsulfatc werden daraufhin durch W. ausgclaugt, wahrend dio 
dreiwertigen As- bzw. Sb-Verbb. im Riickstand verbleiben. — Das Verf. eignot sich 
aueh zur Aufarbcitung von Cu, Pb, Ni, Co, Fe u. Edelmetalle enthaltendcn Steincn, 
die man zur Abtrcnnung des Ni, Co, As u. Sio in einer Konzentrationsspeise m it As ent- 
haltenden Prodd. hcrunterschmilzt. Den AufschluB der Speiso fiihrt man in gufl- 
eisernen Kesseln m it iibcrschiissiger H 2SO.j durch, dam it der Kessclinhalt nach be- 
endigtem AufschluB dunnfl. bleibt. (D. R. P. 545 836 KI. 40a vom 10/9. 1930, ausg. 
5/3.'1932.) Ge isz l e r .

Aluminium Comp. of America, Pittsburgh, *Pcnnsylvanien, iibert. von: Francis
C. Frary, Oakmont, Pennsylvanien, Eaffination von Aluminium. Zur Entfernung von 
Gasen, Schlackeeinschliissen u. Oxydhiiuten aus Al leitet man in das geschmolzene 
Metali gasfórmiges TiCl4 ein. (A. P. 1 847 555 vom 1G/2. 1931, ausg. 1/3. 1932.) Gei.

American Magnesium Corp., Pittsburgh, Pennsylvanien, iibert. von: Robert 
T. Wood, Lakewood, Ohio, Magnesiumlegierung m it einem Geh. an Sn von 0,1—15,0% u. 
an Mn von 0,5— 5% . AuBordem kónnen noch 0,1—5,0% Pb, 0,1—10% Cd, 0,1—2%  Ca 
u. 0,1—2%  Ba einzeln oder zu mehreren zugegen sein. Die Werkstoffc besitzen hohe 
Plastizitat, so daB sio sich gut schmieden u. pressen lassen. AuBerdem sind sie wider- 
standsfahig gegen chem. Einfliisse. (A. P. 1850 613 vom 12/9. 1931, ausg. 22/3. 
1932.) G e is z l e r .

F. W. Berk & Co., Ltd., London, Eaffinieren von gesćkmolzencn Metallen. Die 
Raffinierung m it Hilfe yon Oxyden, Hydroxydcn oder Carbonaten der Alkalicn 
oder Erdalkalien erfolgt in einem Bclialter, welchcr m it einer hitzebestandigen Aus- 
kleidung eines Stoffes von hohem Si-Gch. yersehen ist. Der C-Geh. dieses Stoffes liegt 
zwischen 5 u. 25%. (Belg. P. 360 784 vom 17/5. 1929, Auszug veróff. 20/11. 
1929.) Drew s .

L’Air Liąuide, Soc. An. pour 1’Etude et l’Exploitatłon des Procedes Georges 
Claude, Paris, Scliwciflen von Nickel und seiiwn hochprozentigen Legierungen. Wahrend 
des SchweiBens gibt man M n02 oder solclie Substanzen zu, welche boi der SchwciB- 
temp. MnOo bilden. (Belg. P. 358 474 yom 26/2. 1929, Auszug yeroff. 19/8.1929. 
F . Prior. 11/12. 1928.) Drew s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Loten von Aluminium- 
legierungen. Das Lot enthiilt Halogcnsalze des K  u. Li, z. B. 0,8—14 Teile LiCl auf 
einen Teil K F  oder 1—5 Teile LiBr auf einen Teil K F. (Belg. P. 360109 vom 24/4.
1929, Auszug yeroff. 23/10. 1929. D. Prior. 12/6. 1928.) Drew s .

John Thomas Willson, Farcroft, England, Uberzugsmitlel fu r  Dampfkcssel, 
Wasserlcessel oder Jiohrleilungen zweeks Verhindcrung des Schwitzens, bestehend 
aus 10 Pfund tier. F ett, 21/z P in t gekochteni Leinól, 21/2 P in t rohem Maschinenól,
1 Pfund Waclis (white was), 1 Pfund Gummi arabieum u. 1 Pfund Harz. (E. P. 368 950 
yom 19/2. 1931, ausg. 7/4, 1932.) M. F. Muller .

Ernst Diepschlag, Der Hochofen. Lcipzig: Spamer 1932. (VIII, 313 S.) gr. 8°. =  Der In- 
dustrieofen in Einzeldarstellungen. Bd. 6. M. 25.—; Lw. M. 27.—.

[russ.] Nikołaj Alexejewitsch Isgaryschew, Darst. von elcktrolytischem Eiscn bei dor Auf- 
arbeitung von Titaneisenerz. Moskau: Staatsdruckerei in Kalinin 1932. (31 S.
Rbl. 0.75.

[russ.] W. I. Lajner, Chromieren yon Metallen. Moskau-Leningrad: Zwctmetisdat (Verlag 
fiir Ńicliteiscnmetallo) 1932. (108 S-). Rbl. 1.25. »

[russ.] B. W. Stark, Theorie der metallurgischen Prozcsse, I. Liefcrmig. Moskau: Moskaucr 
Stahlinst. 1932.
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IX. Organische Praparate.
B. Lewi, Die Verfalircn zur Synlhese von Harnsloff. Nach kurzer krit. Ubcrsieht 

der bekannten Vcrff. wird uber eino im russ. Institu t fiir Diingemittel ausgearbeitete 
Methode zur Harnstoffsynthesc berichtet. Ein Stahlautoklav wird m it 9 Moll. NH4- 
Carbamat, 1,5 Mol. P 20 5 u. 9 Moll. NH3 beschickt, schnell auf 160° erhitzt u. sofort 
wieder abgckiihlt; nach Entfernung des NH3 u. CO, yerblcibt ein Prod. m it 40% Harn- 
stoff u. 60% NH,,-Ortho- u. Pyropliosphat. 75% des P 20 5 gehen in (NH4)2H P 04, 
25% in NH4-Pyrophosphat Iiber. Die Konversion betrilgt nach NH3 53%, nach C02 
48%. Das Rk.-Prod. ist weiB u. enthiilt kaum 0,35% Fe. Bei Anwendung von V 2 A- 
Stahl diirfte jedc Korrosion ausgeschlossen sein. Die innerhalb von Minuten ablaufende 
Bk. beruht in der Bindung des bei der Bldg. des Harnstoffs entstehenden W. dureh 
das P 20 5 in Ggw. iibcrschussigen NH3. Die Rk. ist exothcrm. Das bei 160° noch fl. 
Prod. crsta rrt bei 80—100°, so daB eine Verdampfung uberflussig ist. Das Prod. stellt 
einen hochkonz. Mischdiingcr m it 31% N, 33% P 20 5 u. 8%  C dar. (Journ. chcm. Ind. 
[russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlcnnosti] 8. Nr. 15/16. 36—40. 1931.) SCHONF.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Marx, 
Hermann Behncke und Karl Brodersen, Dessau), Vcrfahren zur Herslellung von 
fu r  die Reduktion oder Hydrierung organisclier Verbindungen geeignelen, aus unedlcn 
Metallcn, wie Ni, Co, Cu oder ihren Gemischen bestehenden Kaialysatoren, dad. 
gck., daB man in Abanderung des Verf. des Patents 546 828 die Metalle aus den 
Łsgg. ihrer Salze in Ggw. yon wl. organ. Basen oder Saurcamiden dureh Behandlung 
mit H2 oder H2-haltigen Gasen unter Druck bei Ggw. oder Abwcsenheit eines Tragers 
zur Abschcidung bringt. ZweckmaBig arbeitet man in Ggw. kalalyt. wirkender Metalle. 
•— Z. B. werden 103 Teile NiSO., in 400 Tin. W. gel. u. m it 120 Tin. Pyridin vcrsetzt. 
Zu dieser Mischung gibt man 110 Teilo Kieselgur u. 2 Teile fcinvertciltcs Ni. Hicrauf 
wird im Ruhrautoklaven bei ca. 100° u. 30—40 a t  dureh II2 das Metali auf dcm Tragcr 
abgesehieden. Dor Katalysator wird von der Fl. befreit u. kann in feuchtem Zustandc 
oder nach dem Trocknen fiir katalyt. Reduktionen oder Hydrierungen yerwendet werden. 
(D. R . P. 548 983 KI. 12 o vom 29/4. 1927, ausg. 21/4. 1932. Zuś. zu D. R. P. 546 828;
C. 1932. I. 2874) E ben .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und George Frederick Horsley, 
Norton-on-Tees, England, Herslellung von Athylalkohol aus Athylen. Zu dcm Ref. nach
D. R. P. 548281; C. 1932. I. 2995 ist folgendes hinzuzufugen: An Stelle des besonders
geeigneten Cd-Phosphats kónnen auch Phosphate des Be, Al, Zn, Sn oder Pb ais Kata- 
lysatoren verwendet werden. (E. P. 369 216 vom 15/12. 1930 u. 15/9. 1931, ausg. 
14/4. 1932.) R, H er bst .

Karl Emil Skarblom, Schwedcn, Herstellung von Atliylenghjkol. Athylen, 0 2 
oder solchen enthaltende Gase u. W. werden in Ggw. yon J 2 oder solchcs leicht ab- 
spaltcnden Substanzen, wie H J, K J3, zur Rk. gebracht. Zur Hintanlialtung der 
Bldg. von Ncbenprodd. wird zweckmiiBig in Anwesenheit eines Oxydationskatalysators, 
bcispielsweise eines Fe- oder Mn-Salzes, gcarbcitct. Dic Rk.-Gcschwindigkeit wird dureh 
Erhóhung von Druck u. Temp. gestcigcrt. Vorzugswcise wird die Rk. in einem ge- 
schlossenen GefiiB bei 50° u. einem iiber dem gewóhnlichen liegenden Druck durch- 
gefiihrt. (E. P. 369141 vom 26/8. 1931, ausg. 7/4. 1932.) R. Her bst .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung tertiarer Pliosphor- 
mureester. Zu den Reff. nach D. R. P. 523 802; C. 1931. II. 630 u. D. R. P. 529 808;
C. 1931. I I . 1921 ist folgendes nachzutragen: Dureh Anwendung der Vcresterungs- 
vevff. auf halogenicrte Glykolather u. gegebencnfalls auBerdem auf halogeniertc Alkohole 
u. Phenole werden einfache oder gemischte ter tiarę Phosphorsaurcester von halogenierten 
Monoalkyl- oder Monoarylglykolathern der Athylen-, Propylen- oder Butylenglykol- 
reihe gegebencnfalls in Mischung m it tertiaren Halogenalkyl- oder Halogenaryl-Phosphor- 
saureestern erhalten. Zu gleichen Prodd. gelangt man auch dureh Einw. von Cl2 oder 
■̂ r2> gegebenenfalls in Ggw. von Halogeniibcrtragem, auf die tertiaren Phosphorsaurc
ester von Monoalkyl- u. Arylglykolathern, gegebenenfalls in Mischung m it Alkyl- 
oder Arylphosphorsaurcestern. Es werden so aus POCI3, Glykolchlorhydrin, Athyl- 
glykol Di-(chlornlhyl)-dthylglykolphospluit (D.zo 1,26, n =  1,453), aus P0C13, Glykol
chlorhydrin, Methylglykol, Butanol Chhrathylmełhylglykolbutylphosphat (Kp.]3 195 
bis 205°, D.20 1,130, n =  1,436) u. aus P0C13, Glvkolbromhydrin, Methylglykol, Butyl- 
glykol Bromalhylmethylghjkolbutylglykolphosplmt (Kp.7 205—210°, D.20 1,205, n =
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1,443) erhalten. Weiterhin wird durch 8-std. Einleiten eines langsamen Cl2-Stromes 
in 500 g Di(-methylglykol)-butylglykolphosphat ein chlorierter Ester m it einem Chlor- 
gch. yon 4,3% erzeugt, der bei 15 mm zwischen 180—230° sd. (Oe. P . 127 737 
vom 1/4. 1930, ausg. 11/4. 1932. D. Priorr. 8/4. 1929 u. 7/6. 1929.) R. H e r b s t .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Basel, Kon- 
zenłrieren von wasseriger Ameisensaure durch fraktionierte Dest. in Ggw. einer organ. 
Base von hoherem Kp., z. B. Chinolin, oder eines Gemisches derselben. — 20%ig. 
Ameisensaure wird m it Chinolin, etwa 1 Mol Chinolin m it 3 Mol Saure, fraktioniert 
dest., u. zwar zunachst bei gewohnlichem Druck, wobei der groBte Teil des W- mit 
nur wenig Ameisensaure iibergeht. Nachher wird unter yermindertem Druck dest., 
wobei Ameisensaure von 90 bis 99% erhalten wird. (E. P. 369 118 yom 20/7. 1931, 
ausg. 7/4. 1932. D. Prior. 18/7. 1930.) M. F. Mu ller .

Consortium fiir elektroehemische Industrie G. m. b. H., Miinchen (Erfinder: 
Martin Mugdan und Josef Wimmer, Miinchen), Herstellung von Dichlorcssigsaure 
neben Acetylchlorid, 1. dad. gek., daB Eg. m it Dichloracetylchlorid unter Abdest. des 
Acetylchlorids erhitzt wird. — 2. dad. gek., daB das in der gebildeten Dichloressig- 
saure entlialtene Anhydrid durch Bohandeln desselben m it HC1 in Dichlorcssigsaure 
u. Acetylchlorid ubergefiihrt wird. — 3. dad. gek., daB Dichloracetylchlorid u. Eg. 
dem mittleren Teil einer kontinuierlich wirkenden Fraktionieikolonne zugefiihrt werden, 
das Acetylchlorid abdest. wird u. der entweichendo HC1, zweckmaBig in Form seiner 
Lsg. in Eg., der im unteren Teil der Kolonne befindlichen rohen Dichloressigsaurc 
wieder zugefiihrt wird. — Die Umsetzung des Dichloracetylchlorids m it Eg. erfolgt 
gemaB dem Verf. hauptsachiich nach der Gleichung:

CHCU-COC1 +  CH3-COOH— ^C H C l2-COOH +  CH3-COCl 
Z. B. liiBt man zu 2,2 Molen Eg., der in einer m it Fraktionierkolonne ausgeriisteten 
Blase zum Sieden erhitzt worden ist, allmahlich 2 Mole Dichloracetylchlorid flieBen. 
Es dest. neben 0,6 Mol. HC1 1,4 Biol. Acetylchlorid (also in einer Ausbeute von 70%) 
ab. In  den Blasenruckstand, bestehend vor allem aus Dichloressigsaurc u. daneben 
aus dem Anhydrid CHCl2-C 0-0-0C -C H 3 u. etwas Eg., wird dann so lange HC1 ein- 
geleitet, ais noch beaclitliehe Mengen Acetylchlorid abdest. Es lassen sich so noch
0,4 Mol AcetylchloriH gewinnen, so daB die Gesamtausbeute ca. 90%, bezogen auf das 
angewandte Dichloracetylchlorid, ausmacht. Aus dem Riickstand wird nach Zusatz 
von etwas W. die Dichloressigsaure durch fraktionierte Dest. rein erhalten. GemaB 
der im Anspruch 3 beschriebenen Arbeitsweise liiBt sich das Verf. auch kontinuierlich 
ges tal ten. (D. R. P. 549 725 KI. 12 o vom 3/3. 1931, ausg 30/4. 1932.) R. He r b s t .

Gesellschaft fiir Cliemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von basisch substituierten Carbonsdureamiden. Man laBt reaktionsfiihige Aminoalkohol- 
ester auf Metallverbb. yon Carbonsaureamiden der Zus. RCON(R1)H einwirken, wobei 
R  u. R 1 =  H, aliphat., .aromat, oder lieterocycl. Rest. — Man erhitzt z. B. Slearinsdure- 
amid in Toluol m it NaNIT, bis zum Aufhóren der NH3-Entw. u. setzt dann m it Didthyl- 
aminoathylchlorid (I) um. Das Bk.-Prod., Krystalle aus Aceton, schm. bei 67°. y e r
wendet man Dimethylaminodthylćhlorid, so erhalt man ein Prod. yom F. 71°. — Aus 
Benzanilid u. I  entsteht Benzoyl-N-phenyl-N-diathylaminodłhylamid, dessen Per- 
chlorat, wl. in W., bei 123—125° schm., die freie Base zeigt Kp.0ll 149—151°. In  gleicher 
Weise erhalt man: 2-Phenylehinolin-4-carbonsdureclidlhy!aminodthylamid, Krystalle aus 
A., F. 75°, — 2-n-Butyloxychinolin-4-carbonsduredidthylaminodthylamid, Krystalle aus 
PAe., F. 65°, sowie das entsprechende fi-Piperidino-N-dthylamid, F. 93°, — ferner 
2-Aihoxychinolin-4-carbonsdure-N-phenyl-N-didthylamiTwdthylamid (aus dem entspre- 
chenden Anilid  vom F. ISO— 181° u. I), Kp.0l5 205—210°, F . des wl. Perchlorats 160 
bis 162°, sowie das entsprechende N-Bcnzyl-N-didthylaminoalhylamid, gelbliches 
hochsd. Ol, — das N-Alhyl-N-didthylaminodlhylamid, K p.0,02 1 58—160°, — das Bis- 
didthylaminodthylarnid, Kp.0,01 165°, — das Dialhylamino-P-propylamid, F . 69°, — das 
Diathylamino-e-amylamid, F. 74°, — ferner 2-Athoxy-6-bromchinolin-4-carbonsdure- 
diathylaminoathylamid, F. 106°, — Pyridin-3-carbonsaure-fi-piperidino-N-dthylamid,
F. des Hydrobromids 182—183°, — Acridin-9-carbonsduredidthylaminoathylaniid,
F. 105—106°, — Benzoyldiathylaminoalhylamid, Kp.„,o5 124— 126°, — Acetyldialhyl- 
aminoathylamid, K p.12 137—138°, — Oleyldidthylaminodthylamid, Kp.0,03 1 90°. (E. P. 
368 590 yom 11/5. 1931, Auszug yeroff. 31/3. 1932. Schwz. Prior. 9/5. 1930. F. P. 
716 500 yom 4/5. 1931, ausg. 21/12. 1931. Schwz. Prior. 9/5. 1930.) Al t p e t e r .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Wesley Minnis, 
Buffalo, V. St. A., Darstellunęj ton Anilinhomologen. Hydrobromide oder -jodide yon
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N-alkylierten Aminometliylbenzolen werden auf 230—350° erhitzt. Z. B. wird N-Mtmo- 
methyl-o-toluidinhydrojodid unter Riihren u. RuckfluB auf 230°, dann 5 Stdn. auf 260° 
geheizt, wobci aaymm. m -Xylidin  neben anderen Prodd. entsteht. Ein N-Metliyl- 
xylidinhydrobromidgemisch (48% sek. Aminę enthaltend) liefert bei 245—265° ein 
Gemisch isomerer Aminotrimethylbenzole. — N-Monoathyl-p-xiylidinhydrojodid liefert 
Aminodimełhyldthylbenzol. (A. P. 1844 518 vom 13/11. 1929, ausg. 9/2. 1932.) Altp .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: William 
S. Calcott, Penns Grove und Norman C. Somers, Carneys Point, New Jersey,
V. St. A., Herstellung von Phthalsaureanhydrid. Zwecks Hintanhaltung der Bldg. 
von Nebenprodd. bei der katalyt. Oxydation von Naphthalin in der Dampfphase zu 
Plithalsilureanhydrid werden die inneren Wandungen des Rk.-Raumes aus einem 
Materiał angefertigt, das entweder unter den Rk.-Bcdingungcn sieh nicht oxydiert, 
wie Ni, Cr, Ag, Ni-Cr-Fe-Legierung, Cr-Fe-, Si-Fe- oder Cr-W-Co-Legierungen, oder 
keine bestandigen Phthalate bildet, wio Al. NaturgemiiB zeichnet sich das in derartig 
beschaffenon Apparaturen erzcugte Phthalsaureanhydrid durch eine besondere Rein- 
lieit aus. (A. P. 1854 882 vom 11/5. 1929, ausg. 19/4. 1932.) R. H er bst .

Ges ellschaft fiir Cliemische Industrie in Basel, Basel,. Verfahren zur Herstellung 
der Phthahaureanhydrid-fl-sulfonsaure. 63,5 Teilo PhlliaU&urcanhydrid werden mit 
103 Tin. S 0 3 mchrere Stdn. im Autoldayen auf 135—140° erhitzt. Durch EingieBen 
in W. u. Aussalzen ei’halt man die Phłhalsaure-p-sulfonsaure, durch Abdestilliercn 
des S 0 3 die Phthalsaureanhydrid-p-sulfonsmire ais ziilie liollgelbe M. (Schwz. P. 
150 612 vom 15/9. 1930, ausg. 16/1. 1932.) N ouvel.

Radio Patents Corp., iibert. von: George Bacliaracli, New York, V. St. A., 
Herstellung von Zimtsaure. Dio PERKINSclio Synthcse wird in Ggw. einer geringen 
Menge Pyridin  durchgefuhrt, Man mischt z. B. 20 g frisch dest. Benzaldehyd mit 
30 g frisch dest. Essigsdureanliydrid u. 10 g wasserfreiem Na-Acetat, setzt 
8 Tropfen Pyridin zu u. erhitzt S Stdn. unter RuckfluB auf 165°, wobei 85% Aus
beute an Zimtsaure erhalten werden. (A. P. 1853030 vom 18/4. 1930, ausg. 
12/4. 1932.) Altpetb r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Phenanthridon- 
abkómmlingen. — Hierzu ygl. E. P. 333173; C. 1930. II. 2959. Nachzutragen ist, daB 
Phenanthridon-4-carbonsaure bei 298° schm. (F. korr. 305°), Krystalle aus Nitrobzl., 
in H„SO., oder Alkali farblos 1. (Schwz. PP. 147 794 vom 21/2. 1930, ausg. 1/9. 1931.
D. Prior. 1/3. 1929 u. 150169, 150 170, 150 171, 150 172 [Zus.-Patt.] vom 21/2. 1930, 
ausg. 16/12. 1931. D. Prior. 1/3. 1929.) Altbetek .

Soc. Nouvelle des Mines de Saint-Champ, Frankreich, Gewinnung von Thiophen- 
verbindungen aus den primaren Dest.-Prodd. von bituminosen Gesteinen, die m it W.- 
Dampf ubergegangen sind, durch Yerdimnen m it Leuchtpetroleum u. Sulfonierung 
m it H 2S04 von 1,83 spezif. Gewicht m it 93—95 Vol.-%. Das Sulfonierungsgemisch 
wird dekantiert u. die Saureschicht m it der 9-fachcn Menge W. yerd. Durch W.-Dampf- 
dest. werden dic Thiophenyerbb. abgetrennt u. dest. Kp. 150—160°. (F. P. 721 698 
vom 19/11. 1930, ausg. 7/3. 1932.) M. F. Mu ller .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin. Darstellung von Azoverbindungen der Pyridin- 
reihe. — Hierzu ygl. E. P. 341598; C. 1931. I. 2678. Nachzutragen ist folgendes: Aus 
der Diazoyerb. des 5-Aminopyridyl-2-malonsaurediathylesterĄ (aus 2-Chlor-5-nitropyridin 
u. Na-Malonester, Red. des Kondensationsprod.) u. 2,6-Diaminopyridin (I) erhalt man 
2,6-Diaminopyridyl-3,5'-azopyridyl-2'-malonsdurediathylestcr, F .650, F. des in k. W. wl. 
Ilydrochlorids 226°. — Aus I  u. l-Phenyl-2,3-dimeihyl-i-aminopyrazolon erhalt man 
eino FerŁ. vom F. 250°, F . des Ilydrochlorids 216°, — aus I  u, 9-Methyl-2-amino- 
acridin eine Verb. vom F. 235". (Oe. P. 127 795 vom 27/11. 1929, ausg. 11/4. 1932,
D. Prior. 11/12. 1928.) A ł t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung ton Nitro-fi-oxy- 
pyridinen. Dio nach dem H auptpatent (ygl. F . P. 705113; C. 1931. II. 1352) erhaltlichen 
Verbb. lassen sich auch durch Einw. yon H 2SO., auf die N itrate der Pyridinderiw . 
darstellen. — Map dam pft z. B. eino Lsg. yon (S-Oxypyridin in H N 03 (D. 1,053) am 
W.-Bad ein u. trag t das Nitrat (F. 133°, zers.) bei 50° in konz. H 2S04 ein. Es entsteht 
m it 50% Ausbeute Nitro-fi-oxypyridin, F. 68—69°. — Aus Oxymethylpyridin (ygl.
F. P. 685583; C. 1930. I I .  2576) erhalt man uber das Nitrat (F. 125— 126°) die Nitro- 
verb., F. 107—108°. — Aus 3-Oxy-4-methylpyridin entsteht iiber das Nitrat (F. 136° 
zers.) die Nitroverb. vom F. 90—92°, — aus 3-Oxy-2-methyl-5-athylpyridin iiber das 
Nitrat (F. 76—78°, bei 95— 100° zers.) die Nitroverb. vom F. 163—165°. (E. P. 369 850
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T o m  4/8. 1931, Auszug veroff. 21/4. 1932. D. Prior. 2/8. 1930. Zus. zu E. P. 360 188; 
C. 1932. I. 3914.) Alt pe t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
A. R. Peterson und W . C. Holmes, Einige Beziehungen zwischen der Kmislitution 

von Farbsloffen und ihrer Farbintensitat. Die Absorption wss. u. alkoh. Farbstofflsgg. 
wird nahe dem Absorptionsmaximum spektrophotometr. bestimmt. Ais MaB der F arb 
intensitat wird gewahlt: die spezif. Absorption, d. i. der Extinktionskoeff. einer 1 cm 
dicken Schicht einer Lsg., die l/ioo ooo S Farbstoff im ccm enthalt, u. die molekulare 
Absorption, in entsprechender Weise definiert fiir eine Lsg., die 7ioo ooo ooo Mol. hn ccm 
enthalt (beide bestimmt in der Nahe des Absorptionsmaximums). Die spezif. Absorption 
dient ais YergleichsmaB fur prakt. Zweeke, wahrend die molekulare Absorption fiir die 
Unters. konstitutiver Einflusse geeignet ist. Fiir dic untersuchten Farbstoffe liegt dio 
spezif. Absorption (hier wie im folgenden stets die Werte fiir wss. Lsgg.) zwischen 0,42 
u. 3,15, die molekulare Absorption zwischen 0,16 u. 1,35; die Werte fiir alkoh. Lsgg. 
liegen durchweg hoher. Dic Mittelwcrte fur dio untersuchten Farbstoffgruppen sind:

Zahl der 
Farbstoffe

spezif.
Absorption

molekulare
Absorption

M o n o a z o ..................................... 10 0,58 0,29
D is a z o .......................................... 6 0,64 0,55
T risa z o .......................................... 4 0,51 0,50
Diaminotriphenylmethan. . . 12 1,65 1,02
Triaminotriphenylmethan . . 8 1,80 0,79
Pyronin.......................................... ’ 2 2,95 0,98
Phthaleine..................................... 10 1,22 0,83
A z i n e .......................................... 4 1,25 0,44
Oxazine.......................................... 5 1,22 0,42
T h i a z i n e ..................................... 3 2,34 0,75
I n d ig o t in ..................................... 1 0,45 0,21

In alkoh. Lsg. unterscheiden sich die molekularen Absorptioncn von Pyroninen 
u. Triphenylmethanderiw. sehr wenig; etwas weniger intensiy gefarbt sind Phthaleine 
u. Thiazine, die stiirker sind ais die Azine u. Oxazinc. Disazofarbstoffc sind intensiyer 
gefarbt ais die Monoazofarbstoffe, weitere Erhohung der Zahl der Azobindungen bedingt 
keine groBere Farbintensitat. Werden dio Farbstoffe nach der spezif. Absorption ver- 
glichen, dann sind Pyronine u. Thiazine am intensivsten gefarbt. — Der EinfluB der 
Substitution yerschiedener Gruppen wird an Hand der molekularen Absorption dis- 
kutiert. Der EinfluB von Sulfonierung weehselt; bei Rosanilin bedingt sie eine Ver- 
ringerung der Farbintensitat, bei Sulfonierung in den Benzidinkernen der Polyazo- 
farbstoffe wird die Farbintensitat ebenfalls geringer. In Monoazofarbstoffen ist das 
Gegenteil der Fali, ebenso meist bei den Triphenylmethanderiw. Der EinfluB der OH- 
Gruppe wecliselt gleichfalls; ahnlich wie die OH-Gruppc wirkt meist die Acetylamino- 
gruppe bei Azofarbstoffen. Die drei Halogene wirken meist gleich, wichtig ist Zahl u. 
Stellung der Halogene. Alkylierung bewirkt Abnahme der Farbintensitat, auBer bei 
Einfuhrung in Aminogruppen; hier tr itt  Erhohung der Farbintensitat ein. — Bzgl. 
weiterer Beobachtungen muB auf das Original verwiescn werden. (Journ. physical 
Chem. 36. 633—41. Febr. 1932. Washington, D. C., U. S. Dept. of Agriculture, Color 
and Farm  Waste Division.) Lorenz.

Andrew J. Kelly, Ldsun<;s- und Netzmittel. I. Teil. Schildcrung von Chemikalien, 
die ais Netzmittel, Wasch- u. Beuchmittel u. ais Hilfsmittel fifr besseres Durchfarben 
verwendet werden. Kiefertidl liiBt sieh durch Zusatz von Ricinusólsulfosauren loslieh 
maehen u. ist dami ein besonders wertvolles Mittel, um das Durchfarben zu verbessern, 
Sein hoher Kp. u. sein angenehmer Geruch geben ihm einen Vorteil vor den fluchtigen 
Losungsmm., wie Bzl., Toluol, A., Aceton u. den Chlor-KW-stoffen. A. u. Aceton 
finden eine begrenzte Anwendung ais Fettloser u. Kaltnetzmittel. Kresol u. Kresolale 
werden ais Netz- u. Reinigungsmittel, meist in Verb. mit Seife oder Tiirkischrotol, 
gebraucht, unter anderem auch beim Entbasten yon Seide neben Acetatseide u. bei 
der Mercerisation. Dichlorathylen ist ein yorziigliches Losungsm. fiir Ole, Fette u. Wachse, 
sowie ein gutes Fleckmittel fiir Teer u. Olfarbe. Mit Seife mischt es sich zu guten Fett-
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losern, am bosten m it Tiirkischrotólseife. Dichlordthylałher hat ahnliche Eigg., doch 
liegt sein Kp. mit 178° fast doppelt so hoch, wio der des Dichlorathylens. Auch der 
Dichlorathylather mischt sich gut mit etwa der doppelten Menge Tiirkisehrotol. 
(Cotton 96. Nr. 4. 34—-36. April 1932.) F r i e d e m a n n .

A. Bresser, Neuere Sulfosauren. Zusammenfassung des auf dom Gebiete bekannt 
Gewordenen. (Melliands Textilber. 13. 203— 04. April 1932. Berlin.) SirvERN.

Gunter Rordorf, „GFD 1931“, ein neues Teztilhilfsmittel. Das von der Firma 
ZsCHIMMER U . SCHWARZ, Chemnitz, herausgebraehte Prod. ist unempfindlich gegen 
Hartebildner im W. u. netzt, schaumt u. wascht in saurer Flotto. Angaben uber die 
Verwendung. (Melliands Testilber. 13. 267—68. Mai 1932. Frankfurt a. M.) Suv ern .

W. I. Pickens, Farben und Ausriisten von Striimpfen. Vf. besprieht ausgewahlte 
Kapitel aus dem Gebiet der Strumpffarberei, so das Farben reinseidener Striimpfe 
naeh der Zweibadmethode (getrenntes Entbasten u. Farben) oder der Einbadmethodo 
(Entbasten u. Farben in einem Bad), Farben von Striimpfen aus mereerisierter Baum- 
wolle u. Kunstseide, dio Śchwierigkeiten bei unegaler Kunstseide u. bei streifig far- 
bender mereerisierter Baumwolle, VorsichtsmaBregeln bei unentsehwefelter Viseoso 
oder Acetatseide u. bei resenderter Seido. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 149—51. 
29/2. 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Das Bedrucken wollener Stiickwaren. Technik des Zeugdruckes auf wollener 
Stuckware: Waschen, Bleichen, Chloren, Drucken u. Troeknen. Der Spritzdruck u. 
soine Ausfuhrung. (Ztsehr. ges. Textilind. 35. 203—04. 214—15. 27/4. 1932.) F r i e d e .

— , Die Napbelmndlung und das Farben von baumwollenen Wirkwaren. Ratschlago 
fiir das Farben u. Vorbehandeln von baumwollener Wirkware in Schlauchform. Man 
beucht mit 1 °/0 NaOH, 2%  Na2C03 u. 1% Kiefernol, wascht gut m it W. von 55° u. 
bloicht mit Na-Hypochlorit aus Na2C03 u. gasformigem Cl. Abgesauert wird m it verd. 
HCl u. m it Bisulfit ais Antiehlor behandelt. Dem Spiilbad gibt man Stearinsaure u. 
NH3 zum Wcichmachen u. Saureblau oder Siiureyiolett zum Blauen zu. Zum Farben 
nimmt man direkte, móglichst gut wascheehte Farbstoffe. (Cotton 96- Nr. 4. 107—09. 
April 1932.) F r i e d e m a n n .

Karl Roland, Das Farben ton Baumwollkrcuzspulen auf Apparaten. (Monats- 
sehrift Textil-Ind. 47. 83—84. April 1932.) F r ie d e m a n n .

— ,D e r  Seidendruck mit Neolanfarben. Rezepte fiir den Druek m it u. ohno Chrom 
u. fiir Atzdruek auf Seide mit Neolanfarben. Aufziihlung geeigneter Neolane. (Textilc 
Colorist 54. 250. April 1932.) F r i e d e m a n n .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Neue Farbstoffe. Variaminblausalz R T  ist ein 
neues, 11. Filrbesalz, das m it den Naphtholen der AS-Reihe sehone, satte Blautone 
liefert. Sie sind gut bis sehr gut lichtceht, gut chlorecht u. sehr gut bis heryorragend
waschecht. AuBer fiir den Direktdruck ist das Salz auch fiir den Atz- u. Reserveartikel
geeignet. Alizarinirisol RL, ein violetter SiŁurefarbstoff, ist liehtechter ais die R-Maike, 
er kommt haupts&chlich fiir loichte Damenkleider- u. Dekorationsstoffe, Wirk- u. 
Teppiehgarne in Botracht, kann auch zum Sehonen von Chromicrungsfarbstoffen Ver- 
wendung finden, ist fiir die Apparatfarberei geeignet u. aueh fiir Wollseide u. Seide 
geeignet. Immedialbrillanlgrun B  extra ist blauer u. klarer ais Immedialgriin GG, 
die Farbungen besitzen sehr gute Wasch-, W.- u. Biigelechtheit, hervorragende Alkali- 
u. gute Lichtechtheit. (Dtsch. Fiirber-Ztg. 68. 220—21. 1/5. 1932.) Suvern .

— , Neue Farbstoffe, cliemischc Prdparate und Mustcrkarten. Eine neuo Musterkarte 
fiir Herbst 1932 gab die F a r b e r e i -  u . A p p r e tu r - G e s e l l s c h a f t  v o r m . A. C la v e l  
U. F. L lN D E N M E Y E R , Basel, heraus. —  Eine Musterkarte der I. G. F a R B E N IN D U S T R IE  
A k t i e n g e s e l ł s c h a f t  u . der D u ra n d  U. H u g u e n in  A. - G. zeigt Fiirbungen mit 
indigosolen auf Wollgarn. — Neue Farbstoffe der Rapidogenreihe der I. G. F a r b e n 
i n d u s t r i e  sind Rapidoijenkorinth I B  u. -griin B. Rapidogenkorinth IB  gibt sehr 
gut lieht- u. Cl-eclite sowio heryorragond waschechte Drueke, Rapidogengriin B yolle 
blaustiehige Griintune von ziemlich guter Lichtechtheit, hervorragender Wasch- u. 
guter Cl-Eclitheit, dio sich durch geringe Zusatze von NaphtholAS-G noch gelber 
stellen lassen. Die Farbstoffe werden nach dem NaBentw.- oder Sauredampfyerf. 
entwckolt. Ein Rundschreiben der Firm a behandelt das Lósen der Naphthole der 
AS-Reihe mittels Igepon T. Der Naphłhol AS-Diskus ermoglielit in einfaeher Weise 
die An- u. Naehsatzlsgg. fiir die Grundierung sowie fiir die Entw.-Bilder festzustellen. 
Ein Merkblatt spricht iiber leieht auswaschbare Farbstoffe zur Kennzeiehnung yon 
Wollgarnen fur Webzwecke. (Melliands Textilber. 13. 275—76. Mai 1932.) S u v e r n .

Noel Heaton, Haltbarkeit der Materialien in der Kunstmalerei. Dic organ. Pig-
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mente sind durchwog weniger halfcbar ais dio anorgan., besonders hinsichtlich der 
Liohtechtheit. P rakt. absolute Bcstandigkeit weisen nur dio Erdfarben u. einige durch 
Calcinieren gewonnene Mineralfarben auf. Der Olfarbenfilm besitzt don Nachteil, 
daB er m it der Zeit hart u. spróde wird u. zum RoiBen u. Abblattern neigt. Ferner 
noigt der Olfilm zum Vergilben u. Nachdunkeln. Zwecks Erzielung haltbarer Olfarben- 
gemaldc muB ein dickes u. rasch aufeinanderfolgcndes Auftragcn der Farbę yermieden 
werden. An Stello der Klarlackuberziige benutzt man bessor Waclispolituren. (Journ. 
Roy. Soc. Arts 80. 411—35. 11/3. 1932.) Sc h e if e l e .

Jacgues Maroger, Wiederherstellung der Maltechnik des Jean van Eyck. Die Mal- 
technik des JEAN VAN EYCK diirfte zur Grundlage eine Emulsionsfarbe gehabt haben, 
welche man in ahnlicher A rt durch Vermischen von Bleimangan-Leinólfirnis m it Harz- 
zusatz (1—2 Teile Ol auf 1 Teil Harz) m it Gummiarabikum unter Zusatz yon W . 
erhalten kann. (Compt. rond. Acad. Sciences 193. 740—41. 1931.) ScnElFELE.

A. Eibner, Zum gegenwartigen Sta?ul der nattirwissenschaftlichen Bildunlersucliung. 
Wahrend dor mikroehem. Nachweis der Farbkórper sehr weit durehgebildet ist, fchlen 
fur don der Bindemittel noch einfache Rkk. zur Unterscheidung yon Tierleim, EiweiB u. 
Casoin. Fiir die Bindomittcluntors. leistot auch die schichtenweise Bilduntors. guto 
Dienste, welche bei Leinwandbildern derart ausgefuhrt wird, daB man dic Grundier- 
schicht von der Bildschicht durch CJuellung von Stuckchen der gefalzten Bildcnden in 
W. tronnt. Die Ggw. von Olbindemiltel ist durch die Acrolein-Bk. u. durch die Ent- 
stehung der braunen Alkaliscifen dor Olfilmo naehweisbar. Die Bilduntors. im Ultra- 
yiolcttlicht (Analysenąuarzlampe) gestattet eino seharfe Unterscheidung der einzelnen 
WeiBpigmontc. ZinkweiB leuchtet kanariengelb, BleiweiB in Pulver hellgrauviolett 
oder beigefarbon, Lithopone je nach Zinksulfidgeh. weiB bis dunkelviolett, wahrend 
reines Titandioxyd schwarz erscheint. Samtliche Bindemittel leuchten im Ultrayiolett in 
Toncn, die vom liellen Violett iiber Gelb zu roinem WeiB iibergehon. Dio Luminescenz 
der Bindemittel te ilt sich auch den damit angeriebenen Farben mit, wodurch ein opt. 
additiver Mischton entsteht. Die Luminescenzfarben lassen sich boi Farbpulvern u. 
Olfarbenaufstrichen nur auf mattschwarzer Untorlage richtig beobachten. (Angew. 
Chem. 45. 301—07. 23/4. 1932.) Sc h e if e l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von Nelz-, Jlei- 
nigimgs- und Emulgierungsmilteln durch Veresterung von nicht aromat. Sulfocarbon- 
siiuren m it wenigstens 8 C-Atomen u. insbesondere die S 03H-Gruppe in a-Stellung 
m it aliphat. Alkoholcn. — Z. B. wird Sulfopalmilinsdure m it Methyl-, Athyl-, Iso- 
propyl-, Butyl- oder Amylalkohol yorestert. (F. P. 721 794 vom 20/8. 1931, ausg. 
8/3. 1932. D. Prior. 1/9. 1930.) M. F. Mu ller .

H. Th. Bóhme Akt.-Ges., Chemnitz, Verfaliren zum Nelzen und Dispergieren, 
zur Herstellung von Badem oder Prdparaten fiir die Papier- und Lederinduslrie, zur Her
stellung von Farbstoffpasten oder Farbstoffpułrem, zur Herstellung von Fdrbebddem oder 
Prdparaten zum Fdrbm von Pelzen oder anderen tierischen Sloffen, zur Herstellung von 
keramischen Sloffen, dad. gek., daB man bei der Herst. dieser Bader oder Priiparate 
dio Sulfonierungsprodd. von 2 oder mehrwertigen hóher molckularen AlkoJiolen m it 
mehr ais 10 C-Atomcn im Molekiil mitverwondet, z. B. das Sulfoniorungsprod. von 
Octadecylenglykol. (E. P. 358 535 vom 20/5. 1930, ausg. 5/11.1931. D. Prior. 10/7.
1929.) SCHMEDES.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Birket Wyłam und James Steven- 
son Wilson, Grangemouth, Sohottland, Verfahren zum Farben und Drucken, dad. gek., 
daB man den Farbebiidern oder Druckpasten, insbesondere beim Farben u. Drucken 
m it Kiipenfarbstoffen oder Estersalzen yon Kiipcnfarbstoffen, Celluloseschwefelsaureester 
zusetzt. (E. P. 366 543 vom 2/9. 1930, ausg. 3/3. 1932.) Schm edes.

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Delaware, iibert. von: Henry Jordan, Dela
ware, Verfahren zum Farben ton regenerierter Cellulose, gek. durch die Verwendung von 
Farbstoffon der allgemeinen Formel R x—N N—R 2—N—N—R 3, in der R 1 eine Naph- 
thylsulfonsdure, R j einen aromat. Rest, der keine freio Hydroxyl- oder Aminogruppe 
enthalt, u. R3 eine 2-Amino-5-naphtliol-7-sulfonsdure oder ein N-Substitutionsprod. der- 
sclbon bedeutet. Der Farbstoff 2,G-Naplilhylaminsulfonsaure — >- Anilin  — y  2-Amino- 
S-naphthol-7-sulfonsaure oder -2-Phenylamino-5-naphthol-7-sulfonsdure farbt blau-rot 
bzw. rótlich-yiolett, der Farbstoff 2-Naphthylamin-6-sulfonsaure— y  l,4-Dimethoxy- 
2-aminobenzol — ->- 2-Amino- oder 2-Phenylammo-5,7-naphtholsulfonsaure farbt rot- 
bzw. blau-yiolett; 2,6-Naphthylaminsulfonsiuu'e — >- 1,6-Ndphlhylaminsyłfonsaure — ->-



1932. II. Hx. F a r b  e n  ; F a r b e r e i ; D r u c k e r e i . 127

2-Amino oder 2-Phenylamino-5,7-naphtholsuIfonsaurc rot- bzw. blau-violett; 2,6-Naph- 
thylaminsulfonsaure — >- m-Toluidin — y  2-Amino- oder 2-Phenylainmo-5,7-naphthol- 
sulfonsaure farbt hell-bordeaux bzw. rot-yiolett. Ais Anfangskomponenten kami mail 
aueh l-Naphlhylamin-4- oder -5- oder -7-sulfonsaure u. ais Mittelkomponenten 1-Naph- 
ihylamin oder l-Naphthylamin-7-sulfonsdure, u. ais Endkomponenten Benzoyl- oder 
Acetyl-2,5,7-Aminonaphtholsulfonsduren verwenden. (A. P . 1 8 2 4  273 vom 11/9. 1928, 
ausg. 22/9. 1931.) S ch m ed es .

B ritish Celanese Ltd., London, George H olland E llis und H enry Charles Olpin, 
Spondon bei Derby, Verfahren zum Farben von Sloffcn, die aus Celluloseestem oder 
-dtliern bestelien oder diese entlialten, gek. durch die Verwendung von Azofarbstoffen, 
die einen Anthracenrest enthalten. Es kónnen yerwendet werden die Farbstoffe, die durch 
Kuppeln eines Anthrols oder eines Antliramins m it einer aromat. Diazoverb. erhalten 
werden, z. B. m it einem diazotierten Anilin, a- oder fi-Naphthyldmin, ihren Homologen 
oder Kernsubstitutionsprodd., z. B. ihren Halogen-, Oxy-, Alkoxy-, Alkylamino-, 
Carboxy- u. N itroderiw ., wie Nilranilinen, Nitrotoluidinen, Nilroanisidinen u. Nitro- 
phenetidinen, z. B. p-Nitranilin, 2,4-Dinitranilin, p-Nitro-o-toluidin, p-Nitro-o-anisidin, 
p-Nitro-o-phenetidin. Man kann aucli die bei Verwendung von diazotierten Amino- 
azovcrbb. wie Amino-azo-benzol, Amino-azo-toluol, Benzol-azo-naphlhylamin, ent- 
stehenden Polyazofarbstoffe yerwenden: Man kann die Farbstoffe aueh auf der Faser 
herstellen, indem man Basc u. Entwickler zusammen auf dio Fascr aufbringt u. dann 
diazotiert, oder indem man erst die Base auf der Faser diazotiert u. mit der Kupplungs- 
komponentc kuppelt oder indem man die Kupplungskomponento auf die Faser auf
bringt u. m it Diazoverbb. entwickelt. (E. P . 356 752 vom 6/6. 1930, ausg. 8/10.
1931.) Sc h m e d e s .

Im perial Chemical Industries L td., London, W illiam  W yndham  Tatum, 
W illiam  M ilian Todd, Leonhard Joseph H ooley und John Thom as, Grangemouth, 
Schottland, Verfahren zum Farben von Acetałseide oder anderen Celluloseestem und 
-dtliern in griinen u. blauen Tónen, dad. gek., daB man diese Stoffe m it Dioxydimer- 
captoanthrachinonen farbt, in denen die Hydroxyl u. Mercaptogruppen samtlich in den 
a-Stellungen des Anthracliinonkerns stehen, z. B. m it l,5-Dioxy-4,8-dimercaptoantlira- 
cliinon. Man erhalt lichtechte Farbungen. (E. P . 358 033 vom 28/3. 1930, ausg. 
29/10. '1931.) S ch m ed es .

Jules M artin genannt Gandit, Paris, Verfahren zum Farben und Drucken von 
Sto/fen aller Art, insbesondere von Stoff en tierisclien Ursprungs, gek. durch die Verwendung 
von Farbbadern oder Druckpasten, die 10—50% ihres Volums an handelsublicher 
(80%ig.) Ameisensaure enthalten. Man kann in der Kalte farben u. erhalt gute Farbungen. 
{E. P . 3 6 5 1 0 3  vom 7/7. 1930, ausg. 11/2. 1932. F. Prior. 2/8. 1929.) S ch m e d e s .

I. G. Farbenindustrie A k t.-G es., Frankfurt a. M., Erzeugung von Wei/3- oder 
Buntreserven unter Anilinschwarz oder dhnlichen Farbungen auf Cclluloscacetatseide. Man 
bedruckt weifie oder yorher gefarbte Cclluloscacetatseide m it Fett-, Waclis- oder ahn- 
lich wirkenden Ilescrven, behandelt m it p-Aminodiphenylamin oder seinen Homologen 
oder D eriw ., wie 4-Oxy-4'-amino-5/-methyldiphenylamin, u. entwickelt das Schwarz 
durch Oxydation. Bei Anwendung von chem. wirkenden Rcscrven konnen geeignetc 
Farbstoffe zugesetzt werden. Man bedruckt ein weifles oder gofśirbtes Acetatseiden- 
gewebc m it einer Beserve aus Bienenwachs, Kolophonium, Spermacet, Talg, Paraffin 
u. Terpentin, u. farbt dann m it einem frischbereitetem Bade aus einer Mischung einer 
wss. Lsg. von p-Aminodiphenylamin, Milchsaure, Essigsilure u. Traganthschlcim, u. 
einer wss. Lsg. yon A1C13, CrCl3, CuCl2, NaC103 u. Terpentin, u. entwickelt an der Luft 
u. durch Behandeln m it einer m it Essigsilure angesiiuertcn Lsg. von K 2Cr20 7; die Reserve 
wird dann durch Losen in  Benzin entfernt. (E. P . 3 1 1 4 6 7  vom 16/2. 1928, ausg. 29/5.
1929. F. P . 666 507 yom 28/12. 1928, ausg. 2/10. 1929. D. Prior. 29/12. 1927.) F r a n z .

H enry D reyfus, England, Verfahren zum Verbessern der Echiheitseigenschaften, 
insbesondere der Saure- und Lichlechtheit von Farbungen, auf Teztilgeweben, insbesondere 
solchen, die Celluloseester oder -atlier enthalten, u. zwar insbesondere von solchen 
Farbungen, dio m it Amino- oder Alkylatninoanthrachinonen hergestellt sind, dad. gek., 
daB man den Stoffen yor, wahrend oder nach dem Farben aralkylierte aromatische Aminę, 
wie Benzylathylanilin oder Benzylmelhylanilin einver eibt, u. zwar in Mengen von
0.5 2%  ihres Gcwichts. Bei Cellulosederim. kann man die Aminę aueh den Spinnlsgg.
zusetzen. Gleichzeitig m it oder getrennt yon der Behandlung m it den Aminen kami 
man die Stoffe m it alkal. reagierenden Substanzen, wie Soda, Borax, Dinatriumphosphat, 
Na-Acetal, N a-Palmitat oder Na-Oleal allein oder zusammen mit den in den F. PP.
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694749 u. 694750 genannten Stoffen (Harnsloffen, Tliioliarnstoffen, Gvanidinen) be- 
handeln. Man kann die Farbstoffe m it den aralkylierten Aminen gegebenenfalls unter 
Mityerwendung yon Dispergierungsmitteln, Schutzkolloiden oder anderen Farberei- 
hilfsprodd. zu Farbstoffpraparałen yereinen. (F. P. 713 343 vom 16/3. 1931, ausg. 
26/10. 1931. E . Prior. 15/5. 1930.) S c h m e d e s .

Mead R esearch E ngineering Co., V. St. A., Herslellung non Pujmenten. Eine 
Schwermetallverb., z. B. Fe(OH)2, wird nach dem Vermischen m it Gerbextrakt m it 
einem Oxydationsmittel, z. B. Luft, behandelt, um eine fast yollstandige Oxydation 
der Pigmentfallung zu bewirken. Man kann auch in Ggw. von Ol oder anderer Hautchen 
bildender Substanzen arbeiten. Der auf diese Weise erhaltene unl. Nd. wird m it W. 
gewaschen. (F. P . 722 556 vom 10/7. 1931, ausg. 22/3. 1932.) D re w s .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ekbert L ederle, 
Ludwigshafen a. Rh. und A ugust R unte, Uerdingen), Violelłe Pigmenlfarben, enthaltend 
ein Gemisch von an sich bekannten Mischkrystallen aus BaSO., u. Alkalipermanganat 
m it anorgan. u. bzw. oder organ. Blaupigmenten. (D. R . P . 550 646 KI. 22 f vom 
27/11. 1930, ausg. 14/5. 1932.) D re w s .

T itanium  P igm ent Co., In c ., V. St. A., Herslellung von Tilanpigmenten. Ti 
anthaltende Lsgg. werden in Ggw. einer Sauro dureh Erhitzen hydrolyt. gefallt. Die 
Fallung erfolgt in Anwesenheit von CaS04 u. hydrat. Ti-Vcrbb., welche dureh Neutrali- 
sation von mineralsaurcn Ti-Lsgg. erhalten wurden. (F. P . 7 2 1 1 8 8  vom 10/8. 1931, 
ausg. 29/2. 1932. A. Prior. 14/8. 1930.) D re w s .

T itanium  P igm ent Co., In c ., V. St. A., Herslellung von Titan entlmltenden 
Pigmenłen. Dio in ublichcr Weiso ausgefallten Ti-Verbb. werden, yorzugsweisc in 
wss. Lsg., m it in W. 1., schmclzbaren anorgan. Verbb. behandelt, welche bei den in 
Frago kommenden Calcinierungstempp. prakt. nicht fliichtig ind, z. B. Na2S 04. Bei 
der Calcinierung geniigt ein Zusatz von 0,5—1°/0 der genannten Stoffe. (F. P . 722 035  
yom 10/1. 1931, ausg. 10/3. 1932. A. Prior. 14/1. 1930.) D re w s .

G esellschaft fiir Chemische Industrie in  B asel, Basel, Schweiz, Darslellung von 
Azofarbstoffen yon der allgemeinen Formel (I), in  welcher R x u. R 3 aromat. Reste be- 
deuten, von denen mindestens einer eine NÓ2-Gruppe, u. in o-Stellung zur Azo- 
briicke eine OH-Gruppe enthalt, dad. gek., daB man 2-Amino-5-oxynaphthalin-7- 
sulfonsiiure m it Diazoverbb. yereinigt, von denen mindestens eine eine N 0 2-Gruppe 
enthalt, u. zwar derart, daB man die 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure in saurem 
Medium m it o-Oxydiazoverbb. yereinigt, auf das erhaltene Prod. in alkal. Medium 
Diazoverbb. cinwirken liiBt, u. daB dio so erhaltenen Prodd. m it metallabgebenden 
Mitteln behandelt werden. Dic metallhaltigen Farbstoffe farben Baumwolle u. Kunst- 
seide aus regenerierter Celluloso, wio streifige Viscose, sehr gleichmaBig u. eclit. Der 
Disazofarbstoff 5-Nitro-2-amino-l-oxybenzol— >- (saucr gekuppelt) 2-Amino-5-oxy- 
naphthalin-7-sulfonsaure —  (alkal. gekuppelt) 5 Nitro-2-amino-l-oxybenzol liefert 
m it CrF3 eino Cr-Verb., die regenerierte Celluloso aus neutralem oder alkal. Bade sehr 
gleichmaBig blaugriin fiirbt. Wird bei der zwoiton Kupplung an Stello des 5-Nitro- 
2-aminophcnols Pikraminsiiurc (4,6-Dinitro-2-amino-l-phenol) yerwendet, so erhiilt 
man einen Farbstoff, dessen Cr-Verb. Viscose graugriin fiirbt. Benutzt man boi der 
zweiten Kupplung Anilin, so entsteht oin Disazofarbstoff, dessen Cr-Verb. regenerierte

Celluloso yiolettschwarz fiirbt. Die Cr-Verb. des in 
saurer Lsg. hergcstellten Monoazofarbstoffs aus 
diazotiertem 5-Nitro-2-amino-l-phenol u. 2-Aminó- 
5-oxynaphthalin-7-sulfonsaurc g ibt m it diazotierter 
4-Nitro-2-amino-l-oxybenzol-6-sulfonsilure in alkal. 
Lsg. einen Farbstoff, der m it CrF3 eino Cr-Verb. 
gibt, dio regenerierte Cellulose blaugriin fiirbt. Vor- 

wendet man an Stelle des CrF3 CuS04, so entsteht ein Cr- u. Cu-lialtiger Farbstoff, der 
regenerierte Cellulose griinstichiggrau fiirbt. Kuppelt man dio genannte Cr-Vorb. des 
Monoazofarbstoffs m it diazotiertem 4-Nitranilin in alkal. Lsg. yereinigt, so entsteht 
ein Cu-Viscose graufarbender Farbstoff. Verwendet man an Stelle des 4-Nitranilins 
die Sulfanilsaure, so entsteht ein schwarzyiolett farbender Farbstoff. (D. R . P . 547 823  
KI. 22a vom 1/4. 1930, ausg. 29/3. 1932. Sehwz. Prior. 27/3. 1930.) F ra j tz .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder Georg K ranzlein , 
Arthur W olfram  und E m il H ausdorfer, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von 
cyclischen Diketonen, dad. gek., daB man 1,5- oder l,4-Di-(o-aminoaroyl-)naphthaline 
oder dereń Substitutionsprodd. tetrazotiert u. dureh Abspaltung der Diazogruppen

3 f f | f 
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in Ggw. oder Abwesonlieifc von Katalysatoren einen RingschluB herbeifiihrt. — Die 
erbaltenen Prodd. sind teils selbst Farbstoff, teils dienen sie zur Herst. von Farbstoffen. 
Tetrazotiert man l,5-Di-(o-aminobenzoyl-)naphtlialin u. spaltet hierauf die Diazo- 
gruppen ab, so erhalt man je nach. den Bedingungen 3,4,S,9-Dibenzpyrewhhwn-5,10 
oder 1,2,5,6-Dibenzoylennaphthalin. — l,5-Di-(o-aminobenzoyl-)naphthalin, F . 251°, dar- 
stellbar aus l,5-Di-(o-chlorbenzoyl-)naphthalin durch Ersatz des CI gegen NH2 te tra
zotiert man u. verkocht, liierbei scheidet sich unter N-Entw. ein ziegelroter Korper 
ab, weinrote, metallisch glanzende Blatter aus Nitrobenzol, die bei 399—401° unter 
Sublimation schmelzen, das Prod. ist wahrscheinlich 1,2,5,6 Dibenzoylmnapltihalin, es 
liefert m it Hydrosulfit keine Kupo. LaBt man die salzsaure Lsg. der Tetrazoyerb. 
des 1,5 Di-(o-aminobenzoyl-)naphthalin in  eine wss. H 20 2-Lsg. flieBen, so entsteht das 
mit dem Prod. des D .R .P. 412053 ubereinstimmende 3,4,8,9-Dibenzpyrenchinon-5,10.
— LaBt man die Tetrazolsg. in  eine kochende Lsg. yon Pb-Acetat in W. flicBcn, so 
erhalt man ein Gemisch von 3,4,8,9-Dibenzpyrenchinon-5,10 u. 1,2,5,6-Dibenzoylen
naphthalin, das man durch Auskupen des 3,4,8,9-Dibenzpyrenchinon-5,10 trennen 
kann. — l,4-Di-(2-amino-5-methylbenzoyl-)naphthalin, F. 252—254°, darstellbar aus
l,4-Di-(2-chlor-5-methylbenzoyl-)naphtJialin durch Austausch von Cl gegen NH2, tetra
zotiert man in HCl-Lsg. u. laBt die Tetrazolsg. in eino wss. Lsg. von H20 2 flieBen, es 
entsteht f},P'-Dimethyl-4,5,8,9-dibenzpyrenchinon-3,10, das Baumwolle aus der Kiipe 
weinrot farbt. (D. R . P . 546 226 KI. 22b vom 15/8. 1930, ausg. 10/3. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto B ayer, 
Frankfurt a. M.), Darstellung echler Kiipenfarbstoffe, nach D. R. P. 545 001, dad. gek., 
daB man 2 Moll. l-Aminoanthraehinon-2-carbonsaurehalogenido m it 1 Mol. einer 
aromat, carbo- oder heterocycl. Verb., die mindestens zwei aromat. Kerne m it min- 
destens jo einem reaktionsfahigen H-Atom enthalten muB, in Ggw. wasserfreier Metall- 
halogenido unter Zusatz oder in Abwesenheit eines Verdunnungsmittels kondensiert.
— Abanderung des Yerf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB man 1 Mol. eines Amino- 
anthrachinon-2-carbonsaurehalogenids m it einem Mol. der aromat. Yerb. kondensiert 
u. auf das erhaltene Monoketon ein weiteres Mol. l-Aminoanthrachinon-2-carbonsaure- 
halogenids, dem in 1,9-Stellung ein heterocycl. Ring aufgcpfropft ist, in Rk. bringt, 
oder daB man in  umgekehrter Reihenfolge dio nach dem Yerf. des Anspruchs 2 des 
H auptpat. erbaltlichen Monoketono mit 1 Mol. eines l-Aminoanthrachinon-2-carbon- 
saurelmlogenids kondensiert. — 3. Abanderung des Verf. gemaB Anspruch 1 u. 2, dad. 
gek., daB man an Stello der l-Aminoanthrachinon-2-carbonsaurehalogenido solehe 
Anthrachinon-2-carbonsaurehalogenide yerwendet, die in  1-Stellung einen negativen 
Substituenton tragen u. diesen in den erhaltenen Kondensationsprodd. nach den be
kannten Methoden in  dic Aminogruppe uberfiihrt. — In  einem geschmolzenen Ge
misch von A1C13, NaCl u. KC1 trag t man bei 110° innerhalb 1/2 Stde. Diphenyl u. 1-Amino- 
anthrachinon-2-carbonsaurechlorid u. driickt die Schmelzo nach kurzer Zeit in yerd. 
HC1, der abgeschiedene Farbstoff farb t Baumwolle aus der ICiipe blaustichig rot; der 
Farbstoff kann erforderlichenfalls m it Chlorlauge gereinigt werden. Venvendet man 
an Stelle des Diphenyls die aquivalente Menge Diphenyldther, Naphthalin, 2,4-Di- 
phenylthiazól, 2,4,ti-Triphenyl-l,3,5-triazin usw., so erhalt man ahnliche Farbstoffe. — 
Zu einer Lsg. von l-Aminoantlirachinon-2-carbonsdurechlorid u. Diphenyl in Nitro
benzol riihrt man bei 70° A1C13 ein, nach dem Versetzen m it W. destilliert man das 
Nitrobenzol m it Dampf ab; das erhaltenel-Amino-2-anthracliinonyldiphenylylketon ver- 
mischt man m it l-Aminoanthrachinon-2-carbcmsaurechlorid u. bei 110—120° in eino 
Schmelzo von A1C13 u. NaCl eingeruhrt. — In  eino Sehmelze von A1C13 riilirt man bei 
110° l-Chloranthrachinon-2-carbonsaurechlorid u. Diphenyl ein, das erhaltene Diketon,
F. uber 300°, swl. in  Pyridin, Nitrobenzol, kocht man in Trichlorbenzol m it Toluol- 
sulfamid, K 2C03 u. CuO unter RiickfluB, den erbaltenen Farbstoff lóst man in H2S04 
u. fallt m it W .; den gleichen Farbstoff erhalt man auch, wenn man an Stelle des 1-Chlor- 
anthrachinon-2-carbonsaurechlorids das l-Nitroanthrachinem-2-carbomaurechlorid yer
wendet u. das erhaltene Diketon m it Na2S reduziert. — Zu einer Lsg. yon 1-Chlor- 
anlhrachinon-2-carbonsaurechlorid u. Diphenyl in Nitrobenzol gibt man bei 70° A1C1, 
das erhaltene farblose Monoketon, F. etwa 232°, wl. in sd. Eg., mischt man mit Thiazol- 
anthron-2-carbcmsaurechlorid u. riihrt das Gemisch in eine Sehmelze aus A1C13 u. NaCl 
bei 120° ein, der erhaltene Kupenfarbstoff zieht nur m it sehr farbsehwacher, griin- 
stiehiggelber Farbo auf. Kocht man dieses gemischte Diketon m it K tC03, Benzolsulf- 
amid u. CuO, der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle nach dem Umlosen aus H2SO, 
rotstichig orange. Den gleichen Farbstoff erhalt man, wenn man das 2- Thiazolanlhronyl-
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diphenylylketon m it 1 Mol. l-Aminoanthrachinon-2-carbonsdurecklorid oder m it 1-Clilor- 
anthrachinon-2-carbonsaurechlorid kondensiert u. im letzteren Fallc das Prod. amidiert. 
Almliehe Farbstoffe erhalt man, wenn man an Stelle des Thiazolanthron-2-carbon- 
saurechlorids die der Pyrazolanthron-, Alkylpyrazolantliron-2-carbonstiure, Thiophen- 
anthroncarbonsauren u. almliehe yerwendet. (D. R . P . 546 229 KI. 22b yom 23/7.
1930, ausg. 10/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 545 001; C. 1932. I. 2387.) F r a n z .

N ational A nilinę & Chem ical Co., In c ., iibert. von: Joyce H . Crowell, Buffalo, 
New York, Herstellen von Chlorderivalen des N-Dihydro-l,2,2',l'-anthracliinonazins. 
Man beliandelt N-Dihydro-1,2,2' ,1'-anthrachinonazin in Ggw. von Nitrobenzol bei 
Tempp. unter 70° m it Cl, bis ein mehr ais 2 Cl enthaltendes Polychlorderiy. entstanden 
ist. Das erlialtene 31—32% Cl enthaltende Prod. liefert beim Beliandeln m it alkal. 
Red.-Mitteln, wie Hydrosulfit ein Dichlor-N-diliydro-l,2,2',l'-anthraćhinoiuizin mit 
10—14% Cl, das sehr chloreehte Farbungen liefert. (A. P . 1 847 329 vom 16/6. 1924, 
ausg. 1/3. 1932.) F r a n z .

"N ational A nilinę & Chemical Co., In c ., New York, iibert. yon: Joyce H . Cro
w ell, Buffalo, New York, Herstellen von Chlorderivalen des N-Dihydro-1,2,2',l'-antlira- 
chinonazins. Man beliandelt N-Dihydro-1,2,2' l'-anthraohinonazin in Ggw. yon H 2S 04 
m it Cl bei erliohtcr Temp. gegebenenfalls unter Druck, bis die erforderliehe Menge Cl 
aufgenommen ist, liierbei findet gleichzeitig eine Oxydation zum Azin s ta tt; das 
Hydroazin erhalt man durch Red. m it FeS04. Man erhalt Mono- u. Dichlorderiw. 
des N-Dihydro-1 2,2',l'-anthracliinmiazins. (A. P . 1 8 4 7  330 vom 16/6. 1924, ausg. 
1/3. 1932.) F r a n z .

N ational A nilinę & Chem ical Co., In c ., New York, iibert. von: Joyce H. Cro
w ell, Buffalo, New York, Herstellen von Chlorderiraten des N-Diliydro-1,2,2' ,1'-antlira- 
chinonazins. Man beliandelt 1,2,2',1'-Anthrachinonazin in H 2SO., m it HC1 oder HC1 
liefernden Chloriden; man erhalt Monochlorindantliren. In  der gleichen Weise erhalt 
man aus Monochlor-1,2,2',1'-anthrachinonazin Dichlorindanlhren; m it NaBr erhalt man 
Moiwbromindanthren. (A. P . 1 8 4 7 3 3 1  vom 17/6. 1924, ausg. 1/3. 1932.) F r a n z .

N ational A nilinę & Chem ical Co., In c ., New York, iibert. von: Jam es Ogilvie, 
Buffalo, New York, Herstellen von N-Dihydroanthrachi?iowzzinfarbsloffen. Man be- 
liandelt l,2,2',l'-Anthrachinonazine oder seine Kernsubstitutionsprodd. m it melir- 
wertigen Metallen u. organ, oder anorgan. Siiuren m it Ausnahme von H N 03. In  
eine Lsg. yon N-Dihydroanthrachinonazin in H 2S04 leitet man bei 34—35° Cl ein, 
nach dem Abkiihlen auf 20° gibt man zu der entstandenen Lsg. von Chloranthra- 
chinonazin Al-Bronze; nach Beendigung der Red. gicBt man in W. von 60° u. yerd. 
dann m it k. W. Zu einer Lsg. yon Dibromanthrachinonazin gibt man allmaklich Cu- 
Bronze oder zu einer Lsg. yon Trichloranthrachinonazin in H 2S 04 Al-Bronze, es ent- 
stehen die entsprechenden N-Dihydroanthrachinonazinfarbstoffe. (A. P . 1 8 4 7  332  
yom 6/8. 1929, ausg. 1/3. 1932.) F r a n z .

V erein fiir  chem ische und m etallurgische Produktion, Aussig a. E ., Tscheclio- 
slowakisclie Republik, Darstellung eines Farbstoffes der N-Dihydroanthrachinonazin- 
reihe, dad. gek., daB N-Diliydro-1,2,2',^-anthrachinonazin m it Titansulfat in schwefel- 
saurer Lsg. bei erliohter Temp. beliandelt wird. — Der erlialtene Farbstoff farbt griin- 
stiehiger u. lebliafter ais der Ausgangsfarbstoff. (D. R . P . 5 4 9 1 5 3  KI. 22b vom 
30/12. 1930, ausg. 23/4. 1932.) F r a n z .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
F . S. Granger, Die Kondcnsation von Phenolen mit Formaldehyd. I. Die Bildung 

von Plienolalkoholen. Die erste Stufe bei allen Plienol-Fornialdeliydkondensationen 
ist die Bldg. von Plienolalkoholen (vgl. V. A u w ers , C. 1907. II . 323). Nach dem Verf. 
yon MANASSE (Ber. Dtseh. ehem. Ges. 27 [1894], 2409) erhiclt Vf. aus aąuimolekularen 
JTengen von Phenol (I), Formaldehyd (II) u. NaOH in der K alte ein Gemiseh von Mono- 
u. Polyalkoholen. Letztere konnten durch fraktionierte Extraktion in 3 yerschiedene 
Prodd. zerlegt werden. Das Verhaltnis Mono- zu Polyalkohol steigt bei gróBerer Ver- 
diinnung der Rk.-Mischung. Aus 2 Mol II u. 1 Mol I entstehen immer noch groBere 
Mengen Alonoalkohol, wahrend aus 3 Mol II u. 1 Mol I  prakt. fast nur der Trialkohol 
entsteht. Unter den Bedingungen des BAKELIT-Prozcsses (mit 0,5 Mol. Alkali in der 
Hitze) wurden nach 15 Min. 57,2% Phenolalkohol isoliert. — Aus o-Kresol u. 2 Mol II  
gelang die Darst. des kryst. o,p-JDialkohols, F . 94° aus Chlf. Daneben wurde ein kryst. 
Prod. Cj-HjoOd, F. 155° (korr.) erhalten, dessen Analyse auf eine stattgefundene Kon-
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dcnsation von 1 Mol Dialkohol mit 1 Mol Monoalkoliol hinwies; boim Erhitzen vcr- 
harzt os utitcr Abgabe von 2 H 20 . Aus aąuimolekularen Mengen o-Kresol u. II ent- 
stand ein Prod., das in 2 ólige Monoalkohole zerlegt werden konnte. — m-Kresol u. II 
lieferte keine gut definierten Substanzen, da zu leioht Verharzung eintritt. — Dio 
Xylenole reagierten im wesentlichen nach den Angaben von v. A u w e rs  (1. e.), woboi 
sich auch Diphenolmethano bildetcn. (Ind. engin. Cliein. 24. 442—48. April 1932. 
Linden, N. I. Combustion Utilities Corp.) B e rs in .

Otto Merz, Literaturiibersicht der Nitrocelluloselacke 1931. (Nitrocellulose 3. 
37—40. Marz 1932.) K r u g e r .

H . Cortnum, Verwiłterungs erscheinungen bei Lachfihnen. I. u. I I . Erkennung 
beginnonder Zerstorung der Lackfilme durch mkr. Betrachtung. (Farbo u. Lack 1932. 
206—08. 218—20. 27/4. 1932.) S c h e i f e l e .

— , Venvendung getroclcneter Olfarb- und Lackreste. Enthalten die Reste noch ver- 
worfcbare fi. Anteile, so lassen sich dieso zuwoilen durch Zentrifugisren oder Auskochen 
m it Terpentinersatz zuruckgewinnen. Eino andero Verwertungsweise besteht darin, 
daB man die Reste in verd. Natronlauge aufsammelt, dann das Gemongo kocht u. siebt u. 
demselben noch h. ca. 30% h. Tafolleimlsg. zugibt, wodurcli eino A rt Emulsionsfarbe 
fiir Holzgrundicrung resultiert. SchlieBlich lassen sich die Farbreste auch ais Brenn- 
mąterial verwerten, indem man dieselben m it Kohlepulver u. Sagespiinen vcrmcngt. 
(Farbo u. Laok 1932. 212. 20/4. 1932.) S c h e i f e le .

A ug. N owack A kt.-G es. und R ichard H essen , Deutschland, Hersłellung von 
Kunstiiarzpreflmischungen. Man vermischt ein Kunstharz, das geeignet vorkondensiert 
ist, in gepulvertem Zustand innig m it Fiill-, Farbstoffen usw. u. setzt das Gemiseh 
kurze Zeit liohem Druck u. hoher Temp. aus. Druck u. Temp. sollen schnell aufgehobon 
werden u. Temp. u. Zoitdauer so bemessen sein, daB das Harz nicht oder nicht wesentlich 
in den unl. Zustand ubergeht. Z. B. preBt man die Mischung zweckmaBig kontinuierlich 
durch Diisen, die hocli erhitzt werden, z. B. auf 200°, u. so lang sind, daB das Harz sclim. 
u. die Fiillstoffe usw. vollkommen durchdringt. Dic durchgepreBte M., die noch pulveri- 
sicrt werden kann, ist dann proBfertig. (F. P. 713 876 vom 26/3. 1931, ausg. 4/11.
1931. D. Prior. 27/3. 1930.) Sa r r e .

C ontinental D iam ond Fibrę Co., Newark, ubert. von: Louis T . Frederick, 
Valparaiso, V. St. A., Hersłellung von Kunstliarzprepmischungen. Zur Horst. von ProB- 
mischungen, die ais Fiillstoff kleine Stuckchcn von faserigen Bahnen enthalten, zor- 
kleinert man Gewebe- oder Papierabfallo bis zur gewiinschten GróBo u. vermischt die 
Stuckchen m it einer abgemessenen Mengo Harzlsg., zweckmaBig in einer Misch- 
maschine, wobei das Losungsm. vcrdampft. Man erlialt eino preBfertige Mischung, 
bei der dio Stuckchcn flach sind u. nicht aneinanderkleben. (A. P . 1 8 3 1 0 6 3  vom 
13/8. 1927, ausg. 10/11. 1931.) S a r r e .

H ans K appeler, Basol, Verfahren zur Hersłellung einer unschmelzbaren Kunstmasse 
aus Furfurol u. anderen Aldehyden, Hierzu vgl. das Referat iiber E. P. 345891 (C. 1931.
II. 780). Nachzutragen ist folgendes. Zur Kondensation mit Furfurol konnen auch 
wss. GH.fi, n-Bulyraldehyd oder Acrolein yerwendet werden. (Schw z. P P . 150 197, 
150198," 15 0 199 , 150 200 u. 150 201 vom 12/6. 1929, ausg. 16/12. 1931. Zuss. zu 
Schwz. P. 146 561; C. 1931. II. 4126.) N o u v e l .

L aszló A uer, Ungarn, Koagulieren und Peplisieren von ungesatligle Kolilensłoff- 
nerbindungen enthaltenden Substanzen, insbesondere Harzen, um dereń physikal. Kon- 
stanten (F., Viscositat u. dgl.) zu veriindern. Man sclim. die Harze je nach den ge- 
wiiiischten Eigg. unter Druck, im Vakuum oder boi Atmospharendruck m it organ. 
Verbb. bei etwa 300°. Ais solche Verbb. kommen in Betraclit: Aromat. Sulfonsauren 
u. -chloride (p-Toluolsulfonylchlorid u. a. mehr), Ghlarsulfonsaure, Thionylchhrid, 
gegebenenfalls m it einem Zusatz von S2C12, ferner aromat. Aminę, insbesondere von 
niedrigom Mol.-Gew. u. Diamine (Bonzidin u. a.). Eine Bestrahlung m it kurzwelligem 
Licht beeinfluBt die Rk. in giinstigom Sinne. Die Prodd. konnen nachtraglich noch 
vulkanisiert werden; sie finden Verwendung bei der Herst. yon LacJcen, denen man nach 
Bedarf nooh Kalkresinate, Kopale, Kunstharze u. dgl. zusetzen kann. (F. P . 38 866 
vom 23/4. 1930, ausg. 8/8. 1931. E. Prior. 24/4. 1929. Zus. zu F. P. 652 796; C. 1931.
I. 4178.) E ngerO FF .

L aszló Auer, Ungarn, Koagulieren und Peplisieren von ungesatligle Kohlensloff- 
ferbindungen enihaltenden Substanzen, insbesondere Mineralólen, Leinol, HolzGl u. dgl., 
um dereń physikal, Konstanton zu andern. Diese sog. Isokolloide werden mehrero
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Stdn. m it modifizierten fetten Olen oder Harzcn im Vakuum auf Tempp. zwischen 
IGO u. 240° erwarmt. Geeigncte Ólmodifikationen erhalt man durch Erhitzen von 
Leinól oder dessen Fettsauren m it Na2S u. besonders m it aromat. Aminen, niedrig- 
molekularen Aminen u. Diaminen. — Man behandelt z. B. 100 Tcile Mineralól mit
5 Teilen Leinol, das m it 5%  LiaS 03 verfestigt worden ist, 2 Stdn. bei 160° im Vakuum, 
bis sich das letztere in dem Mineralól vollstandig gel. hat. Die Prodd., m it Ausnahme 
der aus dem Mineralól gewonnenen, konnen vulkanisiert u. ais Kautschukersatz verwendet 
werden. Die Prodd. konnen ferner einer Bestrahlung m it kurzwelligem Lieht, oder 
der Einw. von S 02-, H 2S-, N-Gasen u. dgl. ausgesetzt werden. (F. P . 38 867 vom 
23/4. 1930, ausg. 8/8. 1931. E . Prior. 24/4. 1929. Zus. zu F. P. 652 796; C. 1931. 1. 
4178.) E n g e r o f f .

B ritish  Celanese L td., London, Lacke, plastische. M assm, Formpuher u. dgl., be- 
steliend aus einem Natur- oder Kunstharz, einem Cellulosederiv. u. einer polymeri- 
sierten Vinylverb., die beiden letzteren in einem solchen Verhiiltnis, daB fiir den Fali 
der Abwesenheit des Harzes eine restlose Vermisehung nicht stattfindet. Man lóst 
z. B. 100 Teile polymerisiertes Vinylaeetat, 30 Teile Diphenylolpropan-Formaldehyd- 
liarz ii. 30 Teile Celluloseaeetat in 300 Teilen Aceton. Verwendung zur Herst. von 
Filmen, Kunslseide, Vcrbundglas u. dgl. (E. P . 345 521 vom 10/4. 1930, ausg. 16/4.
1931. A. Prior. 13/5. 1929.) E n g e r o f f .

B ritish  Celanese Ltd., London, Herstellung von Lacken, plastischen Massen u. dgl. 
aus Cellulosedthern, insbesondere Benzylcellulose u. einem oder mehreren Kunstharzen, 
z. B. Phenol-Formaldehyd-, Phenol-Furfural-, Glyptal-, Zn-Butylphthalat- oder poly- 
merisiertem Milchsaureharz. — 30 Teile Benzylcellulose, 46 Teile Kunstharz, 15 Teile 
Pigment u. 10 Teilo Diathylphthalat werden in einer Mischung von 420 Teilen Athyl- 
acetat, 210 Teilen Aceton, 70 Teilen Bzl., 70 Teilen XyloI u. 70 Teilen Toluol gel. 
(E. P . 3 1 3 1 3 3  vom 7/6. 1929, ausg. 31/7. 1929. A. Prior. 7/6. 1928.) E n g e r o f f .

E llis-F oster Co., iibert. von: H arry M. W eber, Montclair, New Jersey, V. St. A., 
Nitrocelluloselack, dessen Lósungsm. aus den acetylierten Oxydationsprodd. des Pe- 
troleums bzw. der entsprechenden KW-stoffe oder Crackprodd., gegebenenfalis in 
Verb. m it andern Losungsmm. besteht. Zusatze von Natur- oder Kunstharzen ver- 
bessern die Haftfahigkeit. (A. P . 1 8 3 5 1 0 5  vom 4/4. 1925, ausg. 8/12. 1931.) E ng.

Celanese Corp. o f A m erica, Delaware, iibert. von: W illiam  H enry M oss, 
Cumberland, V. St. A., Losungsmiltel fiir  Cellulosederiiate, bestehend aus Methylen- 
chlorid, einem wenig fliichtigen aliphat. Alkohol m it mehr ais 2 C-Atomen (Propyl-, 
Butyl-, Amylalkohol) u./oder dereń Ather (Athylenglykolmonoiithylather). (A. P . 
1 8 4 4  365 T o m  10/7. 1928, ausg. 9/2. 1932.) E n g e r o f f .

russ.] Fedor Arefjewitsch Tschesnokow, Technologie des T erpentins. Archangelsk: R SFSR -
N ordstaaten-V erlag 1932. (216 S.j. R bl. 3.85.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
— , Laslexgam und -gewebe. „Lastex“ stellt eine neue Type von elast. Garn fiir 

den Aufbau yon gcwirkten u. gewebten elast. Geweben dar, die zahlreichc Anwendungs- 
móglichkeiten in sich bergen. Das Garn selbst trag t einen runden ICautschukfaden 
aus Latexmischung, dio durch ein Spezialmundstuck in ein Koagulationsbad einlauft 
u. danach gehartet, gewaschen u. getrocknet wird. Der so vorbehandelte Faden passiert 
dann alkoli. Vulkanisierlsgg. usw., worauf er fur seine Verarbcitung zu Garnen fertig 
ist. Sie erfolgt durch Umwickcln der Faden m it Baumwolle, Seide o. dgl. auf Spezial- 
maschinen unter Variation der Fadenspanmmg je nach dem gewunsehten Endzweck. 
(India Rubber World 86. Nr. 1. 50. 1/4. 1932.) F r o m a n d i.

N. A . Shepard, Die Vulkanisation. Uberblick iiber ihre histor. Entw. u. ihre 
physikal. u. chem. Charakteristik. (Lidia Rubber World 86. Nr. 1. 43—46. 1/4. 
,1932.) F ro m a n d i .

C. R . Park und R . B. M axw ell, Der Temper a tur koeffizient der Vulkanisalion. 
Vff. bestimmen dio Temp.-Koeff. der Yulkanisation in Kautschukmischungcn, die mit 
Mercaptobenzthiazol einerseits u. m it einem Crotonaldehydkondensationsprod. anderer- 
seils beschleunigt waren, unter weitestgehender Beriicksichtigung genauer Vers.- 
Bedingungen (Thermoelemente in  den Proben wahrend der Vulkanisation usw.) u. 
erm ittelten an Hand des Modulus Mittelwerte von 1,91 fiir Mercapto- bzw. 2,32 fiir
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Crotonaldehyd, wahrend dio Best. des gcbundenen S zu einem Koeff. von 2,30 bzw. 
2,67 im Mittel fur 10° fiihrto. (Ind. engin. Chem. 24. 148—51. Febr. 1932.) F ro m a n d i.

G. D . K ratz, Latex und Dispersicmen. Laiez, Sdckc und Sackmaterialien. (Vgl.
C. 1932. I. 3235.) Papier- u. Gewebesacke, die m it Latex impragniert sind, sind uni- 
yerseller in ihren Venvendungsmoglichkeiten. (India Rubber World 86. Nr. 1. 62. 
1/4. 1932.) __________________  F ro m a n d i.

W estern E lectric Co., In c ., New York, iibert. von: Frank Sigfrid Malm,
Chicago, Reinigen von Kautschuk zwecks Vermindcrung seiner W.-Aufnahmefiihigkeit. 
Kautschukmilch wird verd. u. auf ca. 90° erhitzt, koaguliert u. gewaschen. E in Teil 
der wasserlóslichen Proteine U. Harze wird hierdurch entfernt. E r kann evtl. nach 
Mischen m it Wachsen, Balata u. dgl. ais Isoliermalerial, fiir Schuhe u. Gasmasken 
yerwendet werden. (A. P . 1 8 4 7  123 vom 6/3. 1929, ausg. 1/3. 1932.) P a n k ó w .

G eneral Rubber Co., New York, iibert. von: John Mc Gavack, New Jersey, 
Verbessem der IiautichukeigenscTiaften. Man gibt zu Kautschukmilch ein Salz einer 
hoheren Fettsiiuro m it einer fliichtigen Base u. gleichzeitig oder nachher cin Salz 
einer starken wasserlóslichen Saure m it einem fliichtigen Allcali, d. h. man yerwendet 
einerseits die Amin-, insbesondere Ammoniumsalze yon Ol-, Stearin-, Palmitin-, Laurin-, 
Margarin- oder Undecylensaure oder ihre Mischungen, andererseits die Ammonium
salze von HC1, HBr, H2F 2, H N 03, H 2SO.t, Phosphor-, Oxal-, Milcli-, Citronen- u. 
Chloressigsiiure. — 35°/0ig. Kautschukmilch m it Va% NH3 yersetzt man m it 1% 
Ammoniumlaurat u. 3/.l%  NU,Cl (bezogen auf Trockengeh.), worauf die Kautschuk- 
milch dureh Verspriihen getroeknet wird. Rahm t man auf, so geniigt bereits ein 
geringerer Zusatz dieser Stoffe. Alterung, Abreibe- u. Biegungsfestigkoit werden erhóht. 
(A. P . 1 840 243 vom 13/12. 1929, ausg. 5/1. 1932.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. yon: Herm an A . Bruson, Ohio, Kaul- 
schukumwandlungsprodukt. Man lafit auf Kautschuk, seinc Lsg. oder Kautschukmilch 
unter Erhitzen eino Verb. von B m it F  einwirken. — Man erhitzt z. B. 20 g B(OH)3 
mit 150 ccm 48%ig. H 2F 2 u. dam pft cin. Man crhiilt eino Mischung yon HBF., u. 
H 2B20 7.6H F, von der man 20% m it Kautschuk auf der Walzo mischt u. 4—5 Stdn. 
auf 150° erhitzt. Dio erhaltene balataartigo M. wird 15—20 Min. bei 100° auf der 
Walze bearbeitet, wodurch sio in Bzl. 1. wird. — Dio Umwandlungsprodd. werden 
ais Isoliermalerial, ais Zwischenschicht fiir Kautschuk-Motallubcrzuge, ais Bindemittel, 
Firnis u. Schellackersatz yerwendet. (A. P . 1 853 334 vom 18/2. 1928, ausg. 12/4.
3 932.) P a n k ó w .

D om inion Rubber Co., L td., Montreal, iibort. yon: Thom as Victor Binm ore, 
New York, Weiche Kaulschukmasse. Man walzt evtl. k. yul.kanisierten Kautschuk, 
der nicht mehr ais ca. 2% gobundenen S enthalt, bis zur gewunschten Plastizitiit. 
(Can. P . 290 577 yom 29/11. 1927, ausg. 18/6. 1929.) P a n k ó w .

Jan  Teppem a, Ohio, Vulkanisationsbeschleuniger. Man yerwendet die Konden- 
sationsprodd. yon 2-Halogenbenzolhiazol m it Alkalidithiocarbamalen; z. B. das Konden- 
sationsprod. von 2-Cl-Bonzothiazol m it Na-Diiithyl- (Harz), -Piporidyl- (ólig), -Dibonzyl- 
dithiocarbamat (ólig); yon 2-Cl-6-N02-Benzothiazol m it Diiithyl- (F. 120—122°), Di- 
benzyl- (F. 141—142°), Piperidyldithiocarbamat (F. 151—155°), u. das Prod. (C„H5.
C2H,)2:N .C S .S .C < ^ > C 6H ,. (A. P . 1838  062 yom 11/3. 1929, ausg. 22/12.
1931.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Ohio, iibert. von: R obert L. Sibley, Nitro, 
Alterungsschułzmitlel fiir  Kautschuk, bestchond aus Rk.-Prodd. von einem Arylamin

u. diozydiarylhalogensubstituierlem 
.N H -C 8He C A - N H ^ ^ / ^  Paraffin; z. B. aus Dioxydinaph-

thylehlorbutan u. Anilin (nebensteh. 
Formel) oder o-Toluidin, a-Naph- 
thylamin, p-Phenetidin; aus Dioxy- 

C6H6 • NH • CH - Cfi, • CIL diphenylchlorbutan oder Dioxydi-
naphthyltrichlorathan u. Anilin. In 

gleicher Weise kann Benzidin, Tolidin, Xylidin, Aminodiphenyl u. /?-Naphthylamin ais 
Arylamin yerwendet werden. (A. P .'1 8 3 6  940 yom 11/10. 1930, ausg. 15/12.
1931.) P anków

N augatuck Chemical Co., Naugatuek, iibert. yon: Sidney M. Cadwell, Leonia, 
und Sherman I. Strickhouser, New Jersey, Alterungssdiutzniittel fiir  Kautschuk, be-
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stcliend aus molekularen Additionsprodd. von Polyalkylewpolyąminen oder dereń 
Aldcliydderiw . u. Naphthol. Die Prodd. konnen durch Verschmelzen hergestellt u. 
K autschuk zugesetzt werden; man kann sie auch getrennt in den Kautscliuk ein- 
mischen, sie bilden sich dann bei der Vulkanisation; event. wrerden sie vor dem Zusatz 
zu Kautschuk m it Stearinsaure gemischt. Ais Polyalkylenpolyamine sind genannt: 
Polyathylenpolyamin, Diathylentriamin, Pentamethyldiathylentriamin, Triathyltri- 
methylentriamin; ais ihre Aldehydderiw. solche m it HCHO, CH3CHO, Butyr- u Hept- 
aldehyd; ais Naphthole a- oder /J-Naphthol. (A. P . 1 8 3 8  034 vom 19/1. 1929, ausg. 
22/12. 1931.) P a n k ó w .

H arry H . Culmer, Chicago, Kautschukregeneration. Man mischt zerkleinerten 
Altkautschuk m it einer Fl., evtl. einem Lósungsm., erhitzt bis zum F. des S u. leitet 
Ozon evtl. in Mischung m it Dampf oder Luft durch dio M., bis der S ais S 0 2 u. dgl. 
sich yerfliichtigt hat. Es empfiehlt sich alkal. oder saure Kautschukmischungen zu 
ncutralisieren. Nach der Entfernung des S kann die M. zur Entfernung des Gewebes 
in bokannter Weise regeneriert werden. (A. P . 1 8 5 1  694 vom 8/11. 1928, ausg. 29/3. 
1932.) P a n k ó w .

XIII. Atherische Ole; Riechstoffe.
S. M alowań, Uber die Bildung der a-therischen Ole in den Pflanzen. I. und II. 

Besprechung yerschiedener Theorien. (Dtsch. Parfumerieztg. 18. 1—2. 21—22. 25/1. 
1932.) E l l m e r .

A lbert E llm er, Die Technik der Gewinnung von bulgarischem Bosenól. Arbeits- 
weise bei der Dest. u. bei der Extraktion von Rosen, sowie die hierzu vorwendeten 
Apparato werden beschrieben. Abb. (Chem. Apparatur 19. 71—73. 10/4. 1932.) E llm .

— , Fiir die rationelle Verarbeilung der Bcrgamotte. Beschreibung einer Vers.-Anlagc 
(Abb.) (Boli. R. Staz. Ind. Essenze Deriv. Agrumi 7. 6—8. Jan./Febr. 1932.) E l l m e r .

Arno M uller, Zur Pharmakologie ałherischer Ole und Riechstoffe. Besprechung der 
zum Studium der pharmakolog., bzw. antisept. Wrkg. der Aromatica angewendeten 
Methoden. Zusammenstellung der diesbeziiglichen Literatur. Wrkg. u. Anwendung 
von Anisol u. Anethol. (Dtsch. Parfumerieztg. 18. 141. 144—45. 25/4.1932.) E l l m e r .

L. W . W inkler, Beitrage zur Untersuchung der atherischen Ole. (Vgl. C. 1 9 3 2 .1. 262.) 
Der Kp. einer Anzahl ather. Ole wurde in besonders konstruierten Siederohren unter 
Anwendung von 3—4 ccm m it in die Fl. eingetauchtcm Thermometer bestimmt. Dio 
beobachteten anfanglichen Kpp. wurden in einer Tabelle zusammengestellt. Terpentinól 
hat unter den angefiihrten Olen den niedrigsten Kp. (160°) u. oslind. Sandelholzól den 
hóchsten (298°); beidc sieden ohne Zers. Bergamottól u. Cilronenól crleiden beim Sieden 
Zers. An einer Anzahl ather. Ole wurde bestimmt, wrelehe Menge A. (teils 90%'K-> 
tcils 70%ig.) gerade nótig war, um 1 ccm Ol bei Tempp. von 15, 20, 25° zu lósen u. die 
gefundenen Werte m it den Anforderungen des D. A. B. in Vergleioh gesetzt. (Tabelle 
fiir dic Apothekenpraxis.) Die SZ. u. EZ. der ather. Ole wurde durch k. u. w. Verseifung 
m it 1/.-n. n-propylalkoh. KOH boi einer Verseifungsdauer von 24 Stdn., bzw. von 1/i 
u. 1 Stde. bestimmt. Bei Bergamott- u. Lavendelol sind die Ergebnisse der k. u. der 
w. Verseifung prakt. dieselben, bei Olen m it schwer yerseifbaren Estern sind dio Werto 
wesentlich voneinander Yerschieden. Beispicle. — Fiir leicht verseifbare Ole ist in der 
Apothekenpraxis die k. Verseifung zu empfehlen. Beschreibung des Verf. E rm ittclte 
Grenzwerte: Angelikamirzelól: SZ. 1—2; EZ. 35— 40. Anisol: SZ. 0,0—0,2; EZ. 4—5. 
Apfelsinmschaleiwl: SZ. 0,5—1,5; EZ. 6—8. Baldrianól: SZ. 5—7; EZ. 110—120. 
Bergamottól: SZ. 2—3; EZ. 110—120. Cajepulól: SZ. 0,2—1,5; EZ. 5—10. Cheno- 
podiumól: SZ. 0,0—1,0; EZ. 5— 10. Eucalyptusól: SZ. 0,2—1,0; EZ. 5—10. Fenchelol: 
SZ. 0,0—0,2; EZ. 3—4. Geraniumól: SZ. 4—10; EZ. 55—65. Calmusól: SZ. 1—3; 
EZ. 10— 20. Corianderól: SZ. 1—3; EZ. 8—12. Krauseminzól: SZ. 1—2; EZ. 20—25. 
Kiimmelól: SZ. 0,5—1,0; EZ. 10—15. Latschenkieferól: SZ. 0,0—0,5; EZ. 10—20. 
Lavendelól: SZ. 0,0—0,5; EZ. 100—150. Mandarinenól: SZ. 1—2; EZ. 10—12. Muskatol, 
ath.: SZ. 0,5—1,5; EZ. 6—8. Palmarosaól: SZ. 0,5—1,0; EZ. 25—30. Pfefferminzól, 
europ.: SZ. 0,0—1,0; EZ. 15—25. Pfefferminzól, amerikan.: SZ. 0,0—0,2; EZ. 30—35. 
Pfefferminzól, japan.: SZ. 0,3—1,0; EZ. 5—6. Pomeranzensćhalenól: SZ. 0,5—1,5; 
EZ. 10—12. Rosmarinól: SZ. 0,2—1,0; EZ. 6— 12. Sandelholzól, oslind.: SZ. 1—2; 
EZ. 8—12. Sandelholzól, westind.: SZ. 0,0—0,5; EZ. 4—6. Slernanisól: SZ. 0,0—0,2; 
EZ. 4—5. Spikól: SZ. 0,3—1,0; EZ. 8—10. Terpentinól: SZ. 0,0—0,5; EZ. 1—5. 
Thymianól, rot: SZ. 1—2; EZ. b,—7. Thymianol, weifi: SZ. 0,5—1,0; EZ. 1—2. 
Wacholderbeeról: SZ. 0,5—2,0;EZ. 20—30. Cilronellól: SZ. 1—3; EZ. 30—40. Cilronenol:
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SZ. 0,5—3,5; EZ. 13—16. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 52—55. 98—101. 181—85. 
24/3. 1932.) _ E l l m e r .

Cr. Dupoilt und M. Joffre, Uber die Zusammcnsetzung des Exlraktes aus „Pinus 
Longifolia“ aus a- und fl-Caren. Nach friiheren Unterss. diirfte das im E xtrakt von 
„Pinus Longifolia“ entlialteno Caren nicht einheitlich sein. Wie S e m m le r  u. S c h i l l e r  

(vgl. C. 1927. II. 1102) yermuten, diirfte ein Gemisch von 
a- u. fl-Caren der nebenstehenden Konst. yorliegen. Vff. wieder- 
holen das von S e m m le r  u. S c h i l l e r  angewandte Ozoni- 

^ i > sierungsyerf. quantitativ u. kónnen das Ergebnis dor genannten
/9^Caren Autoren bestatigen. SchlieBlich wird aueh das Ramanspoktrum 

dieser Korper zum Studium des Problems herangezogen,
welches zeigt, daB in den fraglichen Fraktionen tatsachlich ein KW-stoff mit einer 
auBerhalb des Ringes liegenden C—C-Doppelbindung yorhanden sein muB. (Chim. et 
Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 638—40. Marz 1932.) D a d ie u .

A ntonin  R olet, Cumarin. Gewinnung des natiirlichen Cummins; Verfalschung 
m it Terpinhydrat u. Nachweis desselben; kiinstliche Darst.; Ersatzprodd. u. An- 
wendung in der Parfumerie; Vorschriften fur Kompositionen. (Parfumerie mod. 26. 
25—27. Jan. 1932.) E l lm e r .

A . Chiris, Die Veilchen und ihr Duft. Natiirlicko u. synthet. Yeilchenprodd. 
(Parfums do France 10. 70—74. Marz 1932.) E l l m e r .

Gerhardt, Kunstliche oder naiurliche Aromen. Besprechung der ais Ersatz von
Naturaromen dienenden kunstliohen Ricchstoffe. (Dtsch. Parfiimerieztg. 18. 147—48. 
25/4. 1932.) _ E l l m e r .

G. Otto, Einige neuere Riechstoffe mit ,,Blattgeruch“ und das Iron. Bedeutung
der „Dien-Synthescn“ fiir dio Horst. von Rieehstoffon. (Dtsch. Parfiimerieztg. 18. 
145—46. 25/4. 1932.) E l l m e r .

A . Lew inson, Die Syntlietoide, neue Hilfsmittel der Parfumerie. Vf. schliigt vor, 
den Geruoh nicht absolut reiner Riechstoffe durch den Zusatz von Bruchteilen von 
Prozenten wesonsverwandtcr reiner Riechstoffe zu verbessern u. diese sog. „Synthe- 
toide" an Stelle fehlender, absolut reiner Riechstoffe zu yerwenden. Yorschriften. 
(Riv. Ital. Essenzo Profumi 14. 40—45. 15/2. 1932.) E l l m e r .

John R . D ean, Die Parfiimierung von indu-slriellem Spiritus. E s werden dio
Riechstoffe besprochen, dio sich zur Parfiimierung von industriellem denaturiertem 
Alkohol, insbesondere Metliylalkohol, eignen. Vorschriften fiir Kompositionen. (Chemist 
and Druggist 116. 320—21. 19/3. 1932.) E l l m e r .

C. Ł agneau, Die Vereinheillichung der Analysenmethoden fiir  atherische Ole. 
(Vgl. C. 1932. I. 3122.) Eorderung einer internationalen Vereinheitlichung der Vor- 
sehriftcn u. App. fur Kennzahlen u. eingehendere Analyse mit besonderer Beriicksiehti- 
gung der Fehlergrenzcn u. Vorschlage dafiir. Hinweis auf die Arbeiten von DARMOIS 
(vgl. C. 1931. I. 226) iiber die opt. Drehung u. dereń Auswertung fiir dio ath. Ole. 
Einzelheiten im Original. (Parfums de France 10. 66—69. Marz 1932.) G r o s z f e ld .

W inthrop Chemical Co., In c ., New York, V. St. A., iibert. von: Martin B oll- 
m ann, Berlin, Deutschland. Herstellung von Estern mit mehrwertigen Alkolwlen. Mehr* 
wertigo Alkohole werden einerseits durch Einfiihrung yon Aryl- oder Aralkylgruppen, 
wie der Phenyl-, einer Methylphenyl- oder der Benzylgruppe, yerathert u. anderer- 
seits durch Einfiihrung von Carbonsaureresten m it wenigstens 3 C-Atomen, wio der 
Propionyl-, Butyryl-, Isobutyryl-, Benzoylgruppo oder des Zimtsaurerestes, ver- 
est-ert, bzw. werden die entsprechenden Ester von Halogcnalkoholen m it Phenolaten 
umgesetzt. Ais geeigneto mehrwertige Alkohole werden beispielsweise Athylenglykol,
l,3-Dioxypropan, Glycerin angefiihrt. Dio so zu erhaltenden Verbb. der allgemeinen 
Formel R ' ’0 - R - 0 -R " ,  in der R  =  Alkyl, R ' =  Aryl oder Aralkyl u. R "  =  Aey- 
gruppe m it wenigstens 3 C-Atomen, sind wertyolle Riechstoffe. Z. B. werden 1 Mol. 
Athylenglykolmonophenylather, 0,6 Mol. Isovaleriansaureanhydrid u. 0,13 Mol. Na- 
Isovalerianat 8 Stdn. am RuckfluBkuhler gekocht; nach dem Abkuhlen wird das 
Rk.-Prod. neutral gewaschen u. unter yermindertem Druck fraktioniert. Das erhalteno
1-Phenoxy-2-isovaleroxyćithan stellt eine farblose Fl. dar, fruchtiger Geruch, Kp.., 135 
bis 136°, D .15 1,033. Weiterhin werden folgende Ester angefiihrt: l-Phenoxy-2-pro- 
pionyloxydihan (farblose Fl. yon krautigem Geruch, Kp.., 121°, D.15 1,085), l-Plienoxy-
2-isobutyryloxrjiithan (farblose FL, fruchtiger Geruch, Kp.4 125—127°, D.15 1,053),
l-Pheiioxy-2-łnityryloxyathan (farblose Fl. von fruchtigem Geruch, Kp.4 129—131°,
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D .15 1,060), l-Phenoxy-2-bcnzoyloxyathan (farblose Krystalle vom F. 64° u. schwachem, 
balsam. Geruch), l-(p-Methylphenoxy)-2-isobutyryloxydthan (farbloso FI., fruchtigor 
Geruch, K p.3 124-—125°, I) .15 1,035), l-(o-Methylphenoxy)-2-isobutyryloxyał]Mn (farb
loso FI., fruchtiger, krautiger Geruch, Kp.., 128— 130°, D.15 1,037), l-Benzyloxy-
2-isołmłyryloxydilian (farbloso FI., fruchtiger Geruch, Kp.6 134— 137°, D .15 1,034),
l-Phenoxy-3-isobutyryloxypropan (farbloso FI., fruchtiger Geruch, Kp.3 138—141°,
D .16 1,023), l-Phenoxy-2-cinnamyloxydthan (farblose Krystalle, F. 64°, schwacher 
krautiger Goruch). (A. P . 1 8 4 1 4 3 0  vom 20/3. 1929, ausg. 19/1. 1932. D. Prior. 
6/11. 1928.) _____________  R. H e r b s t .

H. D. Poore, Analyscs and composition of California lemon and orange oils. W ashington:
Gov’t  P r. Off.; Supt. of Dcc. 1932. (31 S.) 8°. pap. 5 c.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Edmund O. vonL ippm ann, Bericht {Nr. 96) iiber die wichtigsten, im  2. Halbjahre 

1931 erschienenen Arbeiten aus dem Oebiete der Zuckerchemie. (95. vgl. O. 1931. II. 
3097.) Fortschrittsbcricht. (Dtsch. Zuckerind. 5 7 .177. 7 Soiten. 9/4. 1932.) T a e g e n e r .

H . Colin und A . Chaudun, Einuńrkung von Neutralsalzen auf die Zuckerinversion 
durch Sauren. (Vgl. C. 1932. I. 1165.) Boi der Inversion von 5°/0ig. Bohrzuckerlsg. 
m it ]/j0-n. HCOOH wird dio Inversionsgeschwindigkcit durch Zufiigung verschiedenor 
Neutralsalze anderer Sauren [KC1, K N 03, K :S 04, (COOK)2, CH3C 00K ] (Konz. I/10-n.) 
in der Weise beeinfluBt, daB bei Anwendung von Sulfat, Acetat u. Oxalat der pH-Wert 
wachst u. dam it eino Verringorung der Hydrolysengeschwindigkcit eintritt. Entgegen- 
gesetzt aber wirkon KCl u. K N 03, die trotz unbedeutender Veranderung des ph dio 
Inversion begiinstigen, wahrschoinlich, da dio Einw. der Anionen sich diesem Effekt 
uberlagert. Die Verss. m it 1/i0-n. HC1 yerliefen vóllig analog. Bezeichnet man m it lc' 
dio Hydrolysenkonstanto u. m it ph' den Wasserstoffexponenten fiir den Vers. m i t  
Neutralsalz, entsprechend k  bzw. pn fiir den Vcrs. o h n e  Neutralsalz, so zeigt sich, 
daB dic Werto Ig k ’/k  u. Ph-Ph', dio boi KCl u. K 2SO., eng benachbart liegen, bei den 
anderen Salzon in dem Sinno differieren, daB dio Hydrolysengeschwindigkeit schnollor 
variiert, ais dom Verhaltnis der pn-Werte entsprcchcn wurde. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 194. 1074—76. 21/3. 1932.) K ru m m a c iie r .

C. T schaskalik , Zur Wahl der Vorscheidung. Vf. setzt sich fiir dic Vorschoidung 
m it Schlammsaftriicknahme ein, da die von den Anhangern anderer Vorscheidungs- 
verff. dagegen angcfiihrten Nachteile sich bei entsprechender Einrichtung u. Arbeits- 
weise leicht vermoiden lassen. (Ztrbl. Zuckcrind. 40. 246—47. 2/4. 1932.) T ak g k n ep ..

K . Sandera, Der Einflu/3 von Melassezusalz a u f den Vcrlauf der Scheidung des 
Diffusionssafles. Vf. berichtet iiber den giinstigen EinfluB des Melassezusatzes auf die 
Scheidung des Diffusionssaftes u. zeigt, daB diese Wrkg. an einen ziemlich eng be- 
schrankten Zusatz ca. (2%) gebunden ist u. von dem iibrigen Vorgang der Scheidung 
abhangt. Die Farbo u. Reinheit des filtrierten, geschiedenen Saftes ist besser ais beim 
nachtraglichen Vonnischcn des F iltrats des blofien Saftes u. der Melasso; auch dio Fil- 
trationsgeschwindigkeit wird bei der Melasseschcidung erlióht. (Ztsehr. Zuckerind. 
ćechosloyak. Ropubl. 56. 364—67. 8/4. 1932.) T a e g e n e r .

O. Spengler, St. B óttger und F . Todt, Weitere Versuche iiber die zweckmdfiigsle 
Art der Scheidung, insbesondere uber Schlammsaflrncknahme. (Vgl. C. 1932. I. 2248.) 
Vff. weisen nochmals die tjberlcgenheit der k a l t e n  optimalen Vorscheidung gegen- 
iiber der gewohnlichen Scheidung u. jeder anderon Vorscheidungsmothode nach u. 
ermitteln dic gunstigsten Bedingungen fiir die Schlammsaftriicknahme. — Sio haben 
ein der Schlammsaftrucknahme analoges Verf. (durch zweckmiiBige Anwendung einer 
Ubersaturation m it C02) ausgoarboitet, bei dem durch fraktionierte Saturation u. 
Dbersaturation ahnlichc Verbesserungon erzielt werden wie bei der Schlammsaftruck
nahme. — Gleichzeitig windo bei allen versehiedenen Saftreinigungsverff. die Móg- 
lichkeit oinear Kalkersparnis untersucht. Durch Kombination m it der Schlammsaft
rucknahme, sowie einer bis zum pn =  ca. 5 durchgefuhrten sauren Saftreinigung (mit 
S 0 2) kann die optimale k  a 11 e Vorscheidung noch w’eiter verbessert werden. — Es 
wird eine einfache auf gewóhnlicher Trichterfiltration berubende Jlethode angogeben, 
um in kurzer Zeit die fur die jeweiligen Verhaltnisse giinstigste Arbeitsweise zu be- 
etimmen. — Zusammenstellung der Hauptergebnisse samtlicher bisheriger Unterss.
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der Vff. iiber die Vorscheidung. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Zuckcrind. 82. 205—76. Marz
1932.) T a e g e n e r .

J. D edek und J . V asatko, Vorldufige Milteilung zur sparsamen Scheidung der 
Riibensafte mit Kalle. Im  Hinblick auf die vorst. ref. Arbeit von S p e n g le r ,  B o t t g e r  
u. T o d t  bringen Vff. eine vorlaufige Mitt. iiber zwei von ihnen ausgearbeitete Schei- 
dungsmethoden (Verf. der optimalen Saftseheidung u. Methode der optimalen Saft- 
scheidung bei gleichzeitiger Saturation). (Ztsehr. Zuekerind. ćechoslovak. Rcpubl. 
56. 399—400. 22/4. 1932.) T a e g e n e r .

Anton. B ohm , tiber Saftreinigung. Bericht iiber einige systemat. durchgefiihrte 
FabriksYerss. iiber dio Vor- u. Nachteile der fraktionierten u. gewóhnlichen Schcidung. 
(Ztsehr. Zuekerind. ćechoslovak. Bepubl. 56. 382— 84. 15/4. 1932.) T a e g e n e r .

Oskar W ohryzek, Hiagenit-Aklivkohle in der Zucker- und Spiritusindustrie. Vf. 
bcrichtet iiber seine guten Erfahrungen m it der neuen Aktivkohle „H iagenit“ im WeiB- 
zucker- u. Raffineriebetriebe u. iiber erfolgversprechende Vorverss. zur Vcrwendung 
von Aktivkohlen in der Spiritusindustrie, wodurch eino bedeutende Giirungsbeschleuni- 
gung bei der Erzeugung von Rohspiritus festgestellt werden konnte. (Ztrbl. Zuekerind. 
40. 175— 77. 5/3. 1932.) T a e g e n e r .

J . Sana, Die kombinierle Anwendung von Entfdrbungskohle in der Zuckerfabrikation. 
Vf. zeigt, daB, wenn eine Zuckerlsg. durch fraktionierte Żugabo von Aktivkohle entfarbt 
werden soli, es vorteilhafter ist, bloB m it einer geringen Menge guter Kohlo zu arbeiten. 
Bei ófter wiederholtor Entfarbung sind die Untersehiede, die bei Verwendung einmaligen 
Kohlezusatzes u. bei fraktionierter Zugabe auftreten, boi schlcchteren Qualitaten 
gróBor ais bei besseren. Werden zur fraktionierten Entfarbung zwei Kohlesorten un- 
gleieher Qualitat verwendet, so ist es zweekmaBiger, zuerst dio schlechtero Kohle an- 
zuwendon, u. dann dio bessere. Bei Mischungen zweier Kohlesorten von versehiedenen 
Eigg. im Verhaltnis 1: 1 weisen die entfarbten Lsgg. stets eine bessere Entfarbung auf, 
ais dem arithm et. Mittel der Entfarbung bei den einzelnen Sorten entspricht. (Ztsehr. 
Zuekerind. ćechoslovak. Republ. 56. 401—15. 29/4. 1932.) T a e g e n e r .

O. Spengler und G. D orfm iiller, tlber Melassen mit niedrigem Quolienlen und iiber 
das Kryslallisationsverm6gen sehr kalkreicher melassedhnlicher Sirupe. Vff. stellten Verss. 
an, um aus lango gelagerten Zuckern Melasse abzuschleudem. Die Unters. ergab sehr 
niedrige Reinheitsquotienten. Da aus der Praxis bekannt ist, daB bei der Verarbeitung 
schlechten Riibenmateriales Melassen Yon auffallend niedriger Reinheit erhalten werden, 
nehmon Vff. an, daB dio Rohzucker, die eine Melasse von besondors tiefem Quotienten 
lieferten, aus yerdorbcnen Riiben erzeugt waren. Dio bei der Zers. der Riiben sich 
bildenden Prodd., wie auch die erhohtc Aciditat des Diffusionssaftes selbst geben bei der 
Scheidung AnlaB zur Bldg. groBer Mengen 11. Kalkverbb., dic zum groBten Teil im Saft 
verbleiben u. yermutlieh auf das Krystallisationsvermógen einwirken. Vff. schlieBen 
aus ihren Verss., daB ein geniigend hoher Kalkgeh. in Form von Yerbb., wio sie im 
Fabrikationsvorgang cntstchen, bei melassehaltigen Sirupen stets eine recht betracht- 
lich erhohto Krystallisationsgesehwindigkeit bedingt, entsprechcnd der aus derPraxis 
bekannten Erfahrung, wonach Sirupo von gróBerem Kalkgeh. sich durch Krystalli- 
sation weiter entzuckern lassen ais weniger kalkhaltigc. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Zuekerind. 
82. 129—40. Febr. 1932.) T a e g e n e r .

— , Die Melasse ais lechnisches Hilfsmiltel bei der Zuckerfabrikalion und Raffinalion. 
In Polen wird Molasse zur Herst. einer Aktivkohle (Carbomel) verwendet, die eino sehr 
hohe A ktivitat u. Entfarbungskraft besitzen u. den bekannten besten Aktivkohlen 
vóllig gleichwcrtig sein soli. Die Ausbeute betragt ca. 25% ; ais wertvolles Ncbenprod. 
werden die Kalisalze der Melasse in Form von Pottasche erhalten. (Ztsehr. Zuekerind. 
eechoslovak. Republ. 56. 320. 4/3. 1932.) T aEGENER.

Otto K rebs, Die Abtreibung der Blausdure aus einer diinnen wdsserigen Losung. 
Darst. der prakt. Betriebsverhaltnisse bei der Abtreibung der HCN aus den bei der 
Verkokung der Melasseschlempo erhaltenen Lsgg. (Chem. Apparatur 19. 50—52. 10/3.
1932.) F R .K . Mu l l e r .

G. Booberg, Zusammenfassende Bearbeilung der Ergebnisse der Versuchsfelder 
bei der Reiskultur au f Jam . Melassediingung. Melasso ist der wichtigste Hilfsdiinger 
auf Java, ihre direkte Anwendung der nach Veraschung Torzuziehen. Im Mittel von 
28 Beobachtungen betrug der Mehrertrag aus 20 Kastenverss. bei Rcis 43%, bei Ernte- 
erhohung m it steigenden Melassegaben. Die Nach wrkg. von Melasse auf Zuckerrohr 
nach Rohranbau ist merklich kleiner ais die direkte Wrkg. Am starksten war die Wrkg. 
bei Diingung vor der Anpflanzung. Die Dungung bowirkt starko Zunahme des Rohr-
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prod., wobei aber das Rendeinent abhangig von der angewendeten Melassemengo 
sinkt (im Mittel allor Vorss. 0,19%)- Auch die wasserbindende K raft des Bodens wird 
erhóht. Weitere zahlreicho Einzclheiten, Tabellen, Zeichnungcn, Lichtbilder u. Lito- 
raturiiborsiclit im Original. (Arch. Suikerind. Nederl.-Indie 1932. 103—318. Proef- 
station v. d. Java-Suikerindustrie.) Gr o s z f e l d .

VI. Stanek und Tibor N em es, Uber eine mikroanalytische Methode zur Identifi- 
zierung organischer Stoffe. (Ztschr. Zuckcrmd. ceekoslovak. Republ. 56. 390—95. 
22/4. 1932. — C. 1932. I. 1273.) T a e g e n e r .

Margaret S. Furry, Sonic physical properties of starcli pastes whicli affcct tlieir stiffening
power on fabrics. W ashington: Gov’t  P r. Off.; Sup’t  of Doc. 1932. (18 S.) 8°. 5 c.

XV. Garungsgewerbe.
Georg GaBberger, Das kontinuierliche Entliarten des Brauwassers durch Koclien. 

(Brau- u. Malzind. 25 (32). 31. 1/1. 1932. Sorgendorf.) K o lb a c h .
Herzberg, Was ist volkndete Garung ? Da die letzto Garstufc, besonders bei edlcn 

Weinen, schr langsam verlauft, ist der Endpunkt der Garung nicht scharf feststellbar, 
auch nicht auf Grund des Restzuckergeh. (Schweizer. Wein-Ztg. 40. 261—63. 26/4.
1932. Trier.) Gr o s z f e l d .

A. Z scheile , Die Entwicklung der Ilerstellung von Backereihefen, insbesondere 
beziiglich der Ernalirung mit stickstoffhaltigen Stoffen in den beiden letzten Jahrzehnten. 
Entgcgnung an CLAASSEN (vgl. C. 1931. II. 2943). E rst auf Grund der Unterss. von 
W o h l u. S c h e r d e l  (D. R. P. 310 580) konnte der N-Anteil in der N ahrw urze beliebig 
erhoht u. dam it die Gewinnung hóchster Hefeausbeuten von mehr oder minder hohem 
N-Geh. wirtschaftlich ermógliclit werden. (Chem.-Ztg. 56. 126—27. 13/2. 1932. Bcrlin- 
Friedenau.) G r o s z f e ld .

G. Staiger und M. G laubitz, Untcrsuchungsergebnisse ausldndischer Hefen. Chem. 
u. biolog. Analyse von 25 yerschiedenen PreBhefen u. daraus abgelcitete K ritik  der 
Fabrikationsverff. (Brennerci-Ztg. 49. 42—43. 16/3. 1932. Berlin, Inst. f. Garungs
gewerbe.) K o lb a c h .

— , Einflufi des Eisengchalles der Gerste auf die Farbę der Gelrcidehefc. Bei Ver- 
wendung von Gerste m it einem Eisengeh. von mehr ais 0,01% dunkelt dio geerntete 
Ilefe an der Oberfliiche stark nach. (Brau- u. Malzind. 25 (32). 61. 1/1. 1932.) K o l b .

G. A ufham m er und H . W einm ann, Untersuchungen iiber den Katalascgehalt 
verschiedener Gersterisorten. Der Katalasegeh. der Gersten ist sorteneigentiiinlich, aber 
die AuCenfaktoren, wio Boden-, Ernahrungs- u. Witterungsverhaltnisse, Zeitpunkt des 
Schnittes usw. beeinflussen den Katalasewert derart, daB cr fur eino Sortcndiagnoso 
nur in bestiinmten Fallen brauchbar ist. Jo alter der Jahrgang, desto geringer ist der 
Katalasegeh. Zwischen Winter- u. Sommergersto, sowie zwischen zwei- u. mehrzeiligen 
Gersten besteht in bezug auf don Katalasewert kein grundsatzlicher Unterschied. 
(Wchschr. Brauerei 49. 57—59. 68—70. 27/2. 1932. Miinchen, Techn. Hochsch.) K o lb .

Max F riedrich, For- und Nachteile der pneumatischen Malzerei gcgeniiher der 
Tennenmdlzerei und Unterschiede der einzelnen Systeme untereinander. (Brau- u. Malz
ind. 25 (32). 28—30. 1/1. 1932. Vel. Boćkerck, Brauerei Dungyersky.) KOLBACH.

M axim ilian GroBmann, Zur Frage der Śpelzenextraktivstoffe. Es wird dargelegt, 
daB die Spelzenbestandteile zur Ausbldg. des n. Biergeschmacks erforderlieh sind u. 
daB daher dio Bestrebungcn zur Auslaugung der Spelzen in der Weiche krit. zu be- 
trachten sind. (Brau- u. Malzind. 25 (32). 31—32. 1/1. 1932. Okocim.) K o lb a c h .

H . Liiers, Zur alkalischen Auslaugung der Gerstenspdze. Zum Vergleich der aus 
Yerschiedenen Gersten durch alkal. Weiche auslaugbaren Stoffe (vgl. L i te r s  u. S ta u b .e r ,  
C. 1931. I. 1689) wurden jeweils 100 g Gersto 3 Stdn. bei 40° m it 300 ccm 0,5%ig. 
Kalilaugo geweicht u. in der Weichfl. die m it Salzsaure fallbaren Stoffe bestimmt. 
Der Geh. an auslaugbarer Substanz wechselte stark m it der G!erstenprovcnienz u. mit 
dem Jahrgang. Ausgesprochenc (Jualitatsgersten, wie die ungar., enthielten wenig 
auslaugbare Stoffe. (Brau- u. Malzind. 25 (32). 11—13. 1/1. 1932. Miinchen.) K o lb .

H ugo Lindebner, Betrachtungen uber die Arbeit mit modernen Gro fi gar- und 
Lagergefafien und dereń Einflufi au f die Endgualitdt des Bieres. (Brau- u. Malzind. 25 
(32). 33—36. 1/1. 1932. Alexandrien.) K o lb a c h .

— , Die Anwendung des Kaltgarvcrfahrens bei der Obstweinbereitung. Die Kalt- 
garung bei 5—6° m it besonderen Hefen unterdriickt die Entw. der Bakterien, verlauft
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aber langsamer u. ist m it mehr Anstellhefe einzuleiten. Zur Unterdriickung der Api- 
culatushefen u. Schimmel ist rascho Angarung u. gegebenenfalls Zusatz von SO, 
(50 mg/l) nótig. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 206—07. 3/5. 1932.) G r o s z f e ld .

Curt Lucków, Ycrwerluwj ton slichigem Erdbeerwein. Empfehlung der Ver- 
arbeitung zu Fruchtessig. (Wein u. Rebe 13. 468. 1932. Berlin.) G r o s z f e ld .

Th. Groeger, W einessigfabrikation auf Bildnern in Spanien. Ais Bildnerfiillung 
haben sich in siidlichen Landem Mandelschalen an Stelle von Buehenholzspanen 
sehr bewahrt. (Dtsch. Essigind. 36. 153—54. 13/5. 1932. Jativa.) G r o s z f e ld .

Curt L ucków , Apparaluren fiir dic modemu Geschmacksanalyse von Spiriluosen. 
Abbildung u. Beschreibung yon Kostglascrn besonderer Form fiir die Prufung der mit 
dem Birektifikator erlialtenen MiCKO-Fraktionen u. fiir die direkte Verkostung von 
Edelbranntwein. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 62. 585—89. Brennerei-Ztg. 49. 
87—88. Dtsch. Destillateur-Ztg. 52. 644—45. 1931. Berlin, Inst. f. Garungs- 
gcwerbe.) _ _ _ G r o s z f e ld .

J. B iirgi, Zur Bestimmung der hoheren Alkohole, nach Komaroicsky—v. Fellenberg 
(Mikromethode). Arbeitsvorschrift in Anlehnung an das Makroyerf. m it Salieylaldehyd. 
Einzelhciten im Original. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 23. 94—95. 1932. 
Brunncn.) GROSZFELD.

J. R u fiy , Beilrag zu torstehender Arbeit. (Vgl. yorst. Ref.) Vf. erhielt in einigen 
Fallen gute, m it einem Kirach schlechte Dbereinstimmuiig m it v o n  F e l l e n b e r g ,  u. 
halt daher dessen p-Oxybenzaldehydverf. fur gecigncter zu einer Umwandlung in dio 
Mikroform. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 23. 95—96. 1932. Bern, Eidgen. 
Gesundhcitsamt.) G r o s z f e ld .

S. P ick h o lz , Ober einige Anwendungen der Fluorescenzanalyse in der Brauerei- 
ch.em.ie. Orientierendo Verss. iiber dic Brauehbarkeit der Quarzlampc zur Unters. der 
Gcrsten (ygl. A l b r e c h t ,  C. 1927. II. 2480), der Braupechc u.der Bierfarbemittel. 
(Brau- u. Malzind. 25 (32). 20—23. 1/1. 1932.) K o lb a c h .

H . H am burg, Uber die Tiipfelanalyse und ihre Anwendung in der Brauwasscr- 
unlersuchung. (Brau- u. Malzind. 25 (32). 23—26. 1/1. 1932.) K o lb a c h .

P . K olbach, Eine neue colorimetrische Methode zur Bestimmung des pn in Wiirze 
und Bier. Es handelt sich um eine Methode m it Puffer, bei der in einem Glas: Wiirze, 
Indicator u. 0,1-n. Kochsalz u. in einem zweiten: Wiirze, Indicator u. Pufferlsg. ver- 
mischt werden u. hierauf in cincm Komparator auf Farbgleichheit gepriift wird. Dio 
zu untcrsuchende Fl. (z. B. Wiirze) u. der Indicator befinden sich demnach in beiden 
Gliiscrn, so daC mehrere der bei den fruheren Methoden moglichen objektiven Fehlcr 
(EiweiCfehler, Kolloidfchler usw.) eliminiert werden. Ais Pufferlsgg. werden Mischungen 
von saurem, bcrnstcinsaurem Natrium m it Natronlauge oder Salzsaure u. ais Indicatoren 
Bromkresolpurpur, Mcthylrot u. Bromkresolgriin yerwendet. Der Salzfchlcr, den 
dic Indicatoren unter den boi der Ausfiihrung der Methode einzuhaltenden Bcdingungen 
zoigen, wurde bestimmt u. in Korrekturtabollon zusammengefaCt. (Wchschr. Brauerei 
49. 81—85. 12/3. 1932. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbo.) K o lb a c h .

G ottfried Jakob, Munchen-Perlach, Verfahren zur raschercn Losung der Hopfen- 
bestandteile, dad. gek., daB man auf bcfcuchtcten oder gediimpften Hopfon so hohen 
PreBdruck in einer FordcrpreBschnecko einwirken liiBt, daB eine Emulsion von Fl. u. 
Hopfenwertstoffen entsteht. (D. R . P . 550 050 KI. 6b vom 30/9. 1930, ausg. 9/5.
1932.) M. F. Mu l l e r . ,

A nton J. H . P h ilipsky, Berlin, Verfahren zum Altem  von Spiriluosen und dereń 
Yerschnitlen, insbesondere ton Branntwein, dad. gek., daB die aus Spirituoscn abgeson- 
derten Estraktstoffe fiir sich gealtcrt, in bei Spirituosen bekannter Weise entfuselt u. 
m it entfusolter Alkohol-W.-Mischung vcrd. werden. (D. R . P . 549 524 KI. Gd vom 
17/11. 1929, ausg. 28/4. 1932.) M. F. M u l le r .

Verein der Spiritus-Fabrikanten in  D eutschland, Berlin, Yerfahren zum Ver- 
zuckern ton Kartoffeln, dad. gek., daB man zur Verzuckerung ungcmalztcs Getreidekorn, 
z. B. Roggen, Gerste, Weizon, yerwendet. (D. R . P . 548 708 KI. 6b yom 14/6. 1928, 
ausg. 18/4.1932.) M. F. M u l le r .

Fritz Projahn, Stolberg i. Rhld., Verfahren zur Herslellung weinartiger Getranke 
aus Zuckerriiben, dad. gek., daB der rohe Saft unter Zusatz von bei der Behandlung 
von Traubenmost bekannter S 0 2 erhitzt wird u. unter Steigerung der Siedetemp. 
dureh Einkochen bis zur Erreichung der gewunschten Saftstarke eingekocht wird, 
worauf der yon allen Abscheidungen getrennte Saft auf die fiir das herzustellende
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Gotriink geeignete Saftstarke eingestcllt u. in der iiblichen Weiso m it Hefcn, insbcsondere 
Reinzuchthefen, vergoren wird. (D. R . P . 549 334 KI. 6c vom 10/4. 1930, ausg. 
27/4. 1932.) __________  M . F. M u l l e r .

Eduard Jalowetz, Pilsner Malz. Zsgest. aus Yorliegenden, z. T. yeroffentlichten Arbeiten, 
insbes. Gutachten, nebst eigenen Erfahrungen u. Ansichten. Wien: Institut f. G&rungs- 
industric 1931. (192 S.) Lw. nn. M. 8.50; S. M. 14.—.

XVI. Nalirungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
W illiam  Mc K . M artin und W . O. W hitcom b, Physikalische und chemische 

Eigenschaften der in  Ather lóslichen Bestandleile des Weizemnehles in  Bezug auf die Back- 
fdliigkeit. Mehle Yon Marąuis-, Kubanka- u. Federationsweizen wurden durcb A.- 
Extraktion entfettet. Hierdurch tra t eino geringe Baekverbesserung ein bei Marąuis. 
Die Erseheinungen sind bei don untersuehtcn Weizen hinsichtlieh Giirverlauf u. Gaś
li altungsvermógen verschieden. Bedeutendo Unterschiede zeigten sich in der Farbę, 
Viscositat, W.-l. Sauren u. Steringeh. der extrahiertcn Ole. Zur Backfahigkeit besteht 
keine siehere Beziehung. Deninaeh seheint die Kleberąualitat melir Yon der yer- 
schiedenen Zus. des Kleberproteins ais von der Ggw. oder Abwesenheit der in A. 1. 
Verbb. abhiingig zu sein. (Cereal Chemistry 9. 275—88. Mai 1932. Bozeman, Mon
tana.) " H a e v e c k e r .

W alter W ernicke, Die Mehlbeslandteile in  ihrer Bedeutung fu r  die Lagerfahigkeit, 
Teigausbeute und Garfiihigkeit. Darst. der Anderungcn der Mehlbestandteile beim 
Lagern u. ihre Beziehungen zu den backtechn. Mehleigg. an Hand einer Lchrbildtafel. 
(Ztschr. Volksernahrung Diatkost 7. 124—27. 20/4. 1932. Berlin.) GROSZFELD.

P . P . M erritt, M. J . B lish  und R . M. Sandstedt, Bericht iiber die Tiitigkeit der
A .A .C .C .  Backerei-Sludienkommission. Unterss. iiber Teigbehandlung, Giirverlauf, 
Zusatze, Gebaekvol. u. Verwendung von Teigknet- u. Wirkmaschinen in der Versuchs- 
backerei. Vff. ompfehlen nach der durch Verwcndung der Maschinen u. Fortlassen 
des Zuckers auf 1,5 Stdn. reduzierten Giirzeit Anwendung Y o n  K.JO, an s ta tt K B r03, 
wio es in der A. A. C. C.-Methode festgelegt wurde. (Coreal Chemistry 9. 175— 238. 
Mai 1932. Lincoln, Nebraska, Univ. of Nebraska.) H A E V E C K E U .

W . V. Cruess und V. de F . Henrię[ues, Versuche uber Hallbarmachung von 
Kirschen in  ,,Salzsole“. Bei der Aufbewahrung in verd. SOa-Lsg. m it oder ohne Zusatz 
von Ca(OH)2, Alaun, NaCl oder anderen Hartungsmitteln wird das ZerrciGen der 
Schale besonders durch entstandone freio H 2S 04 oder durch Jióhere Konz. ais 0,5% S 03 
horYorgerufen. Giinstigo Ergebnisso wurden m it 0,3% CaO auf 0,G% S 0 2 erhalten. 
Durch osmot. Wrkg. setzto Zusatz von 5%  NaCl oder 20% Zucker die Neigung der 
Kirschen zum Bersten herab. Ein Weiehwerden der Kirschen tra t bei 90—-100° F 
leichter ein ais bei 60—70°. Besonders prakt. Angaben fiir Verwendung von fl. S 02 u. 
Herst. cinor Lsg. fiir den Handelsgobrauch. (Fruit Products Journ. Amer. Yinegar 
Ind. 11. 231—32. April 1932. California, Univ.) G r o s z f e ld .

E rich W alter, Dic Zuckerauskryslallisation in Fruclilsirupen. Niedriger Saure- 
grad, hoher Geh. an Mineralstoffen u. a. der Fruchtsaftc, hoher Aschengeh. des Zuckers, 
besonders an CaO, begiinstigen die Krystallisation, GenuCmilchsaure seheint die Keim- 
blds. zu hemmen. Die Temp. seheint von geringerem EinfluB zu sein. (Dtsch. Dostil- 
lateur-Ztg. 53. 221—22. 12/5. 1932. Berlin, SW. 61.) G r o s z f e l d .

Eduard Jacobsen , Wieder ein interessanler Beitrag zur Auskrystallisation. Hinweis 
auf die C. 1932. I. 2396 referierte Arbeit ais Bestatigung eigener Angaben (C. 1931.
II. 151), daB nicht notwendigerweise t)bcrsattigung die Ursaehe des Fehlers ist. 
(Braunschwcig. Konserven-Ztg. 1932. Nr. 15. 3—4. 13/4. 1932. Berlin SW 61.) Gd.

T. M oran, E . C. Sm ith und R . G. T om kins, Verliinderung des Schimmelwachs- 
lums au f Fleisch durch Kohlendioxyd. (Vgl. C. 1932. I. 2249.) Vff. fiihrten Verss. zur 
Fleischlagerung in C02-Atmosphare aus in C02-Konzz. von 0, 20, 40, 60, 80 u. 100%. 
20% C02 genugten, um das Bakterienwaclistum zu verhindern, so weit es sich um 
Mikroorganismen handelte, dereń Wachstum uberhaupt durch C02 zu unterdriicken 
ist. Das tcclin. Problem der Konstruktion von Lager- u. Transportvorrichtungen, 
in denen sich eine Atmosphiire von 20% C 02-Geh. unverandert halten laBt, ist noch 
nicht vollstandig gelost. (Journ. Soe. chem. Ind. 51. Transact. 114—16. 8/4. 1932. 
Cambridge, Low Temperaturo Research Station.) HAEYECKER.
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F .P . Coyne, Die Wirkung vonICohlendioxyd auf das Bakterienwachstum mit besonderer 
Berucksichtigung der Konservierung von Fisch. Teil I. Dio Verss. mit yerschiedenen 
Stammen zeigten liommende Wrkg. boi bestimmten Gruppen, keine bei anderen. Dio 
Wx-kg. ist weder durch 0 2-Mangel noch durch pn-Anderung zu erklaren, yiolloicht 
durch Eindringen des C02 durch die Zellwand u. Anderung des p« im Zellinnern, dio 
durch saures Medium allein nicht hervorgerufen wird. Bei der n. Bakterienflora bei 
Fischen iiberwiegen Baktcrien, die durch C02 gehemmt werden, woraus der Nutzen 
der C 02-Behandlung folgt. (Journ. Soe. chem". Ind. 51. Transact. 119—21. 8/4. 1932. 
Aberdeen, Torry Res. Stat.) G r o s z f e l d .

E . H . Callow, Oasaufbewahrung von Scliweinefleisch und Speck. I. Kleine Schweine- 
fleischstiicke lieBen sich unter C02 bei 0° 2 Monate in gutem Zustande halten. Nach 
70 Tagcn w ar der Gesehmack des Fleisches besser (zarter) ais bei frischem, Gewielits- 
yerlust t r a t  nicht ein. In  Luft bei 0° war das Fleisch in 17 Tagen yollig verdorben. 
N2 bei 0° verhinderte die aerobo, begiinstigto aber dio anaerobe Zers. u. ist dam it fiir 
ungepokeltes Fleisch ungeeignet. C02 wirkte auch nach Plattenverss. stark hemmend 
auf das Wachstum aerober oder anaerober Kleinwesen. Die Haltbarkeit von leicht 
gepokeltem grunem Speck bei 5° war in C02 mehr ais verdoppelt; fast so gut war hier 
auch N2. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 116—19. 8/4. 1932. Cambridge, Low 
Temp. Res. Stat.) GROSZFELD.

K. Jackel, ,,N e o m o sca n e in  Reinigungs- und Desinfektionsmiltel fiir  die Milch- 
wirtschaft. Referat iiber Gutaehten betreffend gute Erfolge bei der Verwendung des 
von der Firm a K a n t o r o w i c z ,  Berlin-Weifiensee, in den Handel gebrachten Mittels 
Neomoscan. (Prakt. Desinfcktor 24. 97—99. April 1932. Dresden.) G rim m e .

H. A . Trebler, W . A . W esley  und F. L. La Que, Korrosion von Metallen durch 
Milch. Wirkungen von Arbeitsbedingungcn auf die Korrosion in  rerschiedenen Teilen 
der Pasteurisierungsanlage. Ni ist fiir Fortleitung u. Aufbewahrung der Milch bei 
gewóhnlieher Temp., beim Erhitzen auf Pasteurisierungstemp. u. Halten darauf u. zur 
Kiihlung von Milch unter 18° geeignot, nicht zur Kuhlung von 63 auf 18°. Der geringe 
Korrosionsgrad des Ni beruht auf Bldg. einer Scliutzhaut infolge Luftiibersattigung u. 
raschor Bewegung (velocity). Bei Abwcsenheit dieses Films yerlauft dio Korrosion 
des Ni wie iiblich, abhangig von Luftung, Temp. u. Bowegung. Der Zusatz von genugend 
(12—15%) Cr zu Ni schafft Korrosionsschutz bei siifier Milch unter allcn Bodingungen; 
ebonso ist die 18—8-CrNiFe-Legierung allgemein anweudbar. Blankes Cu u. Neusilber 
(20 Ni, 75 Cu, 5 Zn) sind m it Yorsieht bei den Endstufen der Milcherhitzung u. den 
Anfangsstufen der Kuhlung zu verwenden. Tabellen, Kurven u. Abbildung des be- 
sonderen Prufapp. im Original. (Ind. engin. Chem. 24. 339—50. Marz 1932. Baltimore, 
National Dairy Products Corp.) G r o s z f e l d .

C. K. Johns, Der Einflup der Alkaliiat auf die Wirksamkeit von Hypochlorit. 
Nach den Verss. ist die Alkalitat yon Hypochloritlsgg. fiir Spiil- u. Spriihzwecko er- 
heblieh hoher ais sonst zu wahlen, wodurch die Korrosion ohne wesentlieho Beeintrachti- 
gung der keimtótcnden K raft herabgesetzt wird. Empfohlenswert ist Zusatz von 0,25 
bis 0,5% Na2C03. (Annual Report Internat. Assoc. Dairy Milk Inspectors 20. 197—209.
1931. Ottawa, Central Exper. Farm.) G r o s z f e l d .

S. J. W at son und W . S. F erguson, Untersuchungm zur intensiven B  eu- irlschaflung
der Weiden. V III. Verdaulichkeit und Fulterwert von frischem und kunsllich getrocknetem 
Oras im  Yergleich zueinander. (VII. ygl. C. 1931. II. 3561.) Bei kiinstlicher Troeknung 
m it h. Luft von 200° blieb die Verdauiiehkeit, abgesehen von leichter Sehadigung des 
llohproteins, unyerandert; m it h. Luft von 600° wurde die Verdaulichkeit des Roh- 
proteins stark geschadigt. (Journ. agricult. Science 22. 235— 46. April 1932. Jealotts 
Hill, Bracknoll Berks.) GROSZFELD.

S. J . W atson und W . S. Ferguson, Untersuchung zur intensiven Beuńrtschaflung 
der Weiden. IX . Die Verdaulichkeit von kunsllich getrocknetem Jleu. (VIII. vgl. vorst. 
Ref.) Nach dem Verf. von L y o n  (1927), bei dem m it Dampf geheizte Luft von 100 
bis 120° F  dureh den Schober geblasen wird, entstand ein Prod. von yiel hóherem 
Futterw ert ais von gewohnlichem Heu. Das Verf. ist auch bei scklechtem Heuwetter 
ausfuhrbar. (Journ. agricult. Res. 22. 247—50. April 1932.) GROSZFELD.

W . S. Ferguson, Untersuchung zur intensiven Bewirtschaftung der Weiden. X. 
Eine iceitere Untersuchung iiber den Mineralstoffgeha.lt einer intensiv behandelten Weide. 
(IX . ygl. vorst. Ref.) Der Mineralstoffgeh. einer solchen Weide glich dem besten Typus 
einer Weide nach einem anderen Bewirtsehaftungssystem u. war hoher ais das Mittel 
einer gut kultiyierten Weide Grofibritanniens. Die jahreszeitliehen Schwankungen an ].
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Aschc, K 20 , N a20 , P 20 5 hilngen vorwiegend von klimat. Einflussen ab. Trockenheit 
bewirkt Abnahme von 1. Ascho, K 20  u. P 20 5. Korrclation besteht zwischen N u. P 20 5, 
zwischon 1. Ascho u. K 20 . (Journ. agricult. Scienco 22. 251—56. April 1932.) Gd .

S . J .  W atson , J. Procter und W . S. F erguson, Untersuchung zur intensiven 
Bewirtschaftung der Weiden. XI. Die Wirkung von Stickstoff auf Ertrag, Zusammen- 
seizung und Verdaulichkeit von Wiesenpflanzen. (X. vgl. vorst. Ref.) Die Wrkg. des N 
besteht in fruherer Grasproduktion, Erhóhung des Ertrages an Trockensubstanz u. 
Rohprotein, Ausgleieh der Wachstuniskurve des Jahres, besonders Unterstiitzung 
des Wachstums im Herbst, Erhóhung des Protcingeh. in der krit. Zeit u. hoher Ver- 
daulichkeit des Grases wiihrend der ganzen Jahreszeit. (Journ. agricult. Science 22. 
257—90. April 1932.) G r o s z f e l d .

K ozo Suzuki, V erdauungsversuch mit Sojabohnenkuchen und Kaoliang bei Oeflugel. 
Die Vcrss. an 2 Leghornhahnen ergaben fiir Sojabohnenkuchen (Kaoliang) folgende 
mittlero Verdaulichkeit: Organ. Substanz 67,0 (75,3); Rohprotein 84,8 (22,4); Rcin- 
protein 90,7 (27,5); Rohfett 91,8 (65,0); Rohfaser 2,2; N-freie Extraktstoffe 40,7 
(85,9)°/0. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 7. 82—85. Sept./Dez. 1931. Chiba, Imp. 
Zootechn. Exporim. Stat.) GROSZFELD.

H ans SchmalfuB und H elene B artlim eyer, Nachweis von Diacetyl und Methyl- 
acelylcarbinol in Lebensmitteln. (Unter Mitarbeit von H einrich  Schaake.) (Vgl. 
C. 1932. I. 2195.) Arboitsvorschrift zum sicheren Nachweis von Diacetyl u. Methyl- 
acetylcarbinol in Lebensmitteln. Aueh in Kakao, Bier u. Honig wurden die Stoffe 
naehgewiesen. Die Geruche von Honig, Bier, Tabak sowie von Kakao, Kaffee u. 
Butter zeigen unter gewissen Bedingungen Ahnlichkeit. (Ztschr. Unters. Lebens
m ittel 63. 283—88. Marz 1932. Hamburg, Univ.) G r o s z f e l d .

L. K aracsonyi, Untersuchung von Mehlen im filtrierlen ultraviolelten Licht. Vf. 
gibt Beobachtungstabellen yon Mehlausziigen unter der Analysenąuarzlampe direkt 
bcobachtet, nach Zufugen von alkoh. NaOH, trockon u. naB pekarisiert. Untersucht 
wurden Weizen- u. Roggenmchle verschiedener Ausmahlung, Gersten-, Hafer-, Mais-, 
Reis-, Kartoffel-, Bohnen-, Linsen- u. Erbsenmehl. Die Farbnuancen sind m it dem 
FarbmeBdreieck von K RU G ER bestimmt. Fein ausgemahlene Weizen- u. Roggen- 
mehle kónnen im filtrierten ultravioletten Licht, weder troeken noch naB pekarisiert, 
nicht m it geniigender Scharfe untersehieden werden. Etwas bessere Differenzen erhalt 
man nach Zufugen von alkoh. NaOH. Manche Oetreide- u. Leguminosenmehle sind 
troeken oder naB leichtcr erkennbar, doch ist die Unters. dor Auszugo in yielen Fallen 
zweckmaBiger. Dio Capillaranalyse verspricht keinen Erfolg. (Ztschr. ges. Gctreide- 
Miihlenwesen 19. 69—72. April 1932. Budapest, K g l. Techn. Hochsch.) H a e v e c k e r .

Merl und B eitter, Zur Unterscheidung von Malz- und Gerstenkaffee. K rit. Stellung- 
nahme zu Z a c h  (vgl. C. 193 2 .1. 758). Nicht quantitativer Verlauf der Maltolextraktion 
beruht auf Verfluehtigung m it CCI., bei zu schneller Dest. Verschwinden des Maltols 
beim Rósten kann ebenfalls durch Verfltichtigung infolge zu hoher Rosttemp. bedingt 
sein. Weitere Einzelheiten iiber dio morpholog. Unterscheidung von Malz- u. Gersten
kaffee im Original. (Chem.-Ztg. 56. 308. 16/4. 1932.) G r o s z f e l d .

O. D afert und M. T. Bollbecher, Uber ein schnelles Verfahren zur Bestimmung 
des Nicotins im  nichtfermentierten Tabak. 2 g trockenes Tabakpulver werden in ver- 
schlossener Flasehe m it 2 ccm N a2C03-Lsg. gemiseht u. dann m it 40 ccm Trichlor- 
iithylen unter Zusatz von Talk 2 Stdn. ausgezogen. Durch 30 g des filtrierten Aus- 
zuges leitet man 2 Min. Luft, um N H 3 auszutreiben, iiberscliichtet m it 10 ccm 0,1-n. 
H 2SO., u. dam pft auf dem W.-Bade langsam ab, wobei der Boden der Schale stets 
von Lsg. bedeckt sein soli. SchlieBlich fiillt man auf 10 ccm auf, filtriert u. miBt mit 
dem Eintauehrefraktometer. Ais Vergleiehslsg. diente 0,l%ig.Nicotinsulfatlsg. u. 0,1-n. 
H 2S 0 4. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 63. 331—33. Marz 1932. Wien, Univ.) Gd.

Theodor V assile ff, Nachweis und ZaMung des Colibacillus in der Milch nach der 
Neutralrolmethode. Milch m it Colibazillen liefert in Bouillon m it Neutralrot bei 41,5° 
in 24 Stdn. einen Umsclilag nach Kanariengelb m it griiner Fluorescenz. Dio konstantę, 
sehr empfindliche u. fehlerquellenarme Rk. beruht auf Red. des Neutralrot in alkal. 
Milieu (NH3). Zucker stort, aueh O,, daher ist Anfertigung der ICulturen unter Luft- 
absehluB vorzunehmen. Bei positiver Rk. sind auBerdem die Colikeime durch Kultur, 
biocliem. u. spezif. Farbrkk. zu bestatigen. Der G eh . pasteurisierter Milch an Coli
bazillen war betrachtlieh kleiner ais bei Rohmilch. Eine Differenzierung frischfakaler 
Colikeime yon anderen h a t fiir Milch keinen Wert. (Lait 12. 181—95. 318—31. Marz
1932. Lyon, Ecole vetćrinaire.) G r o s z f e l d .
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Jacobus H endrikus A kkennan, Rotterdam, Hersłellung von haltbaren Trocken- 
produklen aus Fliissigkeilen, Suspensionen, Emulsionen u. dgl. durcli Eindampfen. Man 
konz. die betreffende FI. u. dgl. durch Eindampfen bei 37°, trocknet das Prod., bis 
der Feuchtigkeitsgeh. weniger ais ł/ t%  betragt, worauf die M. bei hochstens 8B° 20 Min. 
sterilisicrt wird. (E. P . 36 9 1 3 6  vom 8/8. 1931, ausg. 7/4. 1932.) S c h u tz .

B rogdex Co., ubert. von: E rnest M. Brogden, Kalifornien, Konservieren von 
Friichien. Man umhiillt dic Friichie m it einer innigen Mischung von wachsartiger Be- 
schaffenheit, z. B. Paraffin, u. m it einem Mineralol, wobei das Paraffin 30—40°/o 
des Prod. betragt. (Vgl. A. P. 1 692 286; C. 1929. I. 588.) (Can. P . 288 636 vom 
6/6. 1924, ausg. 9/4. 1929.) S c h u tz .

B rogdex Co., iibert. yon: E rnest M. Brogden, Kalifornien, Konsenieren von 
Friichien. Man iiberzieht die Friichtc m it einer fl. Mischung von 5—20% wachsarligem 
Materiał, z. B. Paraffin, 15—50% eines vcrhaltnismaBig leichten Mineralols, das 
weniger fiiiclitig ist ais Gasolin, 4—10% eines Pflanzenóles, z. B. Cocomuflol, 0,5— 5% 
eines schwach yerseifenden Mittels, z. B. Borax, u. etwas W. (Can. P . 288 637 vom 
6/6. 1924, ausg. 9/4. 1929.) S c h u tz .

Robert D ouglas, Rochester, Fruchtgelee, Marmelade u. dgl. Die Friiehte werden 
m it Zucker (60%) u. Pektin (0,4 — 0,8%) verarbeitet, sterilisiert u. abgekiililt. 
(T schechosl. P . 33 471 vom 10/1.1921, ausg. 25/9.1930. A. Prior. 14/8.1913.) S c h o n f .

P au l Charles Lernale, Frankreich, Hersłellung von frischem, konzentrieriem und 
gelałinierlem Traubensaft. An Stelle des nach F. P. 709446 angewandten Traubenmostes 
wird liier der Saft von anderen Friichten, z. B. Ananas, Gitronen, Orangen, Apfeln, 
Slaclielbeeren u. dgl. in gleicher Weise behandelt. Falls das Prod. nicht genugend Sauro 
enthalten sollte, setzt man dem natiirlichen Saft noch Weinsdure vor seiner Konzentrie- 
rung zu. (F .P . 39 898 vom 24/3.1931, ausg. 18/3.1932. Zus. zu F. P. 709 446; C. 1931.
II. 2530.) S c h u tz .

Josef P affgen , Koln a. Rh., Befreien iion Kaffeeaufgiissen von Coffein und Rósl- 
giflen. Die Vorr. enthalt einen ein akt. Adsorptionsmitlel enthaltenden Durchlaufsraum 
fiir den Kaffecaufgufi. (Schw z. P . 135 700 vom 4/7. 1928, ausg. 2/12. 1929. D. Prior. 
16/12. 1927.) S c h u tz .

Josef P affgen , Koln, Verfahren zum Abscheiden der gifligen Anteile aus dem 
Tabakraucli durch Niederschlagen auf feste Adsorptionsmittel, dad. gek., daB man 
die Adsorptionsmittel m it dem durch Verbrennung nicotinfreier Tabakabfalle gewon- 
nenen Raueh oder anderen Aromastoffen vorbehandelt. (D. R . P . 549 413 KI. 79c 
vom 26/5. 1927, ausg. 27/4. 1932.) M. F. M u l l e r .

Roberto Cavalli, II controllo del latto. Torino: G. B. Paravia e C. 1931. (200 S.) 1G°.
L. 9.50.

XVII. Fette; Wachse; Seifen*, Waschmittel.
S. L. Iw anow  und A . F . J icharew a, Zur ErJcenntnis der Pflanzenfette der U. d. 

8. S. R. IX . Fet te der Gatłung Paeonia. (VIII. vgl. C. 1932 .1 .1312.) Unters. der A.- u. 
A .-Extrakte der Samen von in verschiedenen Teilen RuBlands wild wachsenden Paeonia- 
arten. Die Samon enthalten 26,33^—41% Fett. Mit Ausnahme von Paeonia albiflora 
u. P. peregrina, welche einen fl. A .-Extrakt ergeben, liefern die Paeoniaarten einen 
talgartigen Extrakt, der neben F ett ein durch A. extrahierbares Pigment enthalt. Nach 
Vorbchandiung m it A. liefort der A .-Extrakt ausschlieBIich das fl. F ett. Das durcli 
A.-Extraktion der Samen erhalteno Pigment ist von Fetteilchen durehsetzt; es wird 
durch Sauren tiefrot, durch Alkali griinblau gefiirbt. Die Fette der Paeoniasamen 
geben, m it Ausnahme von Paeonia albiflora, die Hexabromidprobe u. zeigen JZZ. von 
127,7—188,4. Dor EinfluB des Klimas auf dio Fettbeschaffenheit war deutlich aus- 
gepragt. (Chem. Umschau Fette, Cle, Wachse, Harze 39. 33—36. 27/2. 1932. 
Moskau.) S c i io n f e ld .

J. S. Long, Leiniil. Vortrag iiber Gewinnung, Raifination u. weitero Verarbeitung 
von Leinól in don Vereinigten Staaton. (Amer. Paint Journ. 16. Nr. 17. 54—62. 8/2. 
^932.) S c h o n f e ld .

B. P . Caldwell und J. M attiello , Leindl. Anderung der physikalischen und 
chemischen Eigenschaften beim Erhitzen. Es wurden die Anderungen von Viscositat, 
Farbę, D., Mol.-Gew., nc u. JZ. wahrend des Leinolkochens bis auf 329,6° untersucht. 
Die Yiscositat steigt von unter 0,5 bis auf 85 Poise, die D. von 0,925 auf 0,967, das Mol.-
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Gew. von 790 bis auf 1G00, die nn von 1,4800 auf 1,491, die S Z . von 0,445 bis auf 14; 
die JZ. sinkt yon 179,3 bis auf 123; die Farbę nimmt zuerst ab, um dann wieder zu- 
zunehmen. Der Grad dieser Anderungen ist sowohl von der Temp., ais auch von der 
Dauer des Kockens abhiingig. Die Gelatinierung ist von EinfluC auf diese Rkk.; sie 
ru ft nicht nur eine starkę Viscositatszunahme hervor, sondern das Gel adsorbiert die 
nicht gelatinierten Moll. u. scheint dereń Rk.-Fahigkeit zu yerhindern. Das Kochen 
ha t eine Abnahme der Verbrennungswanne des Oles zur Folgo (infolgo Oxydation). 
(Ind. engin. Chem. 24. 158—62. Febr. 1932. Brooklyn, Polytechn. Inst.) S c h o n FELD .

E veline E . Jones, Die westafrikanische Olpalme und die Pabmlproduktion. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 51. 269—71. 25/3. 1932.) S c h o n f e l d .

Madeleine Roy, Kryoskopische Untersuchungen ani Jłicinusól. Um das Altern des 
Ricinusols zu verfolgen, benutzt Vf. das kryoskop. Verf. Ein bestimmtes 01 gibt in 
Bzl. u. Nitrobzl. andere W erte ais in Eg., Athylenbromid u. Acetophenon. Die beiden 
ersten Lósungsmm. sind daher auszuschlieCon. Die anderen geben denselben Wert, 
wenn man die fiir verschiedene Konzz. gefundenen Mol.-Gew.-Werte ais Funktionen 
der Gefrierpunktserniedrigungen graph. darstellt u. die Kurven bis zur Ordinatenachse 
yerlangert. Wahrend nun dio relativen Punkte boim Acetophenon auf einer schwach 
geneigten Geraden liogon, bildon sie boi den beiden anderen Lósungsmm. parabol. 
Kuryen. Daher ist Acetophenon das besto Losungsm.; auch scin E. ca. 19° liogt giinstig. 
Dio Olproben miissen absol. trocken sein; manehmal ist wochenlanges Verweilen im 
Vakuum erforderlich, um Gewiehtskonstanz zu erzielen. Ein aus marokkan. Ricinus- 
samen durch Bzl.-Extraktion gewonnenes Ol liefert-o ein Mol.-Gew. von 810, ein ais 
Sclimicrmittel in dor Aviatik verwendetes Ol 800, ein in der Pharmazie gebrauchtes 01 
1080. Ein Ol wurde durch Erhitzen m it Cu oder Stahl auf 140° gealtert; in bestimmten 
Zeitabstanden wurden die Konstanten bestimmt. Hier seien nur die Grenzwerte mit- 
geteilt, niimlich dio des ursprungliehen u. die des 60 Stdn. m it Stahl erhitzten Ols: 
Mol.-Gew. 760 u. 1195; JZ. 84,11 u. 65,09; D.20 0,95 568 u. 0,98 648; n™ (Viscositat) =  
5,76 u. 41,53; n D15 =  1,4800 u. 1,48 635; r  (Oberflachenspannung) =  37,9 u. 39,8 dyn/cm. 
Daraus folgt, dafi die Mol.-Gew.-Bestst. das Altern des Ols zu verfolgen erlaubon u. 
iiber seinen Polymerisationsgrad Auskunft geben. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
1356—58. 18/4. 1932.) L i n d e n b a u m .

H . B ennett, Neue neułrale und saure Seifen. Darunter versteht Vf. die Glykólesler 
der Ol- u. Stearinsaure, dereń Verh. bei Herst. von Emulsionen, bei Anwendung in der 
Textilindustrie usw. besproclien werden. (Drugs, Oils Paints 47. 404—06. April
1932.) S c h o n f e l d .

Josef A ugustin , Schaumvernidgen der Seifen. Es wird die Abhangigkeit des 
Schaumvermógens yon Seifen yom Fettansatz, der A rt des yerwendeten Alkalis (K- 
oder Na-Seifen), dem Versoifungsverf. u. den Zusatzen, wie Triathanolamin, Sulfonaten, 
Casein, Saponin u. dgl. besprochen. (Soap 8. Nr. 4. 25—27. 69. April 1932.) S c h o n F .

K ish ita  Ogawa, EinflufS einiger Antioxydantien auf die Seifen hoher ungesalliglcr 
Fettsauren. Seifen aus Cottonol, Sojaól, Leinól, Chrysalidenol u. Olsiiure wurden 1 bis
2 Jahre in Abwesenheit von Antioxydantien u. bei Zusatz yerschiedenor Antioxydantien 
aufbewahrt u. ihro Verandorung durch Best. der Farbę (im Lovibond), der Hydrolyse 
der Seifenlsgg., der oxydierten Fettsauren, der JZ., des nn u. des Entbastungsvormogons 
fiir Seide untersucht. Nach dem Geh. an oxydierten Fettsauren hatto Thymol das 
groCte Antioxydationsvermógen; es folgen Phenol, fi-Naphthol, a-Naphthol, Hydro
chinon, VaniUin, Besorcin, Pyrogallol, Anthracen, Salicylsaure, Benzaldehyd. Nach 
den beim Waschen yon Seide erhaltenen Ergebnissen (die Entbastung ausgedruckt 
in °/0 Gewichtsverlust der Rohseide nach dem Waschen) war am wirksamsten ein Zusatz 
von Phenol; es folgen a-Naphthol, Thymol, /3-Naphthol, Resorcin, Hydrochinon, Vanillin, 
Pyrogallol, Anthracen, Salicylsaure, Benzaldehyd. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 34. 449B—51B. Nov. 1931. Yokohama.) S c h o n f e l d .

P . Brućre und A . Fourm ont, Reaktionen auf die Ranzigkeit von Fetten. (Vgl.
C. 1931. I. 1694 u. 1932. I. 2399.) Die Farbstoffe der Skala von C l a r k  gehen bei 
bestimmtem H.-Druck, von Vf. durch r l l 2 =  Mikrogasdruck in Mol (rH2 =  0 fiir 1 at, 
rH s =  3 fiir 0,001 a t usw.) bezeichnet, in dio Leukoverb. bzw. aus dieser wieder in den 
Farbstoff iiber: so liegt dieser Punkt fiir o-Kresolindophenol boi 19, Thionin 17, 
Methylenblau 15, Janusgrun 12 (blau) u. 9 (rot), Neutralrot 3. Diese Leukoderiw. 
farben sich wieder bei Beriihrung m it ranzigen Fetten, u. zwar um so leiehter, je weiter 
die Ranzigkeit gediehen ist. F ur den Vers. entfarbt man in oiner besonderen Vorr. 
(Abbildungen im Original) zunachst eine Lsg. des Farbstoffes in verd. NH3 m it Zn +  Al-
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Pulver, gibt dann nach besonderer Vorsohrift dic Fcttlsg. in Bzl. unter LuftabschluB 
binzu u. beobachtet, ob Entfarbung eintritt. Je nach Ausfall der Rk. wiederholt man 
dann den Vers. m it einem mehr bzw. weniger empfindlichen Farbstoff. Verss. mit 
Molkereibutter, Rindsfett, Pflanzenfett u. Margarine zeigten schrittweise Ruckfarbung 
der Indicatoren fiir rH ,, je starker die Ranzigkeit war. Man erreicht bei Butter rH2 =  17, 
ohne daB dic Rk. von K r e i s  positiv wird. Boi Rindsfett wurde die zunehmeude 
Ranzigkeit 3 Monate verfolgt u. m it Janusgriin bei negativer K R E IS -R k . u. sobr 
sehwachem Goruch Blaufarbung erhalten. (Ann. Falsifications 25. 91—97. 132—38. 
M&rz 1932. Paris, Lab. do Chim. alimentaire aux Inyalides.) GROSZFELD.

Rohra & H aas A kt.-G es., Darm stadt (Erfinder: K arl Schottenham m er,
Darmstadt), Verfahren zur Herstćllung von Turkischrotól und dessen Oemischen, dad. 
gek., daB man die Einw. der Siiure zunacbst bei Tempp. bis zu etwa 40° vor sich gehen 
laBt u. hierauf das Rk.-Gemisch auf noch hóhere Tempp., z. B. auf 60°, erwarmt. 
Evtl. wird das sulfonierte Ol yor dor Neutralisation mit Mineralól oder fettem Ol 
gemischt. Dazu zwei Beispiolo. (D. R . P . 549 031 KI. 12o vom 24/10. 1929, ausg. 
22/4. 1932.) M. F. M u l l e r .

Sw enson Evaporator Co., Harvey, Illinois, iibert. von: W alter L. Badger, 
Ann Arbor, Michigan, V. St. A., Polymerisation von trochienden Olen. Lein- oder 
chines. Iiolzól wird m it groBor Geschwindigkeit im Yakuum yon einem Standkessel 
durch eine Anzahl indirekt — m it gesiittigtem Diphenyldum-pi — auf 260° geheizter 
Rohre gcdruckt, von denen es erneut in den Kessel zuruekgelangt. Das Verf. wird 
an Hand einer Zeichnung niibcr erliiutert. (A. P . 1 8 1 1 2 9 0  vom 16/8. 1928, ausg. 
23/6. 1931.) _ _ E n g e r o f f .

A. E . D m itriev, Belgien, Herstellung einer antiseptischen Seife unter Zusatz von 
Ilolzmchl oder Siigespiinen. Die Sśigespane werden einer Garung unterworfen u. wenn 
diese im vollen Gange ist, wird Alkali u. Ol zugcgebcn. Die M . wdrd gekocht u. zu 
der gebildeten Seifenmasse werden weitere Mengen Sagespiine zugegeben. (Belg. P . 
364 834 vom 26/10. 1929, Auszug veroff. 15/4. 1930.) M. F. M u l l e r .

E. M oraux, Briissel, Waschmittel, bestebend aus gleichen Mengen von Na-Perborat 
oder einem ahnliehen 0 =-abgebcnden Mittel u. trockenem Na2C03. (Belg. P . 361 267 
vom 6/6. 1929, Auszug "veróff. 19/12. 1929.) * M. F. M u l l e r .

A lice Johnson, London, Waschmittel fiir  Seide und andere Stoffe, bestebend aus 
dem Ol einer duftenden Pflanze, der konz. Lsg. eines fluchtigen Alkalis, in erster Linie 
Ammoniak, einem Pflanzengummi, yorzugsweise Gummi arabioum, u. W. Ais Pflanzen- 
ole werden die aus den Bluten u. die aus don Wurzeln der Lavendelpflanze gewonncnen 
Lavendelole verwendet. Beispiel: 1 Teil Gummi arabicum, 1/2 Teil Lavendolwurzelol 
u. 14 Teile h. W. werden zusammengemischt u. dann 3 Teilo konz. Ammoniakwasscr 
binzugegcbon. Zum Gebrauch wird das Priiparat in W. gel. (E. P . 360 039 vom 
1/8. 1930, ausg. 26/11. 1931.) ScHMBDBS.

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

W . T. A stbury und H . J. W oods, Die Molekularstruktur der Textilfasem. Za- 
sammenfassende Darst. iiber dic S truktur der Cellulose u. Proteino, die Róntgenograrame 
u. die mechan. Eigg. von Fasern unter besonderer Berueksichtigung neuorer Ergebnisse 
des Lab. in Leeds an tier. Fasern (Wolle, Haare, Federn). (Journ. Textile Inst. 23. 
Nr. 2. Transact. 17—34. Febr. 1932. Leeds, Univ.) KRU GER.

Buchheim , Impragnol, das Imprdgniermittel der Gegenwart und der Zukunft. 
Empfehlung yon Impragnol M . (Vgl. auch C. 1931. II. 468.) (Prakt. Neuerungen 
u. Erfahrungen fiir d. ges. Textil-Veredelungs-Ind. 1932. 10. Beilage zu Dtsch. Farber- 
Ztg. 29/5. 1932.) F r i e d e m a n n .

R aycott, Mottenfest machen. Die Anwendung von Vergasungs- und AbwehrmUteln 
bei Wollwaren. Ubersicht uber die Lebensweise der Kleiderniolte. Von den stark 
riechenden Abwehrmittebi sind nur Naphtlialin, Campher u. — weitaus am meisten
— p-Dichlorbenzol wirksam. Von den Vergasungsmitteln ist IIC N  wegen seiner Giftig- 
keit, SO, wegen seiner korrosiven Wrkg. auf Metalle, CS2 wegen seiner Brennbarkeit 
trotz guter Wrkg. bedenklich. Weniger wirksam sind Gasolin, A . u. Bzl. Nicht brenn- 
bar u. wirksam sind CClĄ, O.JlOl3 u. C.JI./Jl^. Unter den Wollimpragnierungsmitteln 
sind neben ,,Larvex", einem Na-Fluosilicat, die „Eulane“, Eulan W extra u. N  fiir saure,

X IV . 2. 10
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u. N K  fiir neutralo Bader der I. G. FARBENINDUSTRIE am wichtigsten. (Canadian 
Textile Journ. 49. Nr. 9. 29—30. 33. G/5. 1932.) F r ied em a n n .

— , Die Ausriistung kunstliclier Oewebe. Verschicdene, Glanz u. Griff beeinflussende 
Kalander sind bcschrieben, weitcr das Wiekeln u. Legen. (Kunstseide 14. 159—GO. 
Mai 1932.) . SuV E R N .

— , MattierungsmiUel fiir  Kunstseide. Diasmose K S  gibt auf Kunstseide eino 
milde, wascheehte u. nicht staubende Mattierung. (Ztschr. ges. Toxtilind. 35. 249—50. 
18/5. 1932.) F r ied em a n n .

Thora C. Marwick, Die Struktur der Wollfaser. Rontgenogrammc von Cotswold- 
Wolle bestatigen die Annahme, daB die Wollfaser aus sehr kleinen Krystallen auf- 
gcbaut ist, dio 10—20-mal liinger ais breit sind. Boi der Dehnung von Wolle bis ca. 
100° unter Einw. von Dampf andert sich dio K rystallstruktur. Wird die Dehnung 
olmo Zuhilfenahmo von Dampf vorgenonimon — 70% Dehnung laBt sich in k. W. 
erreichon — so ist die Umwandlung vollkommen reyersibel; die ungestreckte a-Form 
entsteht sofort wieder aus der gestreckten /?-Form, wenn dio Spannung entfernt wird 
u. dio Faser zu ihrer ursprunglichen Lange zurtickkekrt. Dureh goeignete Dampf - 
behandlung kann die /?-Form pormanont gemacht werden (Dauorwellen!). Abb. yon 
Strukturmodellen der ungestreckten u. gestreckten Faser. Bei ersterer sind die Poly- 
peptidketten in eine Reihe von Sechseeken (Pseudodiketopiperazinringe) gefaltet; 
Strecken offnet diese Ringe in die iiblicken geraden (bzw. Ziokzack)-Ketten. (New 
Zealand Journ. Science Technol. 8. 170—73. Dez. 1931.) Kr u g er .

F. Prochaska, Ein Beitrag zur Wascherei der Bohwolłe. Technik der neuzeitlichen 
Wollwascherei. (Monatssohr. Textil-Ind. 47. 57-—59. 80—81. April 1932.) F r ie d e .

Kam, Bleichen von Wolle. Bleichen yon Wollo m it H20 2 oder KMnO., u. m it 
Bisulfit. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 208. 24/4. 1932.) " F r ied em a n n .

Russina, Chlorieren von Wolle und WollscMdigung. Dureh Verss. wurde fest- 
gcstellt, daB beim Chloren von Wollo das Aktivchlor in HC1 iibergeht. Bei Verss. m it 
yerschiedenen Cl2-Konzz. in yerschiedenen Flottenvoll. bei joweils gleicher Wollmcngo 
sinkt der Aktivchlorgeh. auf einen bestimmten Prozentsatz, der abhangig ist vom 
Flottenvol., nicht aber der Badkonz. Fiir dio Ermittelung von Wollsehadigungen ist 
dio NaBfestigkeit viel kennzeiclmender ais die bisher nur festgestellte Trockenfestigkeit, 
was dureh Yerss. dargetan wird. Beim Behandehi m it Alkalilsg. ninmit die Menge 
der herausgel. Sulfide bzw. des herausgel. S, sofem die Laugenkonz. genugend tiof 
bleibt, immer weiter zu, wahrend auch nach Tagen Einw. die Biuretrk. negatiy bleibt. 
Ein Verf., abgobaute Wollsubstanz dureh Auslaugen mit KOH-Lsg. u. N-Best. nach 
K jeld a h l  oder Oxydation m it Cr03 nachzuweisen, wird mitgeteilt. Bei Saure- 
behandlung yerstarkt sich dio Scliadigung der Wolle m it zunehmender Saurekonz., 
langero Kochdauer ist schadlicher ais stiirkerer Saurezusatz u. kiirzere Koclidaucr. 
Beim Chlorieren war auch bei hohem Cl2-Verbrauch eine Schadigung der NaBfestigkeit 
nicht zu erkennen, nach dem Auslaugen mit KOH-Lsg. wurde dio Biuretrk. erhalten. 
(Melliands Textilber. 12. 404—06. 13. 207—09. April 1932.) Su v ern .

W. Silfversparre, Die Einwirkung der Zellstoff- und Papierfabrikalion au f die 
umgebenden Getcasser. Es wurde festgestellt, daB die Sulfitablaugo aus der Sulfitspiritus- 
fabrik keine Sauerstoffabsorption yeranlaBt. Dagegen absorbieren dio abfallenden 
Zellstoffasern merklich Sauerstoff u. kónnen somit bewirken, daB in h. Sommertagen 
die Fische massenhaft wegen des Sauerstoffmangels absterben. Dic sauerstofffreien 
Zellstoffablagerungen in Gewassern sind sehr gefahrlich, wenn sio in Bewegung kommen, 
besonders wenn sie ein ph um 3,75 zeigen. Die Ablaugen sollten in besondere Teile der 
Gewasser abgeleitet werden, evtl. nach Ncutralisation m it Kreide, weil bei sehwaeh 
alkal. Rk. die Bakterien Stiekstoff binden konnen. Die von Zellstoffablaugen fiir Fiseho 
verursaehte Gefahr ware dann beseitigt. (Pappers- och Travarutidskr. Finland 1932. 
104—12. 15/2. Mantta.) ROUTALA.

B. Skogstróm, Sulfitkochung mit Calorisalor. Bericht iiber dic Anwendung des 
BROBECK-Calorisatórs in der Toppila-Zellstoffabrik. Zur Erwarmung wird Dampf 
von 2,5 atii u. 140° Temp. angewandt. Die Hóchsttemp. bei der Kochung, 125°, wird 
in 8—10 Stdn. erreicht. Man bekommt eine gleielimaflige, sehr feste Sulfitzellstoff- 
masse in sehr guter Ausbeute. (Pappers- och Trayarutidskr. Finland 1932. 66— 76. 
31/1. Toppila.) R outala .

Wilhelm Steuer, Zur Untersuchung von Sulfitkochsauren. Unstimmigkeiten bei 
der Best. der freien S 0 2, bedingt dureh teilweise Verfluchtigung u. Oxydation zu TT2S 04 
u. dureh den unscharfen Umschlag von Indicatoren bei gegasten, organ. Sauren ent-
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haltcndcn Kochsauren, lassen sich yermeiden, wenn man yon yornherein zu der Saure 
H 20 2 zusetzt, das H 2S 03 augenblicklich zu der stąrken, nieht fłiiohtigen H2S04 osydierfc.
— M ethodel: Titration der Gesamtsaure in 3,2 ccm Kochs;iure mit Vio-n - J-Lsg.
Zur Best. der freien Saure in 50—100 ccm W., das mit 10 Tropfen 10%ig. H20 2-Lsg. 
u. 10 Tropfen Methylorange yersetzt u. bis zum bleibenden gelben Umschlag m it 7 10-n. 
NaOH neutralisiert wird, 3,2 ccm Kochsaure hineinpipettieren, mit Vio"n - NaOH auf 
Gelb titrieren. — Methode I I :  Best. der ganz freien S 02 nach OEMAN unter Benutzung 
von Bromphenolblau ais Indicator u. einer Yergleichslsg. (Titrationswert a); Zusatz 
von ca. 10 Tropfen H20 2 u. Titration der gelben Lsg. mit 7io'n - NaOH bis zum Farb- 
ton der Vergleichs!sg. (Titrationswert b). Titrationswert b), m it 2 multipliziert, gibt 
unter Kommaverschiebung.nach links den %-Geh. an Gesamtsaure. %-Geh. an ge- 
bundener Saure (Yio [i—o]). (Papierfabrikant 30. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker 
u. -Ingenieure. 253—55. 10/4. 1932. Cunnersdorf.) K ruger .

Karl Risch, Uber Dehnungs- und Quellungserscheinungen bei Kunstseide. Wert- 
yolleren Einblick in die Anderungen der Eigg. der Kunstseide bei zunehmendem Feuch- 
tigkeitsgeh. ais durch Festigkeitsprufung erhalt man, wenn man Belastungsdiagramme 
bei yerschiedener Luftfcuchtigkeit aufnimmt. Ein Dynamometer, das das Diagramm 
automat, aufzeichnet, liefert die Firma GOODBRAND in Manchester. Aus dem Be- 
lastungsdiagramm sieht man, daB die Dehnung bei zunehmender Belastung nur langsam, 
von einem bestimmten Punkt an yiel schneller zunimmt. Der Kniekpunkt, die Elastizi- 
tatsgrenze, liegt bei yerschiedenen Kunstseiden nicht an derselben Stelle. Bei starker 
dehnbarer Kunstseide wird die Elastizitatsgrenze friiher erreieht, sie wandert bei zu
nehmendem Feuchtigkeitsgeh. gegen niedrigere Belastung. Zu unterscheiden sind
3 verschiedene Arten Dehnung: die elast., die reversible, die in nassem Zustand riick- 
gangig wird, u. die bleibende, die auch durch wiederholtes Benetzen nicht riickgangig 
zu machen ist. Bei den Dehnungsvorgftngen spielt dio Zeit, wahrend der man die be- 
lastende K raft einwirken laBt, eine groBe Rolle. Ganz analog yerlauft dio Verkiirzung 
eines iiberdehnton Fadens, wenn man ihn ohne Belastung hangen laBt. Bleibende 
Verdehnung kann die Farbaufnahmefaliigkeit herabsetzen, Verminderung der Farbstoff- 
aufnahmo zeigt sich auch, wenn der Kunstseidefaden boim Farben unter Spannung ist. 
(Melliands Textilber. 13. 209—10. Kunstseide 14.167—71. 1932. St. Gallen.) SuverN.

Wolfgang Stahl, Die Olanzłriibung der Acetatkunslseide in heifien Badem. 
(Melliands Textilber. 13. 200—201. April 1932. — C. 1932. I. 893.) SiiVERN.

A. Jasićek, Uber die Dauerfpstigkeit von Viscoseslreckspinmeide im Vergkich zu 
ihrern statisclien JReiflwcrt. Die Ergebnisse yon stat. Zugyerss. u. Dauer-Schwing- 
festigkeitsycrss., die mit unorientierter grobfadiger Viscoseseide der Glanzstoff-Fabrik 
St. Poltcn u. mit orientierter feinfadiger Viscoseseide, Agfa-Travissoide, ausgefiihrt 
wurden, werden mitgeteilt. Bei der grobfadigen Seido konnten in dem Dauerbrucli 
ąuerliegendo Kerben festgestellt werden, die orientiertc Seide zeigte stufigen Bruch, 
der in seinem iluBeren Ende noch Spuren eines FlieBons erkennen laBt, Kerben sind 
minder deutlich. (Melliands Textilber. 13. 239—42. Mai 1932. Wien.) S u v e r n .

Heinrich Pincass, Der Einflufl der Spinnbdder auf die Qmlitiit rem ViseasekunsU 
seide. An Beispielen wird gezeigt, wie yielfache Abanderungen der Zus. der Spinnbader 
moglich sind, wie yersehiedenartig doren Wrkg. sein kann u. zu welchen Qualitiits- 
unterschiedon sie fiihren. Die Miillerbader machen anderen Badern Platz, unter denen 
dem L lL IE N F E L D sch cn  Spinnbad dio gróBten Zukunftsmoglichkeiten offenstehen. 
(Melliands Tcxtilber. 13. 202—03. April 1932.) S u v e rn .

Elizabeth S. Weirick, Das Teztilpriifungslaboralorium. Aufgaben, Arbeiten u. 
Aufbau eines Textil-Priifungslaboratoriums. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 154—59. 
29/2. 1932.) F r iedem ann .

— , Die relative und absolułe Dauer der Webstoffe. ReiBlango ist nicht Zugfestigkeit, 
u. Zugfestigkeit ist nicht Dauerhaftigkeit. Alle Regeln, dio auf jener falschen Grund- 
lage fuBen, miissen tritometr. richtiggestellt werden. Ein hierfiir geeigneter App., 
der m it konstant raulier Flacho unter regelbarem Druck u. Geschwindigkeit in den 
Priifling ein Loch konstanter GroBe in gemessener Zeit wetzt, wurde geschaffen. 
(Melliands Textilber. 13. 188—91. April 1932.) S tiyE R N .

W. F. A. Ermen, Die Priifung von Baumwolle au f ihren Mercerimtlonsgrad. 
Da der Glanz einer morcerisierten Ware von der Baumwollqualitat mit abhangt, ist 
eine objektiye Prufung des Mercerisationsgrades oft nótig. Die sicherste Probo ist 
die mikroskop. Prufung auf yollkommen gcąuollene Fasern: bei gut mercerisierter 
Ware miissen alle Fasern geąuollen sein. Vf. beschreibt eine prakt. Yorr. zum Schneiden

10*
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der Muster mit llilfo zwcier Rasierklingen. Gute Resultate gibt die yergleichende 
Ausfilrbung unmercerisiertcr, voll mercerisierter u. zu priifender Muster m it Clilor- 
azolhimmdblau FFS. Bessor noeh ist die Behandlung m it J -JK  naci) H U B N ER  (Chem.- 
Ztg. 32 [1908]. 220), bei der mercerisierte Baumwolle am starksten blau gefiirbt bieibt. 
Vf. hat diese Methode verbessert (C. 1931. II. 1080), indem er die m it J -JK  behandelten 
Muster m it einer l% ig. kochenden Lsg. yon Indigosol 04  B  behandelte: die Muster 
farben sich proportional ihrer J-Farbung indigoblau an. SCHWERTASSEK (C. 1931.
II. 1080) hat eine Methode zur Titration des yon Baumwolle aufgenommenen J  aus- 
gcarbeitet; diese Methode kann mit dor Indigosolanfiirbung yerbunden werden, wobei 
man sich aber einer k. Lsg. von Indigosol O li bedient. Die Methode wird dann genau 
beschrieben. (Textile Colorist 54. 227—29. April 1932.) FRIED EM A N N .

E. Graap, Ober die Kalkbestimmung in  Sulfitlauge. Vf. ha t fruher (ygl. C. 1929.
II. 1099) den Kalkgehalt von Sulfitlauge bestimmt, indem er den Gesamtkalk m it iiber- 
sekiissigor Oxalsaure fallte, die freiwerdende S 0 2 wegkochte u. die nicht yerbrauclitc 
Oxalsaure m it Phenolphthalein u. NaOH zurucktitrierte; er fand so den an Bisulfit 
gebundenen Kalk. ScH W A L B E -S lE B E R  haben nun yermutet, daB beim Wegkochen 
SO„ zu S 03 oxydiert werden u. so Fehler ergeben konnte. Da dies moglich ist, so wurde 
die SOj-Best. nach SCH W A LBE-SlEBER in einer COa-Atmosphare ausgefiihrt u. zum 
Vergleich unter Zusatz von 0,1 n. OxaIsaure nach G r a a p . Es ergab sich, daB bei Weg- 
lassen der C02-Atmospharo ein Fehler von 0,01% S 0 3 entsteht; der Analysenfehler 
bei der Oxalsśiuremethode yon G r a a p  ist 0,002—0,005%, also innerhalb der móglichen 
ąnalyt. Genauigkeit. (Papierfabrikant 30. Nr. 18. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Che- 
miker u. -Ingenieure 289—90. 1/5. 1932.) FRIEDEM A NN.

Anna. Resseguier, Ósterreich, Impragnieren von Stoff en, Geweben, Trihots u. dgl. 
mit Kautsclmklosung. Um Kleidungsstiicke oder Wasehe gegen dio Einw. von SchweiB 
zu schutzen, soli man die dem Kórper zugewendete Seite des Stoffes m it einer Kautschuk- 
Isg. impragnieren, der Farb- oder Duftstoffe zugesetzt sind. Dic Lsg. wird zweckmaBig 
m it Hilfe einor Spritzpistolo aufgebracht. Man kann entweder den zugeschnittenen 
Stoff, oder das schon fertig genahte Kleidungsstiick der Behandlung unterwerfen. 
(F. P. 720 627 yom 25/7. 1931, ausg. 22/2. 1932. Oe. Prior. 17/11. 1930.) Be ie r s d .

Standard Oil Co., iibert. von: William J. Mc Gili, Whiting, Indiana, Motten- 
mittel, bestehend aus einer Rotenon enthaltenden Lsg. Der wirksame Bestandteil yon 
Derris-Pflanzon wird in einem fluchtigen organ. Lósungsm., wie Petroleumnaphtha, 
gel. Unsohadlich fur den Menschen u. warmbliitige Tiere. (A. P. 1 854 948 vom 7/11. 
1927, ausg. 19/4. 1932.) Grager .

A. Gallina, Hódmezooyńsarhely, Verfahren zur Hersiellung von Campherkitgeln. 
Aus Plumbum carbonicum (900 g), Calcium carbonicum praeeipitatum, Ammonium 
chloratum u. Camphorum raf. (je 20 g) wird mittols konz. A. u. wenig W. ein gieB- 
fertiger Brei hergestellt, in Kugelformen gegossen u. im Exsiccator mittols CaCl2 oder 
CaO entwassert. (Ung. P. 86 955 von 23/8. 1923, ausg. 1/5. 1931.) G. K onig .

Hermann Rosenberg, Berlin, Verfahren zur Wiedergemnnung gebrauchler Wirk- 
waren ais Garn, 1. dad. gek., daB dio Waren m it Chemikalien behandelt werden, die den 
Yerbindungsfaden aus Baumwolle oder anderen Pflanzcnfasern zermiirben, bevor 
sie auf das zur Erzeugung des Gewirkes selbst benutzte Materiał (Seidc oder Schaf- 
wolle) eine schadigende Wrkg. ausiiben, worauf dio N aht aufgerissen wird. — 2. dad. 
gek., daB man die Waren in einer Trommel auf etwa 50—60° erw annt u. dann in die 
Trommel H 2SOj-Dampfe einleitet u. so lange einwirken lilBt, bis sie den Stoff der 
N aht zcrmiirbt liaben, den fiir die Herst. des gewirkten Stoffes selbst benutzten Werk- 
stoff aber noch nicht angreifen. (D. R. P. 543 600 KI. 25 a yom 25/9. 1930, ausg. 
8/2. 1932.) E n g ero ff .

Takamine Ferment Co., West Virginia, iibert. von: Jokichi Takamine jr. und 
Hilda Takamine, Ridgewood, V. St. A., Entbasten von Seide. Man behandelt die Seide 
in Form yon Strangen oder Textilien in einem gesehlossenen Beluilter unter Druck u. 
Warme mit standig bewegtem W., seift, wascht u. entsauert. (A. P. 1815279 vom 
29/11. 1927, ausg. 21/7. 1931.) E n g e r o ff .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Hagedorn 
und Berthold Reyle, Dessau), Darstellung von Mischestem oder Athercslem der poly- 
meren Kohlenhydrale durch Umsetzung von noch frcie OH-Gruppen enthaltenden 
D eriw . der polymeren Kohlenhydrate m it organ. Saurehalogeniden in  Abwesenheit 
yon halogenwassorstoffbindenden Mitteln, 1. dad. gek., daB man unter AusschluB
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von W. arbeitet u. das entstehende Veresterungsprod. der Einw. des sich gleichzcitig 
bildenden Halogcnwasserstoffs entzieht. — 2. dad. gek., daB man die Veresterung 
bei yermindertem Druck oder unter Durchleitung einca indifferenten Gases durchfiikrt.
— 3. dad. gek., daB man dio Vercstcrung in Ggw. eines indifferenten Vcrdunnungs- 
mittels durckfiihrt, das nur das Sśiurehalogenid, nicht abor das polymoro Kohlen- 
hydrat u. das aus ihm entstehende Deriy. lost. — Z. B. worden 100 g faserfórmigo 
OxathyIcelluloso in eino Lsg. von 300 g Acetylchlorid in 21 Petrolather cingotragen; 
dic Mischung liiBt man mchrcre Tage boi Baum temp. stehen. Das auBerlich unyoriindert 
gebliebono Fasormatcrial ist dann in .Oxathylcelluloseacetat umgewandclt. — Weitere 
Beispiclo bohandcln die Herst. von Mischestem aus hydrolysicrtcm Celluloseacełat u. 
Cocosfdtsdurechlorid sowie aus Acetatseide u. Buttersaurechlorid u. von Ozypropyl- 
cellulosebutyrat aus Oxypropylcelluloso u. Buttersaurechlorid. Weitorhin werden ais 
Ausgangsstoffo Starko, Dextrin, Agar-Agar sowio ihre aliphat., araliphat. u. aromat. 
Ather u. Oxyiither, Ester, Atherester u. Miscliester, dio noch ik.-fahigo OH-Gruppon 
besitzen, angefuhrt. Ais Acidylierungsmittel kónnen fiir das Verf. allgomein die niedoren 
oder hóheren substituierten oder nicht substituierton aliphat. oder alicycl. Carbonsauron 
yerwendet worden. Dio nach dem Verf. horgestellten Prodd. kónnen in bekannter 
Weise zur Herst. yon Filmon, Kunstfiiden, Lacken, olektr. Isoliormasson, Vcrbundglas, 
Kunstleder, Klebstoffon usw. dienen. (D. R. P. 548 457 KI. 12 o vom 5/6. 1930, 
ausg. 12/4. 1932.) R. H erbst .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Hagedorn, 
Dessau), Herstellung von Oxalkylcelluloseestern, dad. gek., daB man auf OxalkylceHuloso 
in Abwescnheit von Katalysatoren u. Yerdiinnungsmitteln bei erhóhtor Temp. Anhydrido 
einbas. organ. Sśiuron einwirken liiBt. — Dabei reagieren sowohl die noch freien OH- 
Gruppen der Celluloso wie auch die OH-Gruppen der Seitcnketten. Fiir das Verf. 
eignen sich bosonders dio durch Einw. von Alkylenoxyden auf Alkalicellulosc erhalteiien 
Oxalkylccllulosen. Z. B. wird die aus Alkalicclluloso u. Athylenoxyd erzeugte Ox* 
iithylcclluloso 2l/2 Stdn. m it der 10-fachcn Menge Essigsaureanhydrid auf 120° erhitzt. 
Aus der erhaltenen klaren viscosen Lsg. wird nach dom Abkiihlen m it W. Oxdlhyl- 
celluloseacełat gefiillt. Der Ester ist in Aceton 1. u. bildet Filme von guter mechan. 
Festigkcit u. goringor Wasserempfindliehkcit. In  ontsprechender Woise werden aus 
OxypropylcelluIosc u. Buttersaureanhydrid acctonl. Ozypropylcellulosebutyrat, aus 
Oxybutylcellulose u. Cocosfcttsaureanhydrid ein Gocosfettsaureesler der Oxybutylcellulose 
(1. in A., Athylacetat, aromat, u. cliloricrten aliphat. KW-stoffcn), aus Dioxypropyl- 
celluloso u. Essigsaureanhydrid acotonl. Dioxypropylcelluloseacetat, aus Oxathyl- 
collulose u. Naphthensaureanhydrid oin Naphthensdureester der OxiUhylcellulose (I. in 
aromat, u. chlorierten aliphat. KW-stoffen), aus Oxypropyloxybutylcelluloso u. Benzoo- 
saurcanhydrid ein Benzoesaureester der Oxypropybxybutylcellulose (1. in Chlorkohlen- 
wasserstoffen) erhalten. (D. R. P. 549 648 KI. 12 o yom 20/11. 1929, ausg. 29/4.
1932.) R. Herbst .

Henry Dreyfus, England, Verfahren zur Vcriindcrung der Oberflaehe von Kunst- 
seidc, insbesondero aus Cellulosedcrivalen, dad. gek., daB der foucht-plast. Faden 
wahrend des Koaguliorens im Spinnschacht, beim Umspulen oder Zwirnen mit einem 
Strahl foin yorteilter Stoffe, z. B. Mattierungsmitteln, Metallpulyer, Farbstoffen, 
Leuclitfarben, Kunst- oder Naturfascrn, gegebenenfalls emulgiert in organ. Lósungs- 
oder Weichmachungsmitteln (Aceton, Aceton-W., Triacetin, Athyllactat, Diaceton- 
alkoliol) angeblasen wird. Man kann die Faden auch gesondert anfcucliten u. durch 
dio festen Stoffe laufon lassen. Erfolgt die Behandlung innerhalb des Trockenspinn- 
schachtes, so bewirkt man durch eine beaondere Vorr., daB dio Vordampfung des 
Lósungsm. kurz hinter der Diiso nur in maBigem Umfange erfolgt. Die dafur erforder- 
lichc App. wird an Hand einer Zeichnung naher erlautert. (F. P. 701871 vom 18/8.
1930, ausg. 16/3. 1931. E. Prior. 5/9. 1929.) E ngeroff.

Benno Borzykowski, Herzbcrg, Kunst/asem  aus Viscose werden hergestcllt 
durch Verspinnen von frischer oder unreifer Viscose m it 10—15%/ Cellulosegeh. im 
schwach sauron, stark salzhaltigen Fallungsbad; naeh der Koagulation, aber yor der 
H ydratation werden dio Fasern gezwimt. (Poln. P. 13 058 yom 21/3. 1930, ausg. 
20/3. 1931.) Schonfeld .

Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu Sp. Abc., Warschau, Wieder- 
gewinnung des Schwefdkohlenstoffs aus Viscoseseidespulen. Die Vorr., in der sich 
die Spulen bofinden, wird erst m it k. W. uberdeckt, dann die Yorr. hydraul. yerschlossen 
u. h. W. schwach eingedruckt, daB das uberschiissige W. iiber den Rand der Kupo
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austroten kann. Das li. W. ruft boim Vermischen m it dcm k. W. oin Verdampfen dca 
CS. hervor, der einem Kondensator zugefiihrt wird. Es wird dadurch Bldg. von ex- 
plosiyen CSa-Luftgemischcn vermieden. (Polu. P. 13 086 vom 21/6. 1930, ausg. 20/3.
1931.) __________________  Schonfeld .

Alfred Nowak, Chcmische Holzverwertung. Zugl. 4. Aufl. von JoseJ Bersch: „D ie  Ver-
w ertung des Holzcs auf chemiBchem Wege“ . W ieu u. Leipzig: H artleben 1932. (V III,
303 S.) 8°. =  Chemische-tcchnischo B ibliothek. Bd. 394. M. 9.—; geb. M. 10.—.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Fritz Zetzsche und Oskar Kalin, Eine Methode zur Isolierung des Polymer- 

bilumens (Sporenmembranen, Kulilculen usw.) aus Kohlen. VII. Mitt. zu: Untersucliungen 
iiber die Membran der Sporen und Pollen. (VI. vgl. C. 1932. I. 3245.) K rit. Angaben 
der versohiedenstcn AufschluBverff. 7,ur Gewinnung von Polymerbitumen aus Kohlen. 
Vortcile der von Vff. yorgesehlagenen Methode durch Einw. von rauehender H N 03 
auf dio Bromprodd. der Kohlenproben. Gcnauo Arbeitsvorsohrift. Ergebnisse fiir eino 
Beihe von Braun- u. Steinkohlen. Abbildungen. (Braunkohle 31. 345—51. 363—66. 
21/5. 1932. Bern.) Be n t h in .

W. Gropp und Hans Bode, Ober die Melamorphose der Kohlen und das Problem 
der kiinsłlichen Inkolilung. Nach allgemeinen Ausfiilirungen iiber dic bisher bekannt ge- 
wordenen Ansichten betreffond das Wesen des Inkohlungsprozesses wird eine Apparatur 
beschrieben, die es ermoglichtc, in Anlehnung an die natiirlichen Verhaltnisse festo 
Brennstoffe unter Drucken bis zu 2000 a t zu erliitzen, ohne daB etwa freiwerdendo 
Dest.-Prodd. entweichen konnen. Mit dieser Apparatur wurden Cellulose, Holzartcn, 
Huminsauren, Torfe u. Braunkohlen bei Hochsttempp. bis 300° kiinstJich inkohlt. 
In  allcn Fallen nahmen die fliichtigen Bestandteile ab, der fixo Kohlenstoff zu. Der 
W.-Geh. yerringerte sich, bei manchen Proben bis zu Steinkohlcnwerten. Bei der Meta- 
morphose der festen Brennstoffe ist die Temp. der Hauptfaktor; bis 300° konntc jedoch 
nur eino Umwandlung in typ. Braunkohlen, nicht aber in Steinkohlen erreicht werden. 
Der Druck hat lediglich dic Aufgabe, dic Bldg. von Schwelprodd. zu vcrhindern. Es ist 
hierzu ein Mindestdruck erforderlich, der von den liberlagernden Gebirgsschicbten aus- 
geiibt werden muB. Die Zeit h a t untergeordneten EinfluB. Die Vers.-Dauer lag zwischen
6 u. 48 Stdn., u. rcichte zu den metamorphen Veranderungen aus; eino lignit. Braun- 
kohle war schon nach 12 Stdn. in hochglanzende Pechkohle umgcwandelt. Unabhangig 
vom Humifikationsgrad der Ausgangsmaterialicn entstehen grundsiitzlich gleichartige 
Prodd., dereń Beschaffenheit jedoch von der chem. N atur der Ausgangsstoffo stark ab- 
hangt. Ligninreiche Substanzen lieferten starker gliinzende Kohlen ais ligninarme. Aus 
Cellulose entstand eino matte, harte u. zahe Kohle Ton muscheligem Bruch. Die Ver- 
iinderungen bei der kunstlichen Inkohlung wurden auch mkr. untersucht. Die Vers.- 
Ergebnisse werden m it dencn von P etea sc h ek , Bekgius u. Ber l  z u  den gleichen 
Fragcn krit. verglichen. Dic von E rdmann  angegebene Grenztcmp. yon 325° zwischen 
Braun- u. Steinkohlenbldg. entspricht den Beobachtungen der Vff. (Braunkohle 31. 
277—84. 299—302. 309—13. 30/4. 1932. Berlin.) Schuster .

B. Hofmeister, Der Entgasungsverlauf bei Kokskohlen. Der Entgasungsverlauf 
wurde durch Wiigen der Kohlen wahrend des Dest.-Vorganges iiber das gesamte Temp.- 
Gebiet bis 900° ermittelt. Die Summenkurven aller untcrsuchtcn Kohlen zeigen mit 
einer Ausnahme ubereinstimmenden Verlauf; wird die Menge der Entgasmigsprodd. 
in °/o der Gesamtcntgasung bis 900° ausgedriickfc, so streuen dic Kurven nur wenig. 
Die Unterschiedskurvcn zeigen zwischen 400 u. 450° — wieder m it einer Ausnahme — 
die hochste Gasentw. Da fiir dio Bldg. des Kokses die Vertcilung der Gasentw. auf 
Vor-, Mittel- u. Nachentgasung wichtig ist, wurden dio Bildsamkeitskurven ermittelt. 
Kohlen m it starker Nachentgasung liefem kleinstuckigen Koks, solche m it geringer 
Nachentgasung groben GieBereikoks. Der Entgasungsverlauf einschlieBlich der piast. 
Zone andert sich m it der Verkokungsgesehwindigkeit. Mit steigender Erhitzungs- 
geschwindigkeit verschieben sich die Maximalpunkte der Entgasimg u. der piast. Zono 
in hóhere Temp.-Gebiete. Kohlen m it ausgesproehen hoher Vorentgasung mussen, 
um einen guten Koks zu liefern, rasclier verkokt werden ais solche m it starker Nach
entgasung. Die Unterschiede in den koksbildenden Eigg. lassen sich bereits an Schwel- 
koksproben der zu prufenden Kohlen erkennen. Mit der Verkokungsgeschwindigkeit, 
dio dureh die Ofentcmp. beim Einsetzen der Kohle gekennzeichnet wird, steigt auch 
der Treibdruck. (Gliickauf 68. 405— 11. 30/4. 1932. Waldenburg.) Schuster .
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Piero Salerni, Tieftampcraturverkokung nach Salerni. (Vgl. C. 1932. I. 240G.) 
Ausfiihrlicho Beschreibung des Vcrf. (Gas World 96. 255—58. Fuel 11. 91—101. 
Marz 1932.) _ S c h u s t e k .

W. E. Rakowski und P. M. Ioffe, Prinzipien iler Entphcnolung und Phenól- 
absćhcidung bei der Teerverarbeilnng. K rit. Obersicht der zur Entfernung dor Phenole 
aus Tecrólen vorgeschlagenen Verff. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shumal chimitscheskoi 
Promysclilennosti] 8. Nr. 19. 7—13. 1931.) S c h o n F e l d .

O. Kruber, Beitrage zur Kenntnis des Rohbenzols und der cliemischen Vorgan/je bei 
seiner Reinigung. Die Arbeit wurde bereits vor 10 Jahrcn ausgefiihrt. Es worden 
offone u. oycl. Olofine, wio n-Hoxylon u. n-Heptylen, ferner Tetra- , wahrscheinlich 
auoh Dihydrobenzol ais Begleiter des Bzl. im Steinkohlentcer naehgowiesen. Ihr Ver- 
halten allein u. neben Thiophen wird besonders hinsichtlich der Vorsehiedenartigkeit 
der Harzbldg. bei der H 2S04-Raffination des Bzl. untersueht, — Wasohverss. von 
kiinstlichen Gemisohon von Bzl. m it C3’’clohexen, Heptylen u. Cyclopentadien u. a. 
fiihrton zu den bei dor Wiische von Rohbzl. bcobaohtoten charakterist. 3 Harztypen. 
(Brennstoff-Chem. 13. 187—90. 15/5. 1932.) N a p h t a l i .

Weissenberger, Das Teiralinverfahren zur Naplithaliiibcscitigung und zum Rohr- 
leilungsscliutz. Inhaltlich ident. m it dor C. 1931. I. 2959 referierten Arboit. (Vgl. 
auch S c h u s t e r , C. 1930. II. 3223.) (Monats-Bull. Sohweiz. Vor. Gas-Wasserfach-

Jens Rude, Wassergaserzeugung aus staubfórmigen Brennstoffen. Kuppelung eines 
wechsolbotriebenen Staubvergase'rs m it einem iiblichen Wasscrgasgenorator fiir Grob- 
koks untor Einschaltung des Staubvcrgasers an Stello des Abhitzekessels. Warme- 
teohn. Grundlagen des Vorf. (Braunkohlo 31. 293—98. 23/4. 1932. Oslo.) S c h u s t e r .

Charles H. Smith und Brad Mills, Moderne amerikanisclie Absorptionsanlage zur 
Verarbeilung von Burmagas. Vff. besohreiben an Hand von Bildern die genaue Arbeits- 
weise dor Benzingowinnung aus Naturgas in einor Anlage, die von der B U R M A -O lL-C o. 
errichtet wurde. (Refiner and natural Gasolino Manufacturer 11. 266—68. April
1932.) K . O . M u l l e r .

I . N. B eall, Die Reklifikation von Naturgaskcnidensałcn. I II . (II. vgl. C. 1932- I. 
3522.) An Hand von Diagrammen u. tabollar. wiodergegebenen Arbeitswerten bespricht 
Vf. dio Tronnung von Gemisehen von Naturgaskondensaten. Genaue Bcschreibung 
dor Arbeitsweise u. mathomat. Ableitung im Original. (Refiner and natural Gasolino 
Manufacturer 11. 297—302. April 1932.) K. O. M u l l e r .

H. M. Heyn, Verflussigles Erddlgas. Schilderung der techn. Verwendung des in 
den Handel kommenden (hauptsachlich aus Propan u. Butan bestehenden) ver- 
fliissigten Erdólgases, das ais techn. Heizgas standig an Bcdcutung gewinnt. Eino 
Anlago fiir Butangas oder Butan-Luftgas wird nach Skizze beschrieben. (Fuels and 
Furnaces 10. 273—76. Heat Treating Forging 18. 191—93. April 1932.) N a p h .

F . E. Bartell und F . L. Miller, Verdrangung von Erdol und Benzol am  Quarzsand 
durch wasserige Losungen. (Vgl. C. 1928. II. 918 u. 1511.) Zweck der Unters. war, 
die Funktion der yerdrangenden Stoffe bei der Verdrangung von Erdol aus Olsanden 
zu ermitteln. — Weder die Oberflacbonspannung der FIL, noch die Zwischenflachen- 
spannungen im System Fl.-Fl. sind aber die wesentlichen Faktoren. Die eigentlich 
yerdrangenden Agenzien sind anscheinend solche, die dio Zwischenflache wss. Lsg.— 
Sand entweder durch lioho Adsorption oder durch chem. Rk. an der Zwischenflache 
verilndern. An Stelle von Erdol wurde auoh Bzl. angewendet, ais organ. Stoff, 
bei dem keine Rk. m it dem Alkali der Lsgg. stattfindct. — Einzelheiten im Original. 
(Ind. engin. Chem. 24. 335—38. Marz 1932.) N a p h t a l i .

M. B. Markowitsch und W. W. Pigulewski, Oasgewinnung durch Olcracken in der 
Dampfphase. II. (I. vgl. C. 1932.1.3367.) Vff. stellen mittels der isotherm. Verdampfungs- 
methode Beziehungen auf zwischen dieser isotherm. Verdampfung u. 1. dem spezif. 
Gewicht oder Mol.-Gew., 2. Gewicht der dest. Gase u. 3. Zus. der dest. Gase gemaB 
ihror Komponentcn. Dio erhaltenen Resultate sind auf Diagrammen kurvenmaBig 
aufgetragen. Vff. geben noch eine Methodo an, m it der man durch indirekte Berechnung 
Divinyl neben n-Butylen in den hóheren Gasfraktionen bestimmen kann. (Refiner and 
natural Gasoline Manufacturer 11. 303—08. April 1932.) K. O. M u l l e r .

A. W. Trusty und A. C. Holder, Eigenschaften des gecracklen Ostlezas-Rohiils. 
(Vgl. C. 1932. I. 2409.) Ost-Texas-Rohóle wurden in Fraktionen geschnitten u. dio 
Ausbouten u. Eigg. der Fraktionen nach der Crackung bestimmt. Die besten Crack- 
ausbeuten geben die Fraktionen, dereń KW-stoffc bei 410° F  sieden. Der Antiklopf-

mannern 12. 78—82. Marz 1932.) N a p h t a l i .
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wert fiillt bei den hoheren Fraktioncn. Die Klopfneigung der Benzine aus Paraffin- 
fraktionen ist geringer ais bei den Benzinen, die aus napkthenbas. Fraktioncn erhalten 
wurden. Ans Anilinzahl u. Erstarrungspunkt ist zu ersehen, daB die lciehten Gasol- 
fraktionen mehr naphthenbas. KW-stoffe enthalton, ais die hoheren Gasólfraktionen, 
was auch den geringen Klopfwert der Benzino aus den schweren Gasólfraktionen 
erklart. Tabellar. Zusammenstellung im Original. (Refiner and natural Gasoline 
Manufacturer 11. 269—71. April 1932.) K . O. M u l l e r .

Boris Malishev, Phosphorpentoxyd ais Raffinierungsagcns fiir Gasolin. P 20 5 wirkt 
bei der Raffination trage, was auf schlcohten K ontakt des Benzins m it P ,0 5 zuriick- 
zufiihren ist. Glasartige Metaphosphorsaure uberziehfc P 2Or>, dieser Nachteil ist durch 
Beimischung von Sand u. starkes Riihren zu beseitigen. Die raffinierende Wrkg. von 
P 20 5 kann durch Zusatz von CuCl2, CaCL oder dureh Hinzuftigen von organ. Oxy- 
sauren (Bcnzophenon, Naphthensaurc, Hartholzpech, oxyd. Mineralól, geblasencr 
Asphalt usw.) erhoht werden, diese Zusatzo lassen offenbar das P 20 5 eine konden- 
sierende Wrkg. auf unstabile Komponenten des Benzins ausiiben. Dio Kombination 
yon P ,0 5 m it einem Motallhalogcnid erzeugt viel HC1 u. kann daher m it A1C13 verglichen 
werdon. Die Bldg. von HC1 ist nur dio Folgo der raffinierenden Wrkg. durch Konden- 
sation u. nimmt an der Raffination nicht teil. Vf. fand, daB, wenn wenig stabile Benzino 
m it P 20 6 u. Motallhalogeniden bzw. Oxyvcrbb. dostilliert werden, das behandelte Bzn 
farblos, gumfrei, im Tageslicht farbbestandig u. gegen Doctortest siiB ist. Die Ggw. 
yon CuCl, ist yon besonderer Bcdeutung boi Bchandlung von geeracktem Dest.mit 
liohcm S-Gch. Dor Optimalbetrag an P20 6 fiir yerschicdenc Bcnzinarten lag zwischcn
0,5 u. 2%  des Gewichts des bchandelten Bzn., die Menge der Hilfsreagenzien schw'ankt 
in weiten Grenzen. Sind 0 2-Verbb. oder Phenolkórper im Druckdest., so ist der Zusatz 
von Hilfsreagenzien zum P 20 5 unnótig. Fiir straight-run- u. Crackbenzine erwies sich 
ein Zusatz von 0,5%  geblasenom Asphalt ais ausreichend, wahrend in dor Dampf- 
phaso geeraektes Bzn. bis zu 3%  Zusatz orfordort. Die Schwierigkoiten der Lagerung 
des hygrotkop. P 20 5 werden vom Vf. umgangen dureh Zusammenschmelzen von P 20 5 
m it geblasenem Asphalt u. nachtragliehcr Brikcttierung des kriimeligcn sehwarzcn 
Pulvcrs. Der Asphalt spielt eine drcifache Rolle, 1. ais Lagerungsmedium, 2. ais Raffinicr- 
hilfsreagons u. 3. ais Dispergiermedium. Das Gemisch yon P 20 5 u. Asphalt schmilzt 
bei 150° u. ist bei 200° yóllig fl. In  dor fl. Phaso dauert dio Raffination sehr lango, 
solbst bei starkom Riihren. Da dio Rk.-Geschwindigkeit eino Frage des Kontaktes ist, 
so muB zwischcn 130 u. 250° in der Dampfpliase gearbeitet werden. Unter 130° sotzt 
die Wrkg. aus u. iiber 250° tr itt  Kondcnsation u. Polymerisation ein u. gumhaltigcs 
Bzn. entsteht. Dio Optimaltemp. ist 200° im Autoklav. Nach der Raffination kann 
das Bzn. aus dem Autoklay abdest. werden oder erst m it H 20  gew'aschcn werden, um 
Phosphorsaure zu entfernen. Vf. gibt yerschiedeno Arbeitsweisen der Raffination an 
u. die dazu m it Vorteil zu yerwendende Apparatur. Druckdest., die m it 3%  H 2SO,j 
raffiniert wrurden, hatten einen Verlust von 11,8% gegenuber 1,2—3,2%  bei der P 20 6- 
Bohandlung. Das ontstandono Bzn. war siiB u. farblos, wahrend das m it H 2SO., be- 
liandeite Prod. sauer u. leicht gelb war. Crackbenzine aus der Dampfpliase erleiden 
hóhere Yerluste ais Druckdest., doch entsteht ein gumfreies stabiles Bzn. m it un- 
yermindertem Klopfwert, was dureh Bchandlung m it H 2S 04 unmóglich ist. Das ge- 
brauchte P 20 5 kann durch Vermischon m it NH3 auf Diingemittel aufgoarbeitet werden. 
(Petroleum 28. Nr. 17. 7— 10. 27/4. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Sidney P. Armsby, Anweiidung von Kalk in der Erdolraffination. Vf. bespricht 
dio Anforderungen, die an einen fiir den Raffinationsbetrieb geeigneten Kalk gestellt 
werden miissen. Dio chem. u. physikal. Eigg. sind tabellar. wiedergegeben nach Art 
des Anwendungsgebietes. Yf. zeigt an Hand yon Verss., daB eino Kalksortc yollig 
ungeeignet fiir einen Zwreck war, wahrend sie fiir ein anderes Anwendungsgebiet yor- 
ziiglich arbeitete, daB also durch Vorverss. Verwendungszwcck u. Kalkmenge fest- 
gcstellt -werden miissen. Arbeitsweise dor Kalkpriifung im Original. (Refiner and 
natural Gasoline Manufacturer 11. 291—96. April 1932.) K. O. Mu l l e r .

H. J- Kłotz, Verbrennen von JRaffinationsabfallólen in  einer modernen Kraflanlage. 
Ausfiihrliche Wiedergabe der C. 1932. I. 3368 referierten Arbeit. Abbildungen. (Trans.
A. S. M. E. Fuel Stcarn Power 54- Nr. 1. 47—54. 15/1. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Herbert Koch und Otto Horn, Vergleichende Unlersv.ch.ung uber das molorische 
Verhallen eines synthetischen Benzins nach Franz FiscJier-Tropsch (Kogasin I)  und eines 
Erdolbenzins. Kogasin I  (leichtes Bzn., gewonnen aus Wassergas nach F is c h e r - 
T r o psc h , C. 1926. I. 3192) u. ein Erdolbzn. (Dapolin) werdon yergleichend fraktioniert
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u. im AjRMSTEONG-Motor nach v. P h i l i p p o w i c h  (C. 1932. I. 1607) auf ihre Klopf- 
fcstigkeit untersucht. Das Kogasin siedotc von 47—166°, D.18 0,6876, ungesatt. IiW-skiffe 
36%, JZ. 112,2. In  den Fraktionen (von 5 zu 5°) steigt dio D. yon 0,6438 auf 0,7618, 
fiillt die Menge der ungesatt. KW-stoffe gleiehmaBig yon 46,0 auf 23,0% u. dicJZ. 
von 176,0 auf 22,8. Das Dapolin, D.20 0,7 2 6 2, ungesatt. KW-stoffe 19,5%, JZ. 42,5, 
zeigto im Gegensatz dazu ein Ansteigcn der ungesatt. KW-stoffe von 18,5 auf 29,0 u. 
ein Fallen der JZ. yon 71,2 auf 21,8 an. Die Siedekurvo zeigt einen hóheren Geh. an 
hóhcrsiedenden KW-stoffen an ais das Kogasin. Nur dio leichteste Fraktion des Kogasins 
ist klopffester ais das Dapolin; der starkere Abfall der Klopffostigkeit des Kogasins 
wird auf den Aufbau aus anderen KW-stoffen ais dencn des Dapolins zuruckgcfiihrt. 
(Brennstoff-Chcm. 13. 164—67. 1/5. 1932. Miihlheim [Ruhr], Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Kohlenforschung.) J. SCHMIDT.

Fritz Hofmann, Karl F. Lang, Kurt Berlin und A. W. Schmidt, Uber dic 
Beziehungen zwischen Konstitulion und Klopffestigkeit von Kohlenwasserstoffen. I. Von 
den Vff. synthet. dargestelltc Paraffin-KW-sloffe (n-IIexan, n-Heplcm, n-Octan, 2-Mc- 
thylpenlan, 2,3-Dimethylbutan, 2,2-jJimelhylbulan) werden im Gomiscli m it 70% Bzu. 
in einem einzylindr. Motor auf ihre Klopffostigkeit untersucht. Diese fiillt bei n. KW- 
stoffen m it stcigendem Mol.-Gewicht 1: 4,56— 1: 4,10, ist aber bei vcrzweigter Kette 
gróBer ais boi n. KW-stoffen (n-Ilexan 1: 4,56, 2,2-Dimethylbutan 1: 5,41). In  analoger 
Weise zeigt Cyclohexen (1: 5,46) eino hohero Klopffostigkeit ais Cyćlóhexan (1: 4,96). 
Dio Klopffostigkeit der ungesatt. KW-stoffe geht beim Lagern betriiehtlich zuriick, 
z. B. beim Cyelohexen auf 1:4,98. Boi aromat, u. hydroaromat. KW-stoffen — die 
Hydroaromaten wurden aus don Aromaten durch Hydrierung nach SKITA gewonncn — 
wird die Klopffostigkeit durch Seitenketten erhóht, stiirker durch Methyl-, ais durch 
Athylgruppen. Zwischen o-, m-, p-Verbb. werden keine Unterschiede gefunden. (Brenn- 
stoff-Chem. 13. 161—64. 1/5. 1932. Breslau, Schles. Kohlcnforseh.-Inst. u. Techn. 
Hochschule.) J. Schm idt.

B. E. Sibley, Die luirtschaftliche Notwcndigkeit einer hóheren Octanzalil erschcinl 
zweifelliaft. Vf. woist durch Verss. nach, daB die neuzeitlichcn Bestrebungen, hoch- 
klopffeste Kraftstoffe mit hoher Octanzalil zu erzeugon, sowohl fiir dic Raffinorien 
wie auch fiir-dic Verbraueher unwirtschaftlichc Belastungcn mit sich bringen u. nicht 
gcrechtfertigt erscheinen. Dio Fortschritte im Motorenbau zeigton, daB man bei Ver- 
wendung von Aluminiumkópfen auf don Zylindern nur bei einem Kompressions- 
yerhiiltnis von 1: 6,5 m it gewohnlichcm Kraftstoff fahren kann, ohne daB der Motor 
klopft. Durch dio groBe Warmeleitfahigkeit des Al wird dio Temp. der Kompressions- 
charge stark herabgesetzt. Zahlreiehes Kuryenmaterial im Original. (Oil Gas Journ. 30. 
Nr. 48. 14. 54. 14/4. 1932.) K. O. Mu ller .

W. H. A. Penseler, Die Herstellung durchsclieinender Schnilte von Waikatokohlc. 
Eigg. der Kohle. Methoden der mkr. Kohlcnunters. Anwendung der Diinnschliff- 
methode nach T h i e s s e n . (New Zealand Journ. Science Technol. 13. 189—97. Febr.
1932. Wellington.) ScH U ST Elt.

G. Frederick Smith und A. Garrell Deem, Bcstimmung von Schwefel in Kohle 
nach der Uberchlorsauremelhode. Fiir die S-Best. in Kohle wird nach Unters. der Einzel- 
bedingungen folgctider Weg yorgesehlagen: Zu l g  der Kohle werden im 300 ccm- 
Erlcnmeyer 1 g K N 03, 5 ccm konz. HNOs, 0,16 g NH.r Vanadat (ais Katalysator),
2—4 g Monochloressigsauro u. 15 ccm 70%ig. HC104 zugesctzt, bei offenom Kolben
10 Min. bei 120° geriihrt u. dann auf 180—185° erhitzt, bis die Kohle oxydiert ist u. 
ein orangeroter Nd. yon V20 5 auftritt (nach 5— 25 Min., selten >  10 Min.). Nach 
etwas Abktililung werden 5—10 ccm konz. HC1 zugefiigt u. wieder bis zum Auftreten 
des V20 5-Nd. erhitzt. Dann wird m it 100 ccm W. yerd. u. 0,2 g NH20H-HC1 zugesctzt. 
Nach Erhitzen zwecks Bed. von V20 5 zu Vanadylsalz wird der unl. Best, einschlieBlich 
der yollstandig entwasserten S i02 abfiltriert, das F iltrat u. Wasehwasser auf 400 ccm 
yerd., zum Sd. erhitzt u. in iiblicher Weise m it BaCl2 gefallt. Die erhaltenen Werto 
fiir don S-Geli. liegen unter den nach der ESCHKA-Methodo bestimmten (ygl. Selvig  u. 
F ie l d n e r , C. 1927. II. 1522), yermutlich infolge der yollstandigeren Entwasserung 
der S i02 u. wegen nicht ganz yollstandiger B aS01-Fallung in Ggw. yon HC104; dio 
gefundenen Fehler betragen jedoch nur bis 0,3%. Mit Koks fallen die W erte sehr 
yersehieden aus, die Ursache ist noch nicht aufgeklart. (Ind. engin. Chem. Analytical 
Edition 4. 227—29. 15/4. 1932. Urbana, 111., Uniy.) R. K. Mu ller .

A.' E. Krogh, Bestimmung des Butangehalts in Gasmischungcn. Um in Heizgasen 
den Butangeh. zu kennen, wird eine forUaufende Gasprobe in einer A rt Bunsenbrcnner
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verbrannt u. Flammentemp. an verscliiedcnen Stellen gemessen. Die Tcmp.-Differenz 
wird, wie bei einem BROWN-Pyrometer, auf einem Millivoltmeter gemessen. Die Theorio 
der Messung beruht auf der Gesehwindigkeit der Flammen-Fortpflanzung, die bei sehr 
geringem Butangeh. am grofiten ist u. dann stark fiillt in dcm Mafie, wie das Butan zu- 
nimmt. (Petroleum Engineer 1. Nr. 13. 111. 1930.) K. O. Mu ller .

David J. S. Robb, E in  modifizierłer Apparat zur Bestimmung von Slicksloff in  
Leuchtgas und ahnlichen Gasen. Zur Kontrolle der N2-Best. schlagt Vf. einen Ver- 
brennungsapp. m it 2 Gasburetten vor, in dem dio Gasprobe dureh mehrfaches tlber- 
leiton iiber CuO bei Rotglut in ein Gemisch von C02, etwas 0 2 u. N2 iibergefuhrt wird; 
nach Absorption yon C02 u. 0 2 in anschliefiendcn Gefafien m it KOH, bzw. Pyrogallol- 
Isg. (ohne Messung) wird das Rcstgas bestimmt. (Chom. Engin. Mining Rey. 24. 178. 
5/2. 1932. Melbourne, Metrop. Gas Co.) R. K. Mu ller .

A. Meiro und E. Cailleaux, Schacrbook, Brikettieren von Feinkohle, Lignit, 
Koks, Halbkoks o. dgl. Aus den fein yerteilten Brennstoffen wird unter Zusatz von 
Glutin oder Chondrin, Alaun oder einem oxyd. Fe-Salz u. W. eine Pasto gebildet, 
wolcho in Pressen brikettiert wird. (Belg. P. 359 718 vom 10/4. 1929, Auszug yeroff. 
23/10. 1929.) Drew s .

Andre Emile Pineau, Frankreich, Herslellung rauchlos rerbrennender Kohle- 
brikette. Dio im H auptpatent zur Etitschwelung der Brikette beschricbone Vorr. soli 
dahingehend abgeiindert werden, dafi die ganzo Reiho der m it durchlochtem Boden 
ycrsehenon Behiilter zur Aufnahmc der Bcsehickung angehoben wird, wenn die Brikette 
im untersten Bohalter fertig yerschwclt sind. Beim Anhobon wird der yorletzto Behalter 
dureh eino Klinke erfafit, so dafi beim Absonken der Behalterreiho nur dor unterste bis 
zum Boden abgelassen u. entfernt wird. Naclidem dio restlichen Behalter wieder ab- 
gcstollt worden sind, wird ein neuer oben eingefahren, worauf die Heizgaso wieder dureh 
dio ganzo Reihe streichen gelassen werden. Zur Besehleunigung der Abschwelung u. zur 
Vorringerung der Heizgasmengo setzt man dieser etwas Luft zu. (F. P. 39 698 vom 
30/1. 1931, ausg. 11/2. 1932. Zus. zu F. P. 689 187; C. 1931. 1. 1048.) Ge is z l e r .

Kolloidchemie Studienges. m. b. H., Johannes Benedict Carpzow, Robert 
Lenzmann und Martin March, Deutschland, Behandlung von Brennstoffen. Der Faul- 
schlamm yon Sufi- oder Seewasser soli ais Katalysator bei der Yerkokung, Vei’gasung, 
Craekung, Hydrierung, Dehydrierung, Polymerisation oder Kondensation von festen 
u. fl. Brennstoffen zugesetzt werden. Dadurch sollen hoherc Ausbeuten u. bessere 
Prodd. erzielt werden. (F. P. 715 470 yom 15/4. 1931, ausg. 3/12. 1931.) De r s in .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: Frederick W. Sperr jr., Pittsburgh, 
Entfernen von Schwefehcasserstoff und anderen Verunreinigungen aus Brennstoff- 
dcstillationsgasey,. Das Gas wird zunaehst m it der Suspension der Verb. eines solchon 
Metalles gewaschen, dessen Sulfid in einer Fl. von yerhaltnismafiig geringer Alkalinitat 
normalerweiso unl. ist. Hierauf folgt Wasohung m it einer ahnlichen Suspension, jedoch 
von stiirkerer Alkalinitat. Dio yerschiedenen Suspensionen werden getrennt regenc- 
riert. Man yerwendet zweckmaflig sodaalkal. Suspensionen von Fo20 3. (A. P. 1 854 491 
vom 9/4. 1925, ausg. 19/4. 1932.) Drew s .

0 . Nusch, Frankfurt a. M., Uberfuliruwj von aus bitumindsen Brennstoffen crzeuglem
Wassergas in  ein Oas mit geringerem KolilenoxydqeluiU. Zur Entfernung des CO wird 
das W.-Gas iiber Fe-Oxyd geleitet. Alsdann wird zu diesem Gas H2 zugesetzt, welclicn 
man dureh Uberleiten yon W.-Dampf iiber gliihcndes Fe erhalten hat. Das liierbei 
anfallende Fe-Oxyd dient zur Entfernung des CO aus dem Gas. (Belg. P. 356 794 vom 
20/12. 1928, Auszug yeroff. 25/6. 1929. D. Prior. 14/5. 1928.) Dr ew s .

Govemors of the University of Alberta, iibert. von: Edward Herbert Boomer, 
Edmonton, Alberta, Canada, Ozydation von Erdgas. Erdgas wird mittels 0 2 bei Drueken 
von 60—300 a t  u. bei Tempp. von 250—500° in Ggw. eines Katalysators oxydiert. 
(Can. P .2 9 1 411 vom 18/7. 1928, ausg. 16/7. 1929.) E b en .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Druckhydrierung von hoch-
siedenden Teeren und Ólen. Man setzt zu hoehsd., Asphalt u. harzartige Stoffe ent- 
haltenden Ol- u. Teerruekstanden solche Stoffe, die eine Ausflockung u. Abschoidung 
des Asphaltes bewirken, z. B. aliphat. KW-stoffe, wie Bzn., oder Elektrolyten wie 
H2SO,|, H3P 0 4, HC1, KHSOj, A1C13, NaCl, trennt den Asphalt ab u. unterwirft da3 
gereinigte Ol der Druckhydrierung oder Craekung. (E. P. 368 955 yom 23/2. 1931, 
ausg. 7/4. 1932.) De r s in .

Warren W. Grimm, Nagogdoches, Deslillieren von Kohleniuasserstoffen. Rokól
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wird unter Atmospharendruck in Heizrohren erhitzfc u. in einom Yerdampfer von den 
Diimpfen der leiehter sd. Anteilo getrennt. Der Riickstand wird in einen unter Vakuum 
stehcndon Verdampfer geleitet, in welehem die Sejmiierolfraktionen verdampfen, um 
in einer Anzalil von Kondensatoren m it W. ais Kiililmittel fraktioniert kondensiert 
zu werden. H 20-Dampf kann in die beiden Verdampfer u. aucb in die Kondensatoren 
eingeleitet werden. (A. P. 1832202 vom 25/6. 1926, ausg. 17/11. 1931.) Walther .

Texas Co., New York, iibert. von: Guy B. Bogart, V. St. A., Fraklionierłe Deslil- 
lation von Crackdestillalen. Das zu dest. KW-stoff-Gemisck wird in eine Fraktionier- 
kolonne eingefiilirt, dio Dampfe gehen durch einen RiickfluBkondensator u. dio hicr 
nicht verfliissigten Anteile zu einem Kiihler. Das Buckfluflkondensat wird gckiihlt u. 
ais Kiihlmittel in den oberen Teil der Fraktionierkolonno eingeleitet. (Can. P. 288126 
vom 28/12. 1927, ausg. 19/3. 1929.) De r sin .

Chemische Fabrik Pott & Co., Pirna-Copitz, Verfahren zur Darstellung von 
Sulfonierungsprodukten aus den bei der Raffinalion von Mineralolen mitlels fliissifjen 
Schwefeldiozyds anfallenden Abfallólen gemaB Patent 545968, dad. gek., daB man die 
8chrittweise Sulfonicrung der Abfallólc in Ggw. yon Ubertragem yornimmt. Evtl. 
werden ais Obertriiger organ. bzw. anorgan. hochkonz. Siiuren, dereń Anliydride oder 
Chlorido verwendet. Das Verf. wird evtl. in wenigen Stufen mit von vornherein starkerer 
H2SO,, yorgenommen. (D. R. P. 546 943 KI. 12o vom 20/10. 1929, ausg. 21/3. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 545 968; 0. 1932. 1. 2799.) M. F. Mu ller .

Wilhelm Ackermann, Worms, Verfahren zur Uerslcllung von Bitumencmulsioncn, 
dad. gek., daB dem Bitumen oder einem Teil davon sauer reagierende Salzo oder 
Siiuren m it Ausnahme der Seife oder andere bekanntc Emulgatoren bildenden Siiuren 
zugesetzt u. dann m it der wss. Lsg. eines alkal. reagierenden Stoffes verriilirt werden, 
wobei aber unl. Ndd. nicht entstehen diirfcn. (D. R. P. 546 517 KI. 23c vom 31/7. 
1927, ausg. 14/3. 1932.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., KaUasphdUierung. Bituminose 
Emulsionen werden durch Emulgieren von bituminósem Materiał in W. in Ggw. von 
Huminsauren liergestellt. Z. B. werden 100 Teile liuminsaurereicher Kohle mit 50 Tin. 
W. bei 25—30° m it auf 70° erwarmtem mesikan. Bitumen (F. 20—30°) vermischt. 
Diese Misehung dient fiir Asphaltierung; auf die Asphaltschicht gibt man zerkleinerte 
Basaltsteine. (Jugoslav. P. 6174 vom 10/4. 1928, ausg. 1/8. 1929. D. Prior. 12/9. 
1927.) Schonfeld .

Barrett Co., New York, iibert. von: Stuart P. Miller, Tenafly, V. St. A., Hcr- 
stellang einer Pechmasse. Man schliigt mittels elektr. Entladungen aus h. Koksofen- 
gasen dio in denselbcn schwebenden Pechteilchcn nieder, wobei man dic hoohsd. Ole 
in den Gasen belaBt, u. vermischt das erhaltene Pech von liohem Schmelzpunkt noch 
h. m it Steinkohlentcer. Das erhaltene Prod. m it niedrigem Gchalt an freiem Kohlen- 
stoff ist fur Heiz-, SlraPenbauzwcckc usw. venvcndbar. (A. P. 1826428 vom 17/6. 
1927, ausg. 6/10. 1931.) __ ______  ___  Sarre .

Moritz Doloh, Dio U ntcrsuchung der B rennstoffe und ihre reclmerisclie Auswerlung. Halle:
K napp  1932. (X V I, 236 S.) gr. 8°. M. 18.50; gcb. M. 19.80.

Oil and Petroleum year book 1932. By W. E. Skinner, London: T. Skinncr 1932. (408 S.)
8°. 7 s. 6 d. not.

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
D. Lodati, Erkldrung des Explosiotisverlaufs im hohlen Błock bei komprimiertem 

Trilol. Dio Figuren der durch Explosioncn von komprimiertem Tritol auf einer Eisen- 
platte entstehenden Eindriieke werden an der Hand von Bildern besebrieben u. letztero 
geomotr. difforenziert. Naheres im Original; (Giorn. Chim. ind. appl. 14. 130—32. 
Marz 1932. Mailand.) Grim m e .

F. Grottanelli, Die Bestimmung der Slabilitat rauchłoser Pulver. Nach einem 
krit. t)berblick iiber dio gebrauchlichcn Methoden empfiehlt Vf. eine neue Vcrsuclis- 
anordnung: Das zu priifende Pulver wird in seiner urspriinglichen Form u. in Mengen 
von 1/! kg in einem GlasgefaB, das in einen Thermostaten eintaucht, auf dio Versuehs- 
temp. gebracht (fiir n. Nitroglycerinpulver 80°, fur soleho ohne Stabilisator etwa 
70—75°). Wahrend der Erhitzung wird ein gereinigter, feuchter Luftstrom uber das 
Pulver geleitet, der, nachdem uberschiissige Feuchtigkeit entfem t ist, zwei m it gesatt. 
Chinhydronlsg. gefiillto AbsorptionsgefaBe passiert. Diese werden zugleich ais Elek-
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troden ver\vandt, so daB cinc bcsondcre Entnahmc von FI. fiir die potentiometr. vor- 
zunehmendon Sauromessungen iiborfliissig wird, dio Mengen der vom Pulver ab- 
gegebonen Siiuro vielmehr jederzeit in Abhangigkeit von der Datier der Erliitzung 
festgestellt werden kann. Das Verf. wird an verscliicdonon Pulvern erprobfc u. fiihrt 
zu bofriedigenden Ergebnissen. Es wird ferner dazu benutzt, die Abhangigkeit dor 
stabilisierenden Wrkg. verschiedener Vaselinsorten von ihror Bromzahł zu unter- 
suchen. Es ergibt sich, da(3 Vaseline um so bosser stabilisiert, je hoher ihre Bromzahł 
ist, was darauf hindeutet, daB Vaseline in Pulyern nicht nur physikal., sondern auch 
chem. wirksam ist. (Memoric R. Accad. Ita lia  2. Chimica Nr. 6. 5—17.1931.) F. Bec k er .

Hercules Powder Co., Wilmington, Delaware, iibort. von: Willard de C. Crater
und John C. French, Kenvil, Now Jersey, V. St. A., Verfahren zur Reinigung nilrierlcr 
mchrwertiger Alkohole. Nitrierte mehrwertige Alkohole, wie Nitroglycerin, Nitropoly- 
glycerin-Nitroglycerinmiscliungen, Athylenglykoldinilrat, Diiiihylcnglykoldinitrat, Mi
schungen von Nitroglycerin m it nitrierten Zuekorn usw., werden nach der Nitrierung 
zuerst m it W., dann m it Sodalsg. gewaschen. Hieran schlieBt sich eine Behandlung 
m it 5%ig. H N 03, worauf nach Trcnnung yon dieser das Prod. m it Sodalsg. neutralisiert 
wird. Es entstehen durch diese Behandlung haltbaro Prodd. von groBer Warme- 
bestandigkeit. (A. P. 1852041 vom 14/9. 1929 ausg. 5/4. 1932.) E b en .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Richard George Woodbridge, 
Wilmington, Delaware, V. St. A., Herstellung ton Schieppulter. Zum Ref. iiber E. P. 
356 256; C. 1931. I I .  3296 wird noch nachgctragcn, daB der Zusatz der organ. Ester 
zur Verhiitung des Miindungsfeuers dicnen soli u. daB der N2-Gch. der Nitroeelluloso 
zwischen 12,85 u. 13,5% betragen soli. Dio Ester konnen auch dureli Dimothyldiphenyl- 
liarnstoff, Diathjddiplienylharnstoff oder Methylathyldiphenylharnstoff ersetzt werden. 
(A. P. 1854 776 yom 13/2. 1931, ausg. 19/4. 1932.) E b en .

Hercules Powder Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Newton C. Boyd, 
Kenvil, New Jersey V. St. A. Herstellung einer Sprengstoffmischung aus Nitroglycerin 
und nitriertem Zucker. Olycerin wird mittels Nitriersauro nitriert, wobei man die Temp. 
dor Mischung allmahlich bis auf 55° F  ansteigen liiBt. Darauf wird Rdhrzucker allmahlich 
hinzugegeben, der seinerseits n itriert wird, wobei die Temp. bei 55° F  gehalten wird. 
Dann wird wieder Glyeerin zugegeben u. das Gemisch auf 36—38° F  heruntergekiihlt. 
Bei dem ganzen ProzeB wird gcriihrt. (A. P. 1811663 vom 12/4. 1928, ausg. 23/6.
1931.) E b e n .

Winchester Repeating Arms Co., Maryland, iibert. von: Joseph D. McNutt, 
New Haven, Connecticut, V. St. A., Herstellung einer Zundmischung. Dio Ztind- 
mischung besteht aus 45%  Knalląueeksilber (mit 16% W.), 8%  bas. Pb(N 03)2, 30% 
Ba(N03)2, 5%  Sb2S3, 4%  Ca-Silicid u. 8%  Pb(CNS)2. (A. P. 1851398 vom 21/6.
1930, ausg. 29/3. 1932.) ‘ E b e n .

Hercules Powder Co., iibert. von: Harry E. Kaiser, Wilmington, Delaware. 
V. St. A., Ziindhutchenladung, bestehond aus ca. 45% Diazodinitrophenol, ca. 15% 
p-Phenylendiamindipikral u. ca. gleichen Anteilen Ba(N03)2 u. zerstoBenem Glas. — 
Z. B. besteht eine Ladung aus 0,45 g Diazodinitrophenol, 0,15 g p-Phenylendiamin- 
dipikrat, 0,2 g Ba(N03)2 u. 0,2 g zerstoBenem Glas. (A. P. 1852054 vom 24/6. 1931, 
ausg. 5/4. 1932.) E b en .

Andre Blanc, Salaise-sur-Saune, Frankreicli, Verfahren zur Herstellung ton 
Knallkorpem, dad. gek., daB die m it der Knallmischung iiberzogenen harten Kórper 
noch feucht in Papier verpackt u. in diesem Zustande zur Trocknung gebracht werden. — 
Z. B. werden P2S3, Gummi, MgC03, KC103, Bolus u. Krcide in W. aufgel., bzw. auf- 
geschliimmt. Die breiige M. wird in ein drehbares FaB gebracht u. dort m it den harten 
Korpern, Kugeln, Eierformen u. dgl. unter Drehung der Trommel gemischt. Nach 
kurzer Zeit wird der Trommelinhalt auf ein Bleeh geschiittelt. Die yon dor breiigen M. 
umhiillten harten Korper werden m it einem geeigneten yerpaekungsstoff, wie Papier, 
umhiillt u. kommen so auf Sieben, Tragblechen o. dgl. zur Trocknung. (D. R. P. 
549 934 KI. 78 d vom 20/10. 1931, ausg. 3/5. 1932. Zus. zu D. R. P. 547 503; C. 1932.
I. 3529.) E bf.n .

Siegwart Hermann, Prag, Farbige Wunderkerzen, dad. gek., daB sio aus wahrend 
des Abbrennens schwach leuchtenden Massen, wie z. B. aus den bekannten Gemischen 
von Kohle bzw. KienruB u. Salpeter, Harzen u. Oxydationsmitteln oder Metaldchyd, 
bestehen, welcho Glimmassen ais Spriihkorper grobere Partikel von Sprengstoffen 
(vorzugsweise Pikrate, Chlorato oder Perchlorate bekannter Art) enthalten. Letztere
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sind m it flammenfiirbenden Zusatzen yersehen oder wirken an sieli infoige der chem. 
Bindung eines fiirbenden Metallions flammenfarbend. ZweckmiiBig bestehen die Spruh- 
kórper aus einem brisanten Kern u. einer wenig bzw. nicht explosiveri Hiille. Dazu
4 Beispiele. (Oe. P. 125 228 vom 1/G. 1929, ausg. 10/11. 1931.) E ben .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Edwin R. Theis und Arthur W. Goetz, Eine kritische Untersuchung iiber das 

Pickeln. II . (I. vgl. C. 1932. I. 169.) 45 g gebeizter Rindshaut wurden in 450 ccm 
Lsg. m it wechsclnden NaCl- u. H 2S 04-Gehh. 36 Stdn. gepickelt. Vor u. nach Gcbraueh 
der Pickellsgg. wurden ihre Zus., ihre pa u. N-Geh., sowie Vol. u. Gewieht der Blófie 
erm ittelt (Tabellen, Diagrammo). Verglichen m it den Befunden beim NaCl-HCl-Pickel 
ergab sieh: Im  Gegensatz zu diesem besteht keine Salzwrkg. auf die H 2S04-Aufnahme 
durch die BlóBe. Ferner sind dio gcl..N-Mengen erheblich goringor. Vff. erklaren die 
Unterschiede m it einer spezif. Ioncnwrkg. der Pickellsgg. auf die Hydrolyse der Proteine.
— Der N-Verlust der BlóBe steigt etwas m it dem NaCl-Geh. u. stark m it dem H2S04- 
Geh. des Piokols, bis letzterer 0,03 Mol/l orreicht, um dann stark zu fallen. Die NaCl- 
Adsorption fiir Konzz. iiber 0,15 Mol/l NaCl erreicht in Ggw. von 0,01 Mol/l H 2S04 
ihren Hóchstwert u. bei 0,02 Mol/l Sauro einen Tiefpunkt. Die H 2S 04-Adsorption ist 
fiir alle NaCl-Konzz am hóchsten bei 0,02 Mol/l, was 0,0714 Mol H 2S 04 pro 100 g 
trockener gebeizter BlóBe oder 140 H-Aquivalenten entspricht, in befriedigender t)ber- 
einstimmung m it dem bei HC1 erhaltenen Wert. Die Schwellung wird in allen unter- 
suchten Silurekonzz. (bis 0,04 Mol/l) yon 0,4—0,5 Mol/l NaCl verhindert. Vff. zoigen 
schlieBlich noch die Beziehungen zwischen Schwellung u. End-pn-W ert der Pickellsgg. 
u. die Ubereinstimmung der Schwellungskurven yon HC1- u. H 2S04-Pickoln bei gleichem 
Salzgch. (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ Chemists 27. 109—26. April 1932. Bethlehem, 
Lehigh University.) SELIGSBERGER.

M. P. Balie und H. Phillips, Die Korrosion der MetaUe durch Gerbbriihen. II. Die 
Korrosion derMetalle und Legierungen beim Eintauchen in  unbewegte Gerbbriihen. (I. ygl.
C. 1932.1. 3022.) Dio Korrosion von Fe u. einigen Stahlsorten bei 16-tagiger Beriihrung 
m it einem schwachen Farbongang u. einem Bleichbad wurde durch Best. der gel. Mengen 
Fo, Cu u. Cr ermittelt. In gleicher Weise wurden ferner Cu, Ni u. Al, sowie dereń
Legierungen gopriift, z. B. Monel u. Nimol. Fe u. die Stiihle waren gegen den Farben-
gang, Cu-Ni-Legierungen gegen das Bleichbad korrosionsfester. AnschlieCend be- 
schreiben Vff. die in den Briihen ausgefiihrtcn eolorimetr. Best.-Verff. fiir Ni (mit 
Dimethylglyoxim), Al (mit „Aluminon“ vgl. C. 1929. II. 2801), Zn (mit K 4Fe(CN)0 
neplielometr.) u. Cr (mit Diplienylsemicarbazid). (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ 
Chemists 16. 194—201. April 1932.) Selig sb er g er .

C. Otin und G. Huidovici, Beilrag zum Studium der Gerbwirkung von Briihen aus 
rumanischer Fichtenrinde in Abliangigkeit von der Konzentration, Zeit, Temperatur und 
dem Alter der Losungen. (Ygl. C. 1932. I. 1982.) Vff. benutzten Freiberger Haut- 
pulyer, welches sie vor jedem Vers. durch Einweichen in W. u. danach durch Absaugen 
des uberschiissigen W. auf einen Feuchtigkeitsgeh. von 77,35% braclitcn. Bei geringen 
Konzz. ist die Gerbstoffaufnahme yollstandig; bei hóheren Konzz. dagegen nimmt der 
ungebundeno Gerbstoff mit steigender Konz. zu, obwohl das Hautpulyer nicht yoll
standig gegerbt ist u. noch Gerbstoff aufnehmen kónnte. Bci den Nichtgerbstoffen 
spiolt die Menge u. die N atur derselben eine groflo Bolle bei der Gerbstoffaufnahme 
u. Durchdringung des Leders. Bei Vcrss. m it gleichbleibender Konz. ergibt sich schon 
ein Maximum der Gerbstoffaufnahme innerhalb der ersten %  Stde. Mit steigender 
Temp. wiichst dic Menge des gebundenen Gerbstoffs. Beim Altern der Briihen wachst 
zu Anfang der Geh. an Gerbstoff durch Bldg. yon Gerbstoff aus Nichtgerbstoffen. 
Spatcr jedoch tr it t  eine Verminderung der Gerbstoffe durch Zers. ein. Die Niclit- 
gerbstoffe dagegen yermindern sich von Anfang an durch Zers. u. bei Fichtenrinde 
besonders durch Giirung des Zuckers, welcher den grófitcn Teil der Niehtgerbstoffo 
ausmacht. (Journ. Int. Soc. Leather Trades, Chemists 16. 173—88. 1932. Jassy, 
Rumanien, Univ.) Me c k e .

I. Bass, Arbeiten mit Sulfitcelluloseezlrakt „ N IK P  Nr. 4“. (Vgl. B a s s , C. 1931.
I I . 2099.) Żur Erniedrigung der Stabilitat des BlóCenmateriala vor dem Einbringen 
in dio Sulfitcellulosegerbbriihcn wird es init Kieselsiiure u. Al yorgegerbt. Hierfiir 
wird das in groBen Quantitaten von der Expedition von FERSS1IAN aufgedeckte 
Minerał U rtit yerwendet, dessen Gerbwrkg. durch den Geh. an Nephelin bedingt wird.
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U rtit h a t ungefilhr folgende Zus.: 45% Si02, 27% A120 3, 4%  Fe20 3, 10% Na20,
з,5%  ICO, ferner MgO, CaO, MnO u. W. Das ontkalkte BlóBenmaterial wird im
Urtitfarbengang vorbehandelt, in einem Farbengang m it Sulfitcellulosebruhen vor- 
gegerbt u. im FaB m it Sulfitcelluloseextrakt fertig gegerbt. Ausfuhrliche Beschrei
bung der Herst.-Prozesse. Analysen der angewandten Lsgg. u. des fertigen Ledera. 
Dicses ist von guter Qualitat u. zeigte bei Tragyerss. (ais Sohllcder fiir Wasserwerk- 
stattschulio) voIlkommen befriedigendc Eigg. Die wirtschaftlichen Yorziige der Urtit- 
Sulfitcellulosegerbung werden erórtert. Diese Arbeit wurde unter Mitwrkg. von 
M. D. Frenkel, M. B. Brodetzki u. S. G. Ssokolski ausgefiihrt. (Ztsehr. Leder-Ind. 
Handel [russ.: Westnik Kosliewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1931. 461—62. 
Versuchsstat. d. staatl. Lederfabrik Kaganowitsch.) KEIGUELOUKIS.

K. H. Gustavson, Ein Beitrag zurFrage der Bedeulung der Siiuregruppen im Chrom- 
leder. Yf. entwickelt eingangs seine Vorstellungen iiber den Rk.-Mechanismus zwischen 
Hautsubstanz u. bas. Cr-aquo-Salzen, die in  ihren Grundziigen auch in friiheren Arbeiten 
dargelegt sind (vgl. C. 1927. II . 659. 660. 1648). In  Fortfuhrung seiner Unterss. stellt 
er die Wrkg. einer 4%ig. Pyridinlsg., des PALITZSCH-Puffers u. der Diffusionsneutrali- 
sationsmethode auf die Entfernung des an Hautsubstanz gebundenen S 04 einander 
gcgeniiber; das letztgenannte Verf. liefert etwas hohere W erte ais die beiden anderen, 
dereń Ergebnisse unter sich befriedigend ubereinstimmen. Bei Betrachtung der zwischen 
Pyridin u. Cr-Komplex mogliclien Verb.-Typcn gelangt Vf. zu der Auffassung, daB 
Pyridin hauptsachlich wie ein Alkali wirkt u. nebenvalentig gebundene Aąuogruppen 
in hauptyalentig gebundene OH-Gruppen umwandelt. Hierdurch wird die Bindung 
dor Siiurereste gelockert u. ihre Verdrangung durch W. bewirkt. Dagegen wird dio 
hauptvalentige Bindung sowohl bei den Chloro-, wio bei den fester gebundenen Sulfato
gruppen durcli Pyridin nicht gestórt. Daasolbe gilt erst reeht fiir den an Protein ge
bundenen Cr-IComplex, bei dem eino Veranderung der W ertigkeit durch Austausch 
hauptvalentig gebundener Sauregruppcn durch Pyridin noch weniger yorstellbar ist. 
Bzgl. der krit. Prufung des Pyridinyerf. durch MERRILL u. Mitarbeiter (C. 1928. II. 
3139) verweistVf. zunachst anH and der St IAS NYschen Arbeiten darauf, daB MERRILLS 
handelsublichor Extrakt, dessen wahrscheinlicho Zus. besprochen wird, ein Leder m it 
sehr leieht entfernbaren Sulfatogruppen lieferte, wahrend Vf. m it selbsthergestellten 
Rohrzucker-Cr-Brulien ein Leder m it stabilen Sulfato-Cr-Komplexen erhielt. E r konnte 
bei ihnen auch nicht feststellen, daB sie wio bei Me r r ill  durch ein gróBeres Pyridin- 
vol. in erhohtem MaBe aus dem Leder entfernt werden. Ferner berichtigt Yf. dio An- 
sicht Merrills , daB durch hohere S04-Konzz. mehr S 04-Reste aus dem Komplox 
abgespalten, also die Basizitat des zuruckbloibenden Ledcrs erniedrigt w ird; er lieB 
eine Na2SO,,- u. eine Pyridinlsg. naclieinander auf das Leder einwirken u. erhielt hierbei 
dio gleiche Basizitatsabnahme ais bei Ggw. von viel N a2SO.i in der Pyridinlsg. Diese 
kann also nicht auf eine Wrkg. der S 0 1"-Konz., sondern nur auf eine (in der Na2S 04- 
Lsg. vor sich gegangene) Wanderung von S 04-Resten in den Komplex zuriickzufiihren 
sein. Bei wiederholter Pyridinbehandlung ging dio Basizitat nur langsam u. um kleine 
Betrage zuriick. Durch 0,3-molare Nitratlsg., der gegeniiber die labilen Sulfatogruppen 
in Merrills Leder austauschbar waren, wurden keine u. durch eine 70-mal stiirkere 
NaCl-Lsg. nur ein kleiner Teil dor Sulfatoreste entfernt. — Ferner zeigte sich, daB 
nach dem Entfetten von gelickertem Leder dureh das Pyridinverf. S 04-Reste entfernt 
worden, die vorhor im Cr-Komplex waren; Trocknen des Ledors bei 80° beeinfluBt 
den Komplex nicht. Vf. stellt anschlieBend weitere theoret. Betrachtungen iibor die 
N atur der Verb. zwischen dem Cr-Sulfatokomplex u. dem Hautprotein an. DaB auch 
die A rt u. Menge der Saurereste neben der von Stia sn y  hervorgehobenen Rolle der 
OH- u. Ol-Gruppen wichtig sind, geht aus weiteren Verss. hervor, bei denen eine Nach- 
behandlung von sulfat- bzw. chloridgegerbtem Leder m it verschiedenen Na-Salzen er- 
folgte u. dadurch dio Kochbostandigkoit Yeriindert wurde. Vf. wendet sich ferner gegen 
die Annahmo H udsons (C. 1929. II. 2528) bzgl. einer Beteiligung der NH2-Gruppe 
an der Cr-Bindung durch Vermittlung des 2-wertigen Saurerestes. Eino soleho Ver- 
kniipfung miiBte bei der Neutralisation des Leders hydrolysieren. Vielmehr sind die 
NH2-Gruppen im Cr-Leder frei u. durch die Betatigung der CONH-Gruppen bei der 
Cr-Bindung hoclistens leicht polarisiert. Die Yom Vf. entwiekelten Vorstellungen iiber 
die Entstehung eines einem innoren Komplessalz ahnlichen Gebildes zwischen Kollagen
и. Cr-Komplex bei der Gerbung werden durch Formelbilder yeranschaulicht. In  der 
Zus. des Saure-Cr-Komplexes konnen nicht nur die erwahnten, sondern zahlreiche 
chem. u. mechan. Bearbeitungsprozesse von Cr-Leder Anderungen hervorbringcn.
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Vf. bringfc schlicBlicli scino Anschauungen m it don Ansichten K. H. Meyers iibor den 
Aufbau der EiweiBkórper in  Verb. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 26. 635—67.
1931.) Selig sb er g er .

E. Elod und W. Siegmund, Zur Tlieoric der Chrorngerbung. Studien uber Beiz- 
und Fdrbevorgange. X II. Mitt. (XI. ygl. C. 1932. I. 2111.) Ein durch Elektrodialyse 
eloktrolytfrei gemachtes Cr-Leder erwies sieli ais kochfest u. yollig gebrauchsfiihig. 
Bei der Unters. seines Saurebindungsyermogens nach E lod u. SlLVA (O. 1929. I. 147) 
ergab sich, daB es sich additiy  aus dem des Kollagens u. des Cr(OH)3 zusammensetzt. 
Alle Leder m it Cr-Gehh. bis 32%  yerhielten sich gleichartig, eine Erhohung der Basen- 
dissoziationskonstante des Kollagens durch Bldg. unl. Cr-Kollagenato konnte also 
nicht yorliegen. Der Cr-Geli. des Leders wurde durch oftmals wiederholtes Gerben 
gesteigert, wobei es zwischen jeder Gerbung durch Elektrodialyse oder m it gepuffertem 
NH3 neutralisiert wurde. Nach 9 Gerbungen entliielt es dann 44,6% Cr20 3 gegen 
10,08% ohne Neutralisation. Dor isoelektr. Punkt eines solchen Leders iibersteigt 
den des reinen Cr(OH)3 nicht; er liegt hóchstens bei pn =  7,3. DaB in dor Faser yer- 
teiltes Cr(OH)3 ein vollwertiger Gerbstoff ist, zeigte sich an einem m it H. Emmerich 
hergestellten koehfesten Cr-Leder, das durch Einlegen yon entwasserter u. m it Cr- 
Athylat getrankter BlóBe in w. W. erhalten wurde. Nach Vff. besteht die Einbad- 
Cr-Gerbung m it kation. Salzon darin, daB die Cr-Verbb. wenigstens z. T. hochdispers 
in das Lederinnere eindringen u. dort durch dio Membranhydrolyso eine Teilchen- 
yergróberung ointritt, dio das Herausdiffundieren yerhindert. Alle Faktoren, wic 
Konz., Basizitat, Gerbdauer, Flottenyerhaltnis, A rt der Cr-Komplexe, Salzgeh. usw., 
regulieren diese Verschiebung der TeilehengroBe. In  Analogie zu den Vorgangen bei 
der Sn-Ersehwerung der Naturseide (vgl. X I. Mitt.) werden Verss. angefiihrt, wonach 
durch hartes Waschwasser die Cr-Fixierung wesentlich erhóht wird. Zum SchluB 
besproehen Vff. im Zusammenhang m it ihren Vorstelhmgen noch dio Trockengerbung, 
das Pickeln sonie die Cr-Gerbung von desaminiertem Kollagen u. yegetabil. yorgegerbter 
BloBo. (Collegium 1932. 135—46. Karlsruhe, Techn. Hoehsohule.) Selig sb er g er .

D. W. Symmes, Das Farben von braunem Schwedenleder. Das Farben yegetabil. 
oder chromnachgegerbter Schaffelle m it bas. oder substantiven „National“farbstoffen 
in Braun, Blau oder Griin wird beschrieben. (Dyestuffs 32.154—56. Marz 1932.) Selig s .

M. Goldberger, Die chemisclie Untersuchung von Pelzen und Leder im  Hinblick auf 
Hautentziindungen. Wenn Hautreize dureh Sauren oder Chromate yerursacht sind, 
so hilft am besten griindliches Auswaschen. Auch Anilin, das ais Zusatz bei Farbungen 
yerwendet wird, kami, wenn es sich nicht rasch genug oxydiert, tox. Wrkgg. haben. 
Ferner wh'd die Gefahrlichkeit der Farbungen selbst bei unyollstandiger Óxydation 
oder Entfernung der Ursolfarben unter Hinweis auf einige Arbeiten kurz beliandelt. 
(Cuir teehn. 25. 47— 50. 1/2. 1932.) Se l ig s b e r g e r .

Carl Herbert Troger, Plaucn, Vakuumgerbverfahren fiir Leder aller Art, dad. gek., 
daB der Gerbfl. eino Boize, insbosondero eino Fernientbeize, zugesetzt wird. — 2. dad. 
gek., daB die BloBen in dem Gerbbchalter nicht nur dem EinfluB eines hohen Vakuums, 
sondern auch gleichzeitig demjcnigen eines in an sich bekannter Weise in die Gerbbruhe 
eingeleiteten elektr. Stromes unterworfen werden. — 3. dad. gek., daB die Gerbfl. 
m it den in sie eingetauchten BloBen zeitweise einem Druok ausgesetzt wird, der ein 
Mehrfaches des n. Luftdruckes betragt. — 4. dad. gek., daB dureh dio Gerbfl. Dampf 
unmittelbar hindurchgeleitot wird. (D. R . P . 548 619 KI. 28 a yom 25/2. 1926, ausg. 
15/4. 1932.) Se iz .

[russ.] 6. Schlykow, Gerbpflanzen der U. d. SSR. Moskau-Leningrad: Stnatl. Landw. u.
Kolclios-Kooperativ-Literatur-Verlag 1932. (190 S.) Rbl. 1.40.

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
A. Derewitscher, Schneller Nachweis von Benzin in  Extraktion$apjxiralen nach 

vollendeter Eztralction. Um festzustellen, ob die beim Ausdampfen von Knochenextrak- 
tionsapp. entweichenden Dampfe frei yon Bzn. sind, werden sie in eine verd. wss. alkoh. 
KJ-Lsg. eingeleitet; bei Ggw. yon Bzn. entsteht ein charakterist. yioletter Ring. Man 
kann auch eine 1/4%ig. ltS ln 0 4-Lsg. anwenden. Bei Ggw. yon Bzn. kondensiert sich 
dieses iiber der Lsg. u. kann yon der unteren yioletten Schicht leicht untersebieden 
werden; das Verf. ist weniger genau. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promyschlennosti] 8. Nr. 19. 33. 1931.) S c h o n f e l d .
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N. Koshewnikow, Neues in der Herstellung yon Haulleim. Die durch Mikro- 
organismen bewirkte Hydrolyse der Leimlsg. hat eine Viscositatsabnabme u. hiermit 
verbundon eine Qualitatsverminderung des Leimes zur Folgę. Ais gut wird ein Leim 
bozeiehnot, dessen Lsg. nach 24-std. Stehonlassen im Thermostaten bei 40° eino Vis- 
cositiitsabnahme von nicht iibei' 20% aufweist. Vf. hat Laboratoriums- u. Betricbs- 
verss. ausgefuhrt, boi welchon dio Wrkg. der Mikroorganismen durch ZnSOj-Zusatze 
zum Sud aufgehoben werden sollte. Leimlsgg. (17,55% Leimgeh.) m it ZnSO.,-Zusatzen 
wurden bei 40° im Thermostaten mehrere Tage stehen gelassen. Die Viseositiitsver- 
anderungen wurden taglich mittels des SuiIRschen Leimpriifers beobachtet. Bereits 
bei einom Zusatz von 0,8% ZnS04 (auf Leimgewicht bczogen) blieb dio Viscositat 
der Leimlsg. 2 Tage lang fast unverandert. Weitere Vers.-Ergebnisse u. Tabellcn im 
Original. Bei einom Zusatz von 1%  ZnSO,, auf Leimgewicht bezogen (entspreehend 
0,05% auf Sudgewicht), wird der im Leim zuliissige Aschegeh. yon 2,5—3%  nicht 
uberschritton. AuBer der Qualitatsverbesserung des Leimes hat der ZnSO,,-Zusatz auch 
wirtschaftliche Vorteile. Die Leimtafeln konnen dieker geschnittcn werden (sind des- 
halb sehónor im Aussehon); dio Gesehwindigkeit der Luftzirkulation beim Trooknen 
der Leimtafeln braucht nicht so hoch zu sein wie bisher. (Ztschr. Leder-Ind. Handel 
[russ.: W estnik Koshcwennoi Promysehlennosti i Torgowli] 1931. 386—87. Aug.- 
Sept.) K e ig u elo u k is .

Hermann stadlinger, Probleme der Konservierung von Klebstoffen. Einer Anzahl 
von Konservierungsmitteln haftet der Naehteil des wahrnehmbaren Geruehes an. 
Den starkriochonden Konservierungsmitteln, wie Phenol, Thymol, p-Toluolsulfochlor- 
amid (Chlorgeruch durch Chlorabspaltung) stehen einige nooli in 0,1% Konz. (auf 
Trockenleitn bereehnet) prakt. geruclilose Mittel, wio Raschit, Chlorxylenol u. a. 
gegeniiber. Erwiihut wird das neue nach Angaben des Herstellers geruclilose Amicrol, 
ferner dio geruchlosen, jedocli wl. Nipaginesler u. Salicylsaure. Auch die Farbo der 
Klebemittel wird durch die verschiedenen Konservierungsmittel verandert (Ver- 
farbung durch Salicylsaure, Phenole, /8-Naphthol). Einige andere gute Konservierungs- 
mittel werden angegeben. (Kunstdiinger u. Leim 29. 138— 41. Farben-Chemiker 3. 
144—45. April 1932.) Bach .

— , Ortho-Phenylphenolnalrium, ein neues Konsenierungsmittel fiir  Leime und 
technische Gelalinen. Die U nion  Glue  u. Gela tin e  Co. Ltd . London empfichlt 
das unter dem Namen Diplien bekannte Ortlio-Phenylphenolnalrium ais Leimkonser- 
vierungsmittel m it 21-facher Phenolwirksainkeit bei sparsamer Verwendungsmóglich- 
keit (1/2—1%  bereehnet auf das Troekengewicht, ist durchaus zureiehend) u. relativer 
Ungiftigkeit fiir Mensehon. Die Fugenfestigkoit ergibt noch bei 5%ig. Salzzusatz 
eino Steigerung. Die Synthese aus Chlorbenzol u. NaOH wird angegeben. (Kunst- 
diingor u. Leim 29. 68—69. 107—08. Marz 1932.) Bach .

Hermann Stadlinger, Kochreifebeslimmung in  Ossein. Vf. regt den Ausbau einer 
nephelometr. Best.-Methode des aus filtrierten Aseherlaugen des Osseiniischers mit 
Fallungsmitteln gefiillten EiweiCes an; aus dem Triibungsgrad kann auf den jeweiligen 
AufsohlieBungsgrad des Osscins geschlossen werden. Ais weiteres Verf. zur Best. der 
Kochreife wird folgondcs empfohlen: N-Best. des yorgewasserten, m it HC1 entkalkten 
Osseins (Nx), sodann 3-std. E strak tion  bei 70° u. konstantem pn (pn =  6,6) unter 
Anpassung an die bei der „Verkochung“ von Gelatine herrschenden Arbeitsbedingungen. 
Hierauf wiederum N-Best. (N2) des so erhaltenen filtrierten Sudes. Die Reifungszahl (r) 
ergibt sich aus der Beziehung r — (N„ x  100)/NX. (Kunstdiinger u. Leim 29. 63—65. 
Febr. 1932.) ~____________  Bach.

Becker & Co. Ltd., London, Herstellung einer Leimdispersion zum Leimen von 
Papier, Testilien u. a. aus Leimstoffen, die einen mogliehst niedrigen F. besitzen, dabei 
abor bei gewohnlicher Temp. fest oder piast. sind. — Ein Gemisch yon 60 kg Harz,
30 kg Kopal u. 10 kg Paraffin wird m it W. zu einer 3%ig. Dispersion angeriihrt u. eventl. 
werden pflanzliche oder tier. Leimstoffo zugesctzt. (Schwz. P. 150 322 vom 19/5.
1930, ausg. 2/1. 1932.) M. F. Mu ller .

Hans Klingler, Ehrenstein b. Ulm, Donau, Verpichungs- und Bindemitłel fiir  die 
Bursten- und Pinselfabrilcation, bestehend aus einem Gemisch von Pech u. kolilensaurem 
Kalkstoinmehl im Miscliungsverhaltnis 2 :3  bis 2 :4 . (D. R. P. 549 337 KI. 9a vom 
22/5. 1930, ausg. 26/4. 1932.) S a r r e .
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