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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Erich Schwarz von Bergkampf, Technisches OasgleichgewicM ais physikalisch- 

chemische t}lmngsaufgabe. Fur Praktikumszwecke wird ein einfaclier App. zur Best. 
des Generatórgasgleichgewichts besehrieben. Ein Quarzrohr wird direkt mit Holz- 
kolilesplittorn gefiillt. Luftfreies CO, wird bei bestimmten Tempp. durch das Rolir 
geleitet. Die Rk.-Gaso werden in einer W lNKLERschen Gasburette aufgefangen; ihr 
COa-Geh. wird bestimmt. (Ztschr. physikal. chem. Unterss. 45. 114—17. Mai/Juni 1932. 
Graz.) L o r e n z .

Heinrich Rheinboldt und Lieselotte Beumelburg, Der Solmy-Sodaproze/3 im 
chemischen Unterricht. Zur Demonstration u. zur Unters. des SoLVAY-Prozesses dient 
ein App. ithnlich einem LiEBiG-Kiihler mit weitem Innenrolir u. enganschlieBendem 
Kiihlmantel. Von oben wird in eine gesatt. NaCl-Lsg. NH3 eingeleitct, yon unten durch 
eine Glassinternutsche C02. In 20—25 Min. laBt sieli eine befriedigende Ausbeute an 
NaHC03 erzielen. (Ztschr. physikal. chem. Unterss. 45. 100—06. Mai/Juni 1932. Bonn, 
Univ., Chem. Inst. Anorgan. Abt.) LORENZ.

H. Petzold und R. Scharf, Ein Apparal zur Ermittlung des V olumverhdltnisses 
bei der Synthese des Wasserdampfes. Der App. besteht aus einer Gasburette, die an 
einem Ende durch einen Halin verschlossen werden kann, ani anderen Ende mit einem 
Hg-NiveaugefaB verbunden ist. Die Biirette befindet sich in einem Heizmantel aus 
Glas, der mit Chromnickeldraht bewickelt ist. Das Vol. des Rnallgases wird bei 130° 
bestimmt; nach Druchminderung wird durch einen Funken geziindet; danach wird 
das Vol. des W.-Dampfes bestimmt. (Ztschr. physikal. chem. Unterr. 4 5 . 97— 100. 
Mai/Juni 1932. Berlin.) LORENZ.

Hubert Thomas Stanley Britton und Fleetwood Harry Meek, Pliysikalisch- 
cliemische Untersuchungen der Bildung von Komplezen, die scliwache Sduren enłhalten. 
TeilHI. Kondiiktometrische und polenliomełrische Titration von Metallacetalen. (II. vgl. 
C. 1932. I. 3049.) Die ca. 0,01-n. Acotatlsgg. werden mit 0,1-n. NaOH titriert u. die 
erhaltenen pH-Werte mit denen verglichen, die sich bei der Titration yon Essigsaure 
mit jSTaOH u. bei der Keutralisation mit den entsprechenden Basen ergeben. AuBerdem 
wird die Einw. von Na-Aeetat auf die Aeetate der schwachen Basen u. die Loslichkeit 
von Pb-Sulfat in Na-Aeetatlsgg. u. zum Vergleick der potentiometr. Verlauf der 
Titration von Pb-Nitrat, Cu-Śulfat, Be-Sulfat, Al-Sulfat u. Th-Chlorid untersueht. 
An Hand der Ergebnisso wird gezeigt, daB dio Aeetate der schwachen Basen hydrolysiert 
sind, u. der Grad der Hydrolyse bereehnet. Danach wird bei dem Be-Salz angenommen, 
daB es in den Lsgg. nicht ais Aeetat, sondem neben freier Essigsaure ais bas. Komplex 
vorliegt. (Journ. chem. Soe., London 1932. 183—96. Jan. Exeter, Univ. College South 
West.) E l s t n e r .

Hubert Thomas Stanley Britton und William Edward Battrick, Physikalisch- 
ćliemische. Untersuchungen der Bildung von Komplezen, die schwache Sduren enłhalten. 
Teil IV. Alkalische Losungen von Lanlhantartrat. (III. vgl. vorsfc. Ref.) Um einen 
Einblick in dio Vorgange beim Losen von La-Tartrat in Alkali, Alkalitartrat u. Wein- 
saure zu erhalten, untersuchen Vff. die Anderungen der Leitfahigkeiten u. die Verhalt- 
nisse bei der Fiillung bzw. bei dem Inlósunggehen 1. bei Lsgg., die sie durch Hinzufugen 
von Na-Tartratlsgg. zu La-Chloridlsgg. darstellen u. 2. von Lsgg. von NaCl, die gefalltes 
La-Tartrat enthalten, beim Versetzen mit NaOH, teilweise bei Ggw. von Na-Tartrat. 
Ferner werden potentiometr. mit einer H-Elektrode die Titration von La-Tartrat- 
suspensionen in NaCl-haltigem u. NaCl +  Na-Tartrat-haltigem W. untersueht. Die 
Kurveu steigen plotzlich an, nachdem mehr ais 2 Mol NaOH/Mol La-Tartrat zu- 
gegeben wurden, u. zeigen, daB die Lsgg. alkal. reagieren, bevor sie 4 Mol NaOH/Mol 
La-Tartrat enthalten. Die Kurre fiir die Verss., bei denen am meisten Na-Tartrat 
zugegeben ist, zeigt den kleinsten Sprung. AuBerdem wird die Iliicktitration ent-
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sprechender Lsgg. mit HC1 nach ycrscliiedener Vorbehandlung untersucht. Es sclieint 
sieli bei der Rk. mit NaOH ein bas. Salz der Zus. La2(OH)3,30Tll35 zu bilden nach der 
Bk. La2(C4H1O0)3 -f x NaOH — y  La2{OH)x(CcH4O0)3 -  */.x +  1U x Na2C4H4Oc. Bei 
Ggw. von Na-Tartrat geht anscbcinend die Hydrolyse noeh weiter. Es bleibt dahin- 
gestellt, ob das entstehendc Na-Tartrat die Ursaehe dafiir ist, daB das La-Tartrat in 
Lsg. geht, obgleich die Verss. zeigen, daB bei seiner Ggw. weniger NaOII zum Losen 
des La-Tartrats notwendig ist ais sonst. (Journ, ohem. Soe., London 1932. 19G—207. 
Jan. Exetcr, Univ. College South West.) E l s t n e r .

Roy W. Goranson und F. C. Kracek, Eine experimentelłe Untersuchung der 
Pha.senbcziehungen von K ^S ifiD unter Druck. In  Fortsetzung der C. 1930. I. 955 refe- 
rierten Unterss. wird nun das Verh. von K2Si.,09 bei Drueken bis zu 3 Kilobar unter- 
sucht. Ergobnisse: D.25 2,335 (Krystall), 2,38., (Glas); Umwandlungspunkt 592° bei 
Atm.-Druck; Umwandlungswarme 2,3 cal/g; d l/d j)  =  28° fur 1 Kilobar; Vol.-Ande- 
rung beim Umwandlungspunkt niedrig-lioch +0,003 ccm/g. — K 2Si4O0 schm. kon- 
gruent bei 7G5° (Atm.-Druck); Schmelzwarme 35 cal/g; die anfangliche Neigung der 
Schmelzpunkt-Druckkurve ist —60° fur 1 Kilobar. Bei Drueken iiber 140 Bar zerfallt 
schmelzendes K2Si40 9 in Si02 u. PI. U ber 1250 Bar kann K 2Si4O0 nicht mehr im Gleich- 
gewicht mit El. existieren; es bildet sieh ein Eutektikum SiO» +  K 2Si20 5. Da die Rk. 
Quarz -f- K 2Si20 5 prakt. nicht vor sich zu gehen scheint, so deutet die Existenz von 
krystallinem KjSi.iOg in einer Mischung unbekannten Ursprungs an, daB die Silicatlsg. 
unter einem geringeren Druck ais 1250 Bar krystallisiert ist. — K 2Si20 6: D 25 2,538 
(Krystall), 2,474 (Glas). Dio Schmelztemp. andert sich um 3,5° fiir jedes Kilobar. 
(Journ. physical Chem. 36. 913—26. Marz 1932. Washington, C a r n e g ie  Inst., Geo- 
physical Lab.) L o r e n z .

Thomas S. Logan, Die ■DissoziationsdrucJce von Kupfersulfathydraten bei 35°. 
Die Apparatur zur Best. der Dissoziationsdrucke von Hydraten nach einer stat. Methode 
wird beschrieben. Es erweist sich ais notwendig, CuSfl, von adsorbierter Luft zu be- 
freien; dies geschieht durch ofteres Entwassern mit folgonder W.-Anlagerung. Die Disso
ziationsdrucke werden bei 35° bestimmt. CuSO.,- 5 H20, Zers.-Druck 16,40 mm; CuS04- 
3 H20, 10,80 mm; CuS04-H20, 0,18 mm. (Journ. physical Chem. 36. 1035—44. Marz 
1932. Baltimore, Maryland, J o h n  H o p k in s  Univ.) L o r e n z .

John Bright Ferguson, Das System MethylalJcohol-n-Hexdn bei 45°. Die Zuss. der 
koexistierenden fl. u. dampffórmigen Phasen des Systems CH3OH-C6H14 wird bei 45°, 
sowie die DD. des Hexandampfes u. der Dampfmischung werden bestimmt. Die be- 
rechneten Partialdrucke deuten Bldg. einer Verb. nicht an; ein groBer Teil der Partial- 
druckkurven lauft nahezu horizontal. (Journ. physical Chem. 36. 1123—28. April 1932. 
Toronto, Univ., Chem. Lab.) L o r e n z .

Henri Lefebvre, Beilrag zur Kenninis der chemischen Wirhwng eleklrisćher Funk en 
auf Oase unter schwachem Druck. Ende der C. 1932. I. 2433 referierten Mitt. (Ann. 
Office Nat. Combustibles liąuides 6. 1149—83.) L o r e n z .

G. B. Heisig, Bildungswarmen und M/N-Verha1inis. Dio Zahl der Moll., die sich 
pro gebildetes Ionenpaar kondensieren (M/N) u. die Bildungswarmen werden ver- 
gliclien. Die Kondensation der gesatt. KW-stoffo ist endotherm; M /N  ist klein. Die 
Kondensation der ungesatt. KW-stoffe ist exotherm; M /N  andert sich im allgemeinen 
mit den Bildungswarmen der Yerbb. Bei andern Verbb. wie KW-stoffen ist M /N  
um so groBer, je groBer die Bildimgswarme. (Journ. physical Chem. 36. 1000—05. 
Marz 1932. Minneapolis, Minn.) L o r e n z .

Carl Wagner, Uber die Kinetik der Rcaklion IŁ, (Oas) ^  2 II (gelost in Pd). Fiir die 
Diffusionsgeschwindigkeit von H in Pd kónnen untere Grenzwcrto berechnet werden, 
die zeigen, daB fur die Anderung der H-Konz. in Pd-Draht bei Anderung des H-Gleieh- 
gewichtdruckes die Rk. an der Phasenoberflache allcin zeitbestimmond ist. JoRiSCH  
(Diss. Leipzig 1912) hatte fiir die Beladungsgeschwindigkeit eines Pd-Drahtes mit H 
die Formel d c/d t =  k(ce — c) gefunden. c ist dic Konz. zu der Zeit t, ce die Endkońz. 
Mit diesem Gesetz laBt sich die Vorstellung in Einklang bringen, daB ein sich rasch 
einstellendes Gleichgewicht H2(Gas) ^  2 H  (adsorbiert) besteht u. ein gesehwindig- 
keitsbestimmendes: H (adsorbiert) H (gel.). Es muB aber auch mit der Moglichkeit 
gereelmet werden, daB die Rk. H2 (adsorbiert) ^  2 H (gel. in Pd) geschwindigkeits- 
bestimmend ist u. schlieBlich drittens mit der Moglichkeit H 2 (adsorbiert) ^  2 H  (adsor
biert) : gcschwindigkeitsbestimmend u. der naehfolgenden raschen Bk. H (adsorbiert) ^  
H (gel. in Pd). Die beiden letzteren Móglichkeiten w7iirden das Geschwindigkeits- 
gesetz d c/d ł = k2 [cc~ — c2) fordem. Vf. zeigt, daB bei der H-Beladung des Pd beide
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genannten Zeitgesetzo auftreten konnen. Es wird ein Pd-Draht yon 8 om Lange u.
0,25 mm Durchmesser in einer definierten H-Atmosphare auf 200° erhitzt u. dio Mcnge 
des bei yerschiedenem H-Druck gel. H durch Widerstandsmessung des Pd-Draktes 
ermittelt. Unter welchen experimentcllon Bedingungen das cine odor das andcro 
Zeitgesetz auftritt, kann nickt angegebcn werden. Es werden ansohlieBend dio Unterss. 
von S t e a c i e  u. J o h n s t o n  (C. 1927. I. 3) iiber die Absorptionsgescliwindigkeit von O 
duroh Ag-Folien von don fiłr das System Pd/H entwickelten Gosicktspunkton aus 
besprochen. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A 159. 459—69. Mai 1932. Jena, Pkysikal.- 
ckem. Abt. d. Chem. Lab. d. Univ.) J u z a .

Robert Owen Griffith, Andrew McKeown und Albert Gordon Winn, Das 
Brom-Bromid-Tribromidgleichgewicht. Vff. geben eine kurze krit. Obersicht iiber die 
friiheren Arbeiten u. eino tabellar. Zusammonstellung der fiir yerscbiedene Tempp. 
erhaltenen Gleichgewichtskonstantcn. Es wird der Verteilungskoeff. des Br2 zwischen 
CCI,, u. W. fiir 16,5° u. die BiyKonzz. 0,000698—0,007 Mol Br2/Liter H20  zu 23,7 u. 
fiir 21,5° u. 0,00646—0,01328 Mol Br2/Liter H20  zu 27,5—27,8 durck EinflioBenlassen 
aus jcder Schickt naok Einstellung des Gleichgewiohts (48 Stdn.) herausjiipettiertcr 
Proben in iiborschussigo Na2As03-Lsg. u. Riiektitration des Na2As03-t)berschusses 
mit Jod bestimmt. Auf diesolbe Weise wird der Geh. an freiem Br2 +  dem ais Br3' 
gebundenen Br2 in der wss. Sckicht bestimmt, wenn diese 0,03—0,75-n. an HBr, 
NaBr, KBr oder LiBr ist. Der Gek. an freiem Br2 in der wss. Sckiclit ergibt sieli aus 
dem in der CCl4-Scliicht titrierten Br2, dividiert durck den Vertoilungskoeff. Auf 
diese Weise wird aber nicht die Konz., sondern dio Aktivitiit des freion Br2 im W. 
erhalten, so dafi auch die Konz. des im W. titrierten Gesamt-Brom auf Aktivitat 
umgereclinet werden muB. Dor Aktivitatskoeff. y des Br2 in Abhangigkoit von der 
Gesamtionenstiirko fi łiiBt sich berechnen aus der Beziekung log y/fi =  konstans fur 
densolben Elektrolyt u. jSTiektelektrolyt. Dieso Konstantę wird bestimmt fur Br2 u. 
Na2SO,[ ais Elektrolyt, u. mit dessen Hilfo aus den Werten von R a n d a ll ,  F a i le y  
(C. 1928. I. 1138) fiir NaBr u. KBr ais Elektrolytcn berechnet, u. aus diesen fiir HBr 
u. LiBr geschiitzt. Die auf diese Weise bereckneten, auf Aktivitaten bezogenen Gleich- 
gewichtskonstanten K  des Tribromioncngleiohgowichts liegen etwas niedriger ais dio 
iiltoren Angaben. K  ist yon der Gcsamtbromkonz. fiir 0,003467—0,05150-molare 
Lsg. unabkangig, so daB in diesen verd. Lsgg. wohl keine Bldg. von Br6' auftritt. 
K  andert sick mit fi, u. zwar fallt K  mit waohsendem /i bei HBr. Bei don Alkalibromiden 
steigt K  mit wachsondom /t zunackst an, u. erreickt fiir 0,4—0,6-n. Bromidlsg. eui 
Maximum, um dann wieder abzufallon. Dies lafit sich duroh dio Annahmo erklaren, 
daB y von Br3' gróBer ais y von Br' ist. (Trans. Faraday Soc. 28. 101—07. Febr. 1932. 
Łiverpool, Univ., Muspratt Lab. d. Phys. and Eloctrochem.) ROMAN.

Robert Owen Griffith, Andrew McKeown und Albert Gordon Winn, Die 
Kinelik cl&r Brom-Oxalat-Reaklion. Es wird die Rk. zwischon Br2 u. Oxalsaure bzw. sauren 
Alkalioxalaten bzw. einem aquimolekularem Gemisck von neutralen u. sauren Alkali- 
oxalaton in Ggw. der entsprechenden Bromidc bzw. HBr unter LichtausschluB in einem 
auf ±0,03° regulierten Thermostaten bei 11,5, 16,5 u. 21,5° untersucht duroh Bost. 
des titrierbaron Brom(vgl. vorst. Ref.). Dio Gesamtionenstarke /i desReaktionsgemisckes 
schwankto 7.wischon 0,0 u. 0,8, die Bromidkonz. zwischen 0,0- u. 0,5-n., u. die Anfangs- 
konz. des Bra zwischen 1/30- u. 1/600-molar, war aber niekt gróBer ais die des Oxalats. 
Der von J ó zefo w ic z  (C. 1928. II. 418) angenommene Reaktionsmechanismus wird im 
wesentliehen bestatigt. Gcsckwindigkeitsbestimmend ist die R k.:

HC20 4' +  HOBr — HaO +  2 CO„ +  Br' 
mit der Gesckwindigkeitskonstantc k. Daneben gehen in die Geschwindigkeits- 
gleichungen die Gleichgewichtskonstanten folgendor Gleichgewichte ein:

h A o 4 ^  h - +  H C A '; K i  =  [H ] [HC,04']/[H,C,04];
HC20 4' ^  H- +  C30 4"; K* =  [H‘] [C20 4"]/[H C ,04'];
Br3' ^  Bra +  B r'; K z =  [Brs] [B r']/[B r,'];
Bra +  H20  I I ’ +  Br' +  HOBr; K  =  [H‘] [Br'] [HOBr]/[Br,].

K 3 ist von den Vff. bestimmt worden (vgl. vorst. Ref.). K x ist von D a w s o n  u. 
Mitarbeitern (C. 1930. I. 1272. 3638) gemessen wordon. In dieser Arboit werden dio 
Ausdriicko k I i  K J K 2 u. k K  K 3 in Abhangigkoit von der Ionenstarko fi u. Temp. be
stimmt. Die ausfiihrliche Ableitung ist im Original einzusehen, desgleichon die aus- 
fuhrlichen Zahlen der kinet. Messungen. Aus den gemossenen Konstanten ergibt sich 
die zweite Dissoziationskonstante der Oxalsauro K z. K,, u. das Prod. k l i  steigen mit 
waohsendem fi erheblich an. Dieses Anwachsen yon k I i  ist darauf zuruckzufiihren,
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daB die Hydrolysenkonstante des Broms K  bei einem Anwachsen der Ionenstarke von 
/i — 0,0 auf n  — 0,5 auf etwa das Doppelte ansteigt, wahrend die Geschwindigkeits- 
konstante h nur in geringera Mafie, prakt. linear, mit // anwaehst. Der Temp.-Koeff. 
der R k. betragt etwa 6; seino abnorme Hólie erklart sieli daraus, dafl fiir den Anstieg 
der Geschwindigkeit mit der Temp. auch die Erhohung der HOBr-Bldg. mit der Temp. 
verantwortlich ist. NaBr u. KBr iiben auf K, K„ u. k spezif. Ionenwrkgg. aus. (Trans. 
Faraday Soc. 2 8 . 107—26. Febr. 1932.) R om an .

A. v. Kiss und I. Bossanyi, t)ber den Meclianismus der Persulfat-Jodionenreaktion. 
(Vgl. C. 1930. I. 933.) Die Vernachlassigung der Bk.: 2 J 3' +  S.,08" =  3 J 2 +  2 SO.," 
in friiheren Arbeiten, die von K ing u. JETTE (C. 1929. I. 3062) u. von OoSTVEEN 
(C. 1930. I. 163) beanstandet wurde, beeinfluBt die Folgerungen bzgl. der Neutralsalz- 
wrkg. nielit. Yff. wiederholen unter Beriehtigung von Druckfehlern dio friiheren 
Messungen u. stellen fest, daB auch J 3' mit S20 8" reagiert, wie aus dem Ansteigen der 
unkorrigierten Gesehwindigkeitskonstanten mit der Rk.-Dauer u. mit einem J 2-Zusatz 
heryorgeht, u. zwar erfolgt dio Rk. der J 3-Ionen etwa halb so raseb, wie die der J-Ionen.
— Yff. erórtern die Bedingungen fiir dio Auswertimg der Messungen iiber die Anfangs- 
gescliwindigkeit der Rk., u. zeigen, daB die auf Grund der neuen Messungen unter Be- 
riicksichtigung der J3' — S20 8"-Rk. berechneten Gesehwindigkeitskonstanten mit den 
friiher bereehneten in geniigender tlbereinstimmung stehen. (Rec. Trav. ehirn. Pays-Bas 
51. 434—44. 15/4. 1932. Szeged, Univ., 2. Chem. Inst.) R. K. M u l le r .

M. Bobtelsky und S. Czosnek, Beitrage zum Studium chemischer Realctionen in 
konzentrierlem Eleklrolytmilieu. Die Vanadinsaurereduklion millels Bromwasserstoff 
und ihr Verlauf in konzentrierlem Eleklrolytmilieu. ( Versuche in schwefelsaurem Milieu 
bei konstanter BromauslreibgescJiwuidigkeil.) I. Mitt. Die Red. der Vanadinsaure in 
sohwefelsaurer Lsg. mit HBr ist in ihrer Geschwindigkeit weitgehend abhangig von der 
Konz. der einzelnen Bestandtoile. Arbeitet nian in konz. sehwefeJsaurer Lsg. mit kon
stanter HBr-Menge, so ist bei konstanter Temp. u. Br-Austreibgesehwindigkeit dio 
Red.-Geschwindigkeit der Vanadinsaurekonz. direlct proportional; das Gleiche gilt 
fiir verd. HBr-Lsgg. wechsclnder Konz. — Bei verschiedenen lLSO.r Mengen ergibt sieh 
in einem Gebiet von 5—10 Mol H 20  auf 1 Mol IT2SO., eine Proportionalitat der Red.- 
Gesehwindigkeit u. der Wassermolekiilzahl pro Mol H2S04. Von der H 2S04-Konz. 
hangt auch der Wirkungsgrad des HBr ab. Bei einem Verhaltnis H20 : II2SO.j wio 6: 1 
liimmt bei steigender HBr-Konz. die Geschwindigkeit der Brombefreiung zuerst schnell, 
spater langsamer ab, bei einem solchen wie 9: 1 erst zu, erreioht ein Maximum u. 
nimmt dami wieder ab. — Dio Lage dieses Maximums ist von der Temp. wenig ab
hangig. — Vertauscht man die H2S04 des Milieus mit konz. IIC1, so findet auch eine 
Br-Befreiung statt, die sich bei steigender HBr-Konz. yerlangsamt. — Setzt man 
Elektrolyte zu einem HBr-Y20 6-H2S0.i-Gemiseh, so ist die Rk.-Beschleunigung bei 
groBer HBr-Konz. nicht merklich (auBer bei Zn-Salzen), wachst dagegen auf das
3—4 faehe, wenn die HBr-Konz. abnimmt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 205. 401 
bis 413. 3/5. 1932. Jerusalem, Inst. f. anorg. Chem. d. Hebraischen Univ.) ROGOWSKI.

Harold Simmons Booth and Roland Ward, Die Reaktion zwischen Bariumsulfat 
und Aluminiumoxyd bei holien Temperaturen. Die Rk. zwischen feingepulverten 
Misehungen von Baryt u. Bauxit in verschiedenemMischungsverhaltnis wird boiTempp. 
iiber 1000° untersucht. Die Rk.-Geschwindigkeit wachst mit steigendem Al20 3-Zusatz; 
die Rk. geht nicht zu Ende bei Tempp. unter 1238°. Am Umwandlungspunkt y-Al20 3 — y  
Korund begiimt die Rk. rasch abzulaufen. Die Menge aufgeschlossenen BaS04 wird 
bestimmt aus der Menge Ba, die beim Behandeln des Rk.-Prod. mit verd. HC1 in Lsg. 
geht. Bei (jberscliuB von A120 3 ist diese Methode ungenau, da BaAl20 4 in feste Lsg. 
mit uberschiissigem A120 3 geht, die nicht in HC1 1. ist. Boi den untersuchten Tempp. 
(1000—1440°) ist das Haupt-Rk.-Prod. BaO-A120 3; die Bldg. von 3BaO-Al„0? (Mo r e y , 
U. S. A.-Patent 1668084) wird nicht beobaclitet. Das gewonnene BaO • A120 3 ist wasser- 
loslich, S-frei u. kann zur Herst. reiner Ba-Yerbb. dienen. — Die Rk. zwischen BaS04 u. 
A120 3 geht im Sinne der Anschauungen von Tammann u. J a n d e r  vor sich; dio yon 
diesen Forschern gegebenen Rk.-Geschwindigkeitsgleichungen sind bis zu Tempp. 
von 1238° anwendbar. Ais Meclianismus der Rk. werden folgende Prozesse angenommen: 
Anfangs rasche Rk. an den Beruhrungsstellen der BaSO.r  u. Al20 3-Teilehen mit fol- 
gender Diffusion des BaS04 iiber dio Oberflache des A120 3. 2. Langsamere Rk., deren 
Gcschwindigkeit durch die Diffusionsgesehwindigkeit des BaS04 durch die Śchicht 
des Rk.-Prod. bestimmt wird. 3. Diffusion des Rk.-Prod. in das A120 3. 4. Umwandlung 
von j'-Al20 3 in Korund. — Die Rk.-Geschwindigkeit wachst mit wachsendem Al20 3-Geh.
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im Rk.-Gcmisoh u. mit der Gcschwindigkeit dor Korundumwandlung. Die Menge 
Ba0-Al20 3, dio zu irgendeiner Zoit aus dcm Rk.-Gemisch exfcrahiert werden kann, 
hangt von don rolatiyen Gesehwindigkeiten von 2. u. 3. ab; die Mcnge BaS04, dio 
nach beendoter Rk. extrahiert werden kann, ist dem Al20 3-t)borschuB umgekohrt 
proportional. (Journ. physical Chem. 36. 961—84. Marz i932. Cloveland, Ohio, 
Western Res. Univ., M o r l e y  Chcm. Lab.) L o r e n z .

C. Weygand, Ketoenoliaulomerie ais Polymorpliiemodelł. Der Nachweis, daC die 
yersehiedenen festen Pliasen einer strukturchcm. cinheitliehen Substanz in ilircn Łsgg. 
oder Schmelzen weiterwachsen (Impfwrkg.) oder dafi metastabile feste Phasen dureh 
bloflo Beruhrung mit stabileren umgewandelt werden (Keimwrkg.), ist kein Beweis 
fiir Polymorphio (zum Untersohied von Isomcrie). Beido Erscheinungen finden sich 
ebenso wie boi Polymorphęn auch boi Gleichgewichtsisomeren. Dies wird am Beispiel 
des Acetyldibenzoylmethans erliiutert, von dem 4 verschiedene Enolformen bekannt sind. 
Die zwiseben don 4 Enolformen moglichon 6 Umwandlungsvorgiingc stellen entwedor 
samtlich oder doeh zum Teil Metamorphosen von polymorpben Modifikationen dar. 
Dio 4 zur absolut stabilen Triketoform fubronden Umwandlungen dagegen sind rogel- 
reehte, chcm. Umlagerungen von Hylotropisomeren. Alle insgesamt 10 Umwandlungs- 
yorgange ycrlaufen qualitativ u. quantitativ vollig yorgloichbar. Es zcigt sich an diesem 
System besonders deutlich, daI3 man, wio cs S ch a u m  seit langem gefordort hat, den 
Obergang zwischen Isomerie u. Polymorphismus bei dor Gleichgewichtsisomerio 
suchcn mu(3. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 205. 414—16. 3/5. 1932. Leipzig, Chein. 
Lab. d. Univ.) S k a u k s .

Georg-Maria Schwab und Hermann Schultes, Oberflac7ienbeslimmung an Kata- 
lysaloren dwrch Farbstoffadwrption. (Die, Wirkungsweise von Mischkatalysatoren beim 
Zcrfall des Stickozyduls. II.) Zur Prufung der Pragę, ob beim Zerfall des N20  an 
Metallosyden u. clcren Mischungen (lotztero ergaben neben additivor Wirksamkeit 
Yerstarkcrwrkgg. strukturellcr u. energet. Art [vgl. C. 1930. II. 3112]) keino einfaehen 
VergroBerungen dor Oberflachenentw. beim Mischcn eintreten, wird die Adsorption 
von Methylenblau u. /7-Naphtholorangc aus wss. Lsgg., von Anthraeonblau aus Cyclo- 
hexanonlsg., an CuO yerschiedener Beschaffenheit, gokórntem ZnO, MgO u. dereń 
Mischungen u. an einigen N i-Pulvcrn gemessen. Dio Abnahmo der Konzz. der Lsgg. 
wurdo mit dem PUŁFRICH-Stufcnphotometer von Z e is s  bestimmt. D a ZnO weder 
Methylenblau, noch aus MgO-haltiger Lsg. N aphtholorangc adsorbiert, gclingt es auch, 
particllo Obcrflaehenbestst. in ZnO-haltigen Mischimgon yorzunehmen. Piir Oxyd- 
misehungen ergibt sich Additiyitat der OberflachengróGe, auch dann, wemi dio katalyt. 
Wrkg. eine Verstarkung aufweist. Die Absolutwerte der Oberflachon, mit yerschiedenen 
Earbstoffen gemessen, stimmen innerhalb des zu erwartenden Bereiehes uborein. An 
Ni ergibt sieli tlbcreinstimmung der Mcssungen mit der Oberflachenbest. nach der 
Auflósungsmethode. (Angew. Chem. 45. 341—47. 14/5. 1932. Miinchen, Chem. Lab. 
der Bayr. Akademio dor Wissenscliaftcn.) KRUMMACHER.

L. Mabel Young und H. M. Trimble, Der EinfluP von Athylenglyleol auf einige 
licaktionen. Glykol diont infolge seinor wachstumsliemmondcn Wrkg. fiir Bacillen, 
Schimmclpilzo u. Hefcn (ygl. T rim iile , C. 1931. II. 379) ais Schutzmittel 
m dor Konscrvcnindustrio. Vff. untcrsuchen nun den EinfluB von Glykol auf 
biochem. Rkk. Die Zcrs. von Harnstoff dureh Urease wird verzogert; 10 Vol.-% 
Glykol setzon die Wirksamkeit der Urease auf etwa */, horab. Die Zuekergarung wird 
gloiehfalls yerzógert; 20% Glykol muidern die Wirksamkeit der Hcfe um 66°/0; 75% 
Glykol yerhindern prakt. die Garung. In dor gleichcn Konz. yorhindort Glykol auch 
die Rohrzuckcrinyersion dureh Inyortase, wahrend dio Inyersion mit Sauren dureh 
Glykolzusatz teils beschleunigt, teils auch yerzógert wird. (Journ. physical Chem. 36. 
830—41. Marz 1932. Stillwater, Oklahoma Coli., Chem. Dcpt.) L orenz.

Stuart R. Brinkley, Introductory generał chemistry. New York: Macinillan 1932. (575 S.) 
12°. lea. cl. S 3.—.

A. Frederick Collins, How to understand chemistry. London: Appleton 1932. (322 S.)
8°. 68. net.

B. Smith Hopkins, Essentials of college chemistry. Boston: H eath 1932. (550 S.) 8°.
lea. cl. S 3.24.

J. B. Jenkins, Elementary chemistry: a  first course. London: Bell. (154 S.) 8°. 2s. 
Jitendra Nath Rakshit, Association theory of solution and inadccjuacy of dissociation theory. 

Calcutta: S. C. Auddy & Co. 1930. (II, 297 S.) C°.
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Aj, Atomstruktur. R adiochem ie. Photochem ie.
H. T. Flint, Das Unbeśiimmtheilsprmźip in der modernen Physik. (Naturo 129. 

746—47. 21/5. 1932.) S k a l ik s .
E. L. Hill, Eine Bemerkung iiber das Unbcslimmtheitsprinzip. (Vgl. C. 1932. I. 

3028.) (Physical Rcv. [2] 39. 187—88. 1/1. 1932. Uniy. of Minnesota.) Sk a l ik s .
Kwai Umeda, U ber die Reflexion des Diracschen Elektrons an einem Potential- 

anslieg. (Science Reports Tokyo Bunrika Daigaku Section A. 1. 203—18. 30/4. 
1932.) Sk a l ik s .

Francis Perrin, Die Existenz von Neulronen und die Anordnung der leichten Alom- 
kerne. In Anlehmmg an die Neutronenłiypothese von Ch a Dw ic k  u . F o u r n ie r  zeigfc 
Vf., da!3 die Formeln des Kcrnaufbaues uberzeugend dio Erscheinungen ausdriickcn, 
die mit der erzwungenen Radioaktivitat leiehter Elemento- in Verb. stehen (z. B. Be- 
Strahlung). Protonc u. Kernelektronen yereinigen sich zur Bldg. von a-Teilchen, dann 
folgt die Bldg. von Neutronen entsprecliend der yerfiigbaren Paare von Protonen u. 
Elektronen, iibrig bleibt eine gewisse Anzahl von freien Protonen ji oder freien Elek- 
tronen /?: Vf. gibt den Aufbau fur die loichten Atomo bis zum E an. Die Art der von 
diesen Elementen moglichen ausgesandten Strahlungen wird ebenfalls angegeben, wenn 
das Element einer a-Strahlung unterworfen wird. Be erscheint in diesem Schema ais 
einziges Element, welches mindestens ein Neutron u. kein freies' Proton besitzt. B, E, 
Al konnen neben Neutronen aucli noch andere ionisierende Teilchen emitticrcn. Aus 
dem Fali von N, dessen Kern ein Neutron u. ein Proton enthalt, u. dennoch nur eine 
Emission von ionisierenden Teilchen zeigt, geht heryor, dafi die Protonen in den Kernen 
festgehaltcn werden durch Kraftc, dio sie mit den Neutronen u. niclit mit dem 
a-Teilchen verbindcn. Diesor Kernbestandteil liiitto die Masse 2 u. die Ladung 1. Seino 
Esistenz ist iibrigens ganz unabhangig nachgewiesen worden. Aufschlusse iiber die 
Teilchen mit der Masse 2 u. der Ladung 1 kónnten e/m-Bestst. bei der N-Umwandlmig 
geben. Verfolgt man dio Formel des Kcrnaufbaues nacli den schwerercń Elementen hin, 
so stcllt man fest, daB dio freien Protonen nicht jenseits des Elementes 39 (K) vor- 
kommen. Es sind dort Elektronen, die nach der Bldg. yon Neutronen frei bleiben. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1343—46. 18/4. 1932. Paris.) G. S c h m id t .

J. D. Cockcroft und E. T. S. Walton, Zerfall von Lithium durch schnelle Protonen. 
Selmello Protonenstrahlen bis zu Energion von 600 kV, deren Erzeugung in einer 
friiheren Arbeit der Vff. beschrieben wurde (C. 1932. I. 2423), treffen auf Li-Folien, 
dio innerhalb des Kanalstrahlrohres unter einem Winkel von 45% gegen dio Protonen- 
strahlrichtung aufgestellt wurden. Die Li-Stralilung verliiCt durch ein Glimmerfenstcr 
yon 2 cm Luft;iquivalent das Bohr u. wird auCcrhalb des Rohres mit der Scintillations- 
methodo nachgewiesen. Dio Dicke der Glimmerfolie geniigte, um das Austretcn der 
Protonen zu yerhindorn. Die Anzahl der Scintillationen stieg betriichtlich bei An- 
wendung sclir hoher Rohrenspannmigen (400 kV). Wurde der Protonenstrom ab- 
getrennt, oder wurde dio Li-Folio durch Metallschirme abgedeckt, so yerschwanden die 
Scintillationen. Dio Reichweite der vom Li ausgehenden Strahlung wurde durch Ein- 
fuhrung von Glimmerfolien in den Strahlengang uutersucht u. zu etwa 8 cm Luft 
bestimmt. Photograph. Aufnahmon mit der W iLSON-Kam m er ergaben, daB dio 
Bakncn der Li-Strahlung dencn der a-Teilchen ahnlich sind, u. dafi dio Rcichweite mit 
dor nach der Scintillationsmcthode ermittelten ubereinstimmt. Boi einer Rohren- 
spannung von 250 kV wird die Emission yon 1 Teilchen auf 10° Protonen angegeben. 
Vff. diskutieren die Móglichkoit, da(3 dio beobachteton Teilchen n. a-Teilchen sind. 
(Naturo 129. 649. 30/4. 1932. Cambridge, Cavendish Lab.) G. S c h m id t .

Iróne Curie und F. Joliot, Uber die Natur der durchdringenden Strahlung, die in 
den leichten Atomkemen durch die a.-Teilchen erregt wird. Emleitend wird iiber Ch a d - 
WICKs Annahmo berichtet, nach dor dio von B c ausgehende Strahlung aus Neutronen 
mit der 31. 1 u. der Ladung 0 besteht. Die Existenz yon Neutronen ist bereits in 
yerscliiedenen Fallen yon mehreren Autoren betrachtet worden (B r a g g , R u t h e r f o r d , 
Me i t n e r , R o s e n b l u m , F o u r n ie r  u . P a u l i ). Dio Ch a d w ic k sc Iio Annahmo ist 
liauptsachlich durch dio Erscheiuung des Herauswerfens yon Atomkernen gestiitzt 
worden. Vff. bringen diese Annahme in Yerb. mit der Esistenz schcneller Sekimdar- 
elektronen, die von den Yff. in der W iLSON-Kammer beobachtet worden sind. Dio 
Energion diesor Elektronen liegen im allgemeinen zwischen 1—4-10° Yolt. Die Nebel- 
bahnen haben das gleicho Aussehen wio Elektronenbahnen u. weisen eino Kriimmung 
im magnet. Feld auf, die im umgekehrtcn Simie der einfallenden a-Teilchen ist. Yff.
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fiihren Absorptionsmessungen der Po +  Bc-Strahlung 111 Pb aus; die Ionisations- 
kammer war nacheinander mit Ar, N2 u. Hc gefiillt. AuBerdem wird dic Asymmetrio 
der Strahlenemisaion in Abliangigkeit von der Bleidicke untersucht. Die 3 Absorptions- 
kurvcn liaben die gleieho Form, die relativen Intensitiiten der durehdringenden u. 
absorbierten Strahlungen sind von dem Fiillgas der Kammer abhiingig. Aus den Kurven 
ist dio Existonz zweier Strahlungen verschiedener Durchdringbarkoit ersiehtlich:
1. eine y-Strahlung, dio nach dem COMPTON-Effekt absorbiert wird u. nahezu gleich- 
miiBig in allen Richtungen emittiert wird u. dereń Energie 4-106e-V. erreiehen kann. 
(Das Verhaltnis der Ionisationsstromo war in diesem Fallo dem Verhaltnis der Elok- 
tronenanzahl des Fiillgases angenalicrt.) 2. eine selir durchdringendo Strahlung, dio 
durch das Hcrauswcrfen von Atomkernen absorbiert wird u. asymm. in bozug auf dio 
Riehtung der einfallenden a-Teilehen emittiort wird. Im letzten Fali handelt es sich 
um Neutronen, die oin kontinuierliehes Spektrum bilden, das im Gebiet groBer Energien 
bei 4,G' 10° e-V. begronzt ist. Fur B ist dio Grenzo 2,G■ 10° e-Volt. SchlicBlich wird 
nocli durch einigo Verss. gezeigt, dafi dio Verminderung der Energie der Protonen, 
dio von den Neutronen herausgoworfon worden, nahezu gloioh derjenigon der a-Teilchen 
ist. (Compt. rond. Acad. Sciences 194. 1229—32. 11/4. 1932. Paris, Radium- 
institut.) _ G. S c h m id t .

H. Jędrzejowski, L/ber ein Bdspiel der Beweglichkeit radioakliver Atome auf den 
Oberflachen fester Korper. Die Beweglichkoit von Po-Atomen auf einer Pt-Folio wird 
wio folgt festgcstellt: Auf Pt-Folien dest. Vf. das Po, indem er dcm Nd. die Form 
eines Kreises von 0,5 cm Durchmcsser gibt. Dio so praparierte Quello wird auf dio 
Schicht einer photograph. Platto gelegt, dio Schwarzung wird durch dio cc-Strahlcn 
bewu-kt. Nach diosor Exposition wird die radioakt. Quello in ein Quarzrohr gebracht u. 
im elektr. Ofen wahrend 3 Stdn. auf bostimmte Temp. gchalten. Nach jeder Erhitzung 
wird die Po-Quello photographiert u. die eingetretenen Verteilungen des Po auf der 
gesamten Pt-Obcrflache beobachtet. Nach der Erhitzung auf 910° ist das Po nahezu 
glcichmaCig liber die ganze Pt-Oberfliicho vorteilt, sogar auf der nicht aktivierten 
Soito. Etwa 10% der Anfangsaktivitat sind vollig vordampft. Die Verss. zeigen, daB 
es sieli liier um eincn Vorgang handelt, bei dom dio Po-Atomc iiber dio Oberfliicho 
diffundieren, oline dio gasformigo Phase zu passieron. Analoge Verss. mit Po, dio 
auf Au-Folien hergcstellt wurden, zeigen selbst bei Erhitzung auf 1000° kcino nennens- 
werto Verteilung des Po iiber dio Au-Oberfliiekc. Fur diesen Fali scheint dio Ver- 
dampfung des Po vorherrsehond zu sein. Weiterc Verss. worden mit Glimmer ais 
Untorlago unlernommen. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1340—43. 18/4. 1932. 
Paris.) G. SCHMIDT.

L. F. Curtis, Scliwankungen in dem Belrag der Ausscndung von a-Tcilchcn bei 
schwachen Slrahlungsguellen mul grofien Winkeln. G. I. POKROWSKI hatte (vgl.
C. 1930.1. 936) die Giiltigkeit des Wahrscheinlichkeitsgesetzes in bozug auf dio Schwan- 
kuugen in der Aussendung von a-Strahlen  aus schwachen Strahlungsąuellen bozweifelt. 
Vf. arboitet mit schwachen Poloniumpriiparaten (3’ 10~12 Curie/qmm), einom doppelten, 
vollkommcn automat. GEIGER-Ziihler u. Auffangung fast samtlicher a-Strahlen (bis 
50 pro Sok.). Bzgl. aller Emzclhciten des App. soi auf das Original verwiesen. Ais 
Abweichungskoeff. (divergence cocfficient) Q- wird in 14 Versuchsreihen 0,828—1,110 
sta tt 1 gofunden, im Mittel 1,004 ±  0,007. Das Wahrscheinlichkeitsgesetz gilt also in 
einem Beroich von 10“ 3 bis 10-12 Curies pro qmm, also wakrscheinlieh fiir allc Strahler- 
starken oline Ausnahmc. (Bureau Standards Journ. Res. 8. 339—46. Marz 1932. Wa
shington.) W. A. Rotii.

Pierre Auger, Ober die Iładioaklivilat des Kaliums. K u. Rb senden bekanntlich 
eine schwacho ^-Strahlung aus; Vf. versucht die Zus. des K.u nach den neuesten 
Ergebnissen der Neutrononstrahlung zu formulicren. Vf. nimmt dio Existenz von
10 a-Teilehon u. von einem Elektron an. Um die M. 41 zu orhalten, muB auBcrdem 
die Ggw. einos Neutrons angenommen worden. Entsprechond setzt sich K.ra aus 
9 a-Teilchen, 2 Neutronen u. 1 Proton zusammen. Dio Fonneln zeigen, daB nur das K,u 
ein Elektron aussenden kann. In bezug auf die Durchdringungsfahigkeit der Neutronen 
zeigen wcitero Yerss. des Vf. mit der WlLSON-Kammer, daB Neutronen, die bereits 
8 cm Pb passiert haben, fahig sind, langsamo Protonen auszulósen. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 1346—47. 18/4. 1932. Paris.) G. S c h m id t .

S. Rosenblum und C. Chamie, tiber die Feinslruktur der a-SlraJilung von Jładiothor. 
Yff. bestimmen direkt dio Gesehwindigkeiten der a-Strahlcn von RaTh u. seiner un- 
mittclbarcn Folgeprodd. durch Ablenkung im Felde des groBen Elektromagneten der
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Akademie der Wissenschaften. Ais Ausgangsmaterial wird MsThj enthaltendes BaCl2 
yerwendet. Dio Herst. einer von allen Verunreinigungen freien RaTh-Quelle wird bo- 
schriebcn. Fiir dio Ablenkungsverss. wurden zwoi frisch liergestollte u. zwei altere 
Praparate benutzt. Auf den Spcktralaufnahmen der iilteren Praparate sind allo 
a-Gruppon von RaTh, ThX, ThA zu erkennen. Im Falle der frisch hergestellten Quellen 
sind nur die Strahlen RaTh aj u. RaTh a, u. sehr schwach ein a-Strahl ax sichtbar. 
Die Energiedifferenz zwischen aj u. a2 bctriigt 82 e-Kilovolt. Eine dieser Differenz ent- 
sprechende y-Strahlung ist bereits friiher beobachtet worden. Bei einer Zuordnung 
dor a^-Gruppe zum ThX erhalten Vff. die Energiedifferenz: a ThX — ax =  390 e-Kilo- 
volt. (Compt. rond. Acad. Sciences 194. 1154—55. 4/4. 1932. Paris.) G. Sc h m id t .

P. Curie und S. Rosenblum, iiber die Feinstruktur des magncłischen Spcklrums 
der a-Stralilen von Radioaktinium. (Vgl. C. 1932. I. 1052.) Die Komplexitat der 
a-Straklen yon RaAc wird durch Ablenkung der a-Strahlen im groBen Elektromagneton 
dor Akademio der Wissenschaften niihcr untersucht. Die beiden yerwendeten RaAc- 
Priiparate, dio mittels akt. Substanzen horgestellt worden sind, werden durch Zentri- 
fugation auf diinnen Folien niedergeschlagen. Sie sind frei von AoX u. seinen Folge- 
prodd. Die a-Intensitiit einer Strahlenąuolle botrug 2000 elektrostat. Einheiten. Aus 
den aufgenommenen Spektren geht hervor, daB die Strahlen yon RaAc 2 Dubletts 
bilden, die yoneinander um 6 mm entfernt sind. AuBerdem findet sich noch eino sehr 
schwache Linie. Auf einer Aufnahme, die 7 Tage nach der Herst. yon RaAc erhalten 
wurde, bemerkt man in der Bandę, die sich dem Dublett kleinerer Geschwindigkeit 
anschlieBt, 2 dem AcX zugehorigo Linicn. Die Energicdifferenzcn der a-Teilchcn- 
gruppen von RaAc stimmen mit den Energiegruppen der y-Strahlen von RaAc uborein. 
(Compt. rend. Acad.Sciences 194.1232—35. 11/4. 1932. Paris, Radiuminst.) G .S c h m id t .

S. Bateson, Die Reichweite der a-Teilchen von Uran I I .  Zur Unters. wurde die 
Scintillationsmethode bonutzt. Die gróBte Schwierigkeit der Reichweitebest. lag in 
der geringen U II-Aktivitat. Um bei diinner Praparatschicht eine starkę Aktiyitat 
zu erhalten, wurde die Strahlenąuolle in den Kreismittelpunkt eines Glassegmentes 
gebracht. Dio Strahlenąuolle war U3Os, das wie folgt horgestellt wurde. Io wurde durch 
Hinziisetzung scines Isotopes Th u. Ausfiillung mit Cxalsaure entfernt. Ra wurde 
durch Hinzufugung yon BaCL u. Nd. mit H2S04 eliminiert. Po wurde durch Hinzu- 
fiigung von BiN03 u. Nd. mit H2S entfernt. Dio MeBroihen wurden in einem Reich- 
weitegebiet yon 2,72—3,15 cm ausgefiihrt. Unter Berucksichtigung einer Korroktur 
wegen der Absorption duroh dio Quello wird ais Reichweite der a-Strahlen von U II
3,29 ±  0,08 cm bestimmt. Durch Anwendung der GEIGER-NUTTALL-Beziehung wird 
fiir die Halbwertszeit yon U I I  28000 Jahrc gefundon. Dieser Wert stimmt nioht 
mit der von W a l l in g  (C. 1931. I. 215) auf direktem Wege ermittclten Halbwertezeit 
yon 3,4-105 Jahren ±  15% uberein. (Canadian Journ. Res. 5. 567—71. 1931. Halifax, 
Dalhousie Univ.) G. S c h m id t .

G. Mano, U ber die GescJmindigkcitsabnalime der a-Straliltn von Th 6" in Luft. 
Nach einer direkten Mothode wird die Gesehwindigkeitsabnahme der a-Strahlen unter
sucht. Die a-Teilclicn treten nach Durchąuerung einer 3 // dicken Celluloseacetatfolic, 
wo sie eine kleine Verlangsamung erfahren, durch oinen Spalt in eine yollkommen 
oyakuierte Kammer, wo sic durch ein m agnet. Feld abgelenkt werden. Ilire Ablenkung 
wird auf einer photograph. Platte registriert. Die Kurve der Gesehwindigkeitsabnahme, 
die in Abhangigkoit von der durchlaufenen Wegstrecke aufgetragen wird, ist fiir dio 
a-Teilchen von ThC' bis zu einer G eschwindigkeit yon 0,56 dor A nfangsgeschw indigkcit 
konstruiert worden (dio durchlaufene Luftstreekc betriigt 7 cm ). Die Kurve liiBt sich 
fiir die groBen Geschwm digkeiten extrapolieren u. durch A nw endung des GEiGERschen 
Gcsetzes worden die sogenannten langen Reichweiten erhalten. Die mittleren Reich- 
weiten der extrem en Gruppen von ThC fiihren zu Werten, die m it denen der letzten 
experimontellen Messungen ubereinstimmen. (Compt. red. Acad. Sciences 194. 1235 
bis 1237. 11/4. 1932. Paris.) G. S c h m id t .

Angśle Pompei, Streuung der ji-Straldung durch die Trager der radioaktiven Korper. 
Wichligkeit dieses Effekles bei der Dosierung dieser Korper. Die Verss. des Vfs. zeigen, 
daB der Effekt der Streuung der |8-Strahlung durch den Substanztrager die Intensitat 
der gemessenen /S-Strahlung betrachtlich erhohen kann, u. zwar in einem Verhaltnis, 
das allein von der Art des Tragers abhangt. Die Intensitiitsmessungen ^'urden in einer 
Ionisationskammer ausgefiihrt. Ais Strahlenąuelle w-urde RaD +  E, das auf Glimmer 
niedergeschlagen wurde, benutzt. AuBerdem wurde ein Cellophanseheibchen yer- 
wendet, das direkt in Ac Em aktiyiert wurde. Zur Best. der Diffusion der /?-Strahlung



1932. II. A , .  A t o m s t r u k t u r . R a d i o c i i e m i e . P i i o t o c h e m i e . 333

wurden untcr die Glimmer bzw. Ccllophanfolic verschicdeno Metalle gebracht (Al, Cu, 
Ag u. Pb). Im Falle von Ra D +  E wird fiir jede der Metallunterlagcn gleichzeitig eino 
Absorptionskurve dor /?-Strahlcn auf genom men, wobei Al-Folien ais Absorber dienten. 
Aus den Ergebnissen geht heryor, da fi keine merkliche Veranderung in dem Absorptions- 
gesetz der /9-Strahlung vorhandon ist; die Durehdringbarkeit der ges tren ten /j-Strahlung 
ist angeniihert gleich derjenigen der einfallenden Strahlung. AuBerdem zeigt sich, daC 
der Ionisationsstrom der /J-Strablen mit dem At.-Gew. der Praparatuntorlage wachst. 
Aus allen Verss. geht hervor, dafi die Erhóhung des Ionisationsstromes nur bis zu oinom 
oberen Grenzwert der Dieke des Praparattriigers erfolgt. (Journ. Cliim. phj'sique 29. 
77—80. 25/2. 1932. Paris, Radiuminst.) G. S c h m id t .

Lauriston S. Taylor, Bemerkung zum intemationalen Vergleich der Standards fiir 
Róntgenstrahlen. Erganzung zu der C. 1932. I. 2930 referierten Arbeit bcziiglich der 
Absorption der llóntgenstrahlen in Luft. (Bureau Standards Journ. Res. 8. 325. Marz 
1932. Washington.) S k a l  i k s .

J. A. Bearden, Wellenlangen von Róntgenstrahlen aus der Dispersion in Quarz. 
Dio Quantenthcorie der Dispersion gibt die gemessenen Refraktionswerte befriedigend 
wieder, wie die Arbeit von LARSSON zeigt (DissertationUppsala [1929]). Da nun die mit 
Krystallen u. mit opt. Gittern bestimmten Wellenlangenwerte um 0,25% differieren, 
kann man dio Mossung dor Dispersion dazu yerwenden, zu entsehoiden, welehe der 
Wcrte riehtig sind. — Vf. fuhrt sehr genaue Messungen der Breehung von Cu K- u. 
Mo if-Strahlung dureh ein 90°-Prisma von Quarz aus. Dio erhaltenen Wellenlangen- 
werte nach der Disporsionsmethode stimmen mit den Werten nach der Kiystallmethode 
sehr gut iiberein. Dio abweichendon Messungen mit dem opt. Gitter sind andrerseits 
so genau, daB man hieraus auf ein Versagen dor opt. Theorie der Streuung boi Rontgen- 
strahlcn schlieGen muB. (Physical Rev. [2] 39. 1—7. 1/1. 1932. Johns Hopkins Univ., 
Dopt. of Physics.) S k a l ik s .

A. J. Bradley und R. A. H. Hope, Das ałomare Strcmermogen von Eisen fiir vcr- 
schiedene Rónigenwellenlangen. Es wurden Pulveraufnahmen der Legierung FeAl mit 
Mo-, Cu-, Co-, Fe- u. Cr-Strahlung hergestellt u. photometriert. Aus diesen Messungen 
wurden zunachst rclative F-Werto berechnet, u. diese wurden dureh Vergleich mit 
H a r t r e e s  F-Kurvc fiir Al u. dureh Einfuhrung eines Temp.-Faktors in absol. Werto 
umgerechnct. Dio so gewonnenen experimentellon F-Wcrte fiir Fe wurden mit don 
von J a m e s  u . B r i n d l e y  (vgl. C. 1931. II. 2963) boreclmeten Werten vergliehen. 
Die Ubcreinstimmung ist fiir Mo- u. Cr-Strahlung gut zwischen sin ■&/}. — 0,2 u. 0,3, 
fiir groBero Winkel sind die fiir Mo-Strahlung beobachteten Werto etwas klciner ais 
die berechneten. Die fiir Cu-, Co- u. Fe-Strahlung berechnoten Werto sind erheblieh 
hoher ais dio beobachteten, u. zwar fast unabhangig vom Reflosionswinkel. — Dio 
Ergebnisse beweisen die Anwondbarkeit der Formel von T h o m a s fiir Wellenlangen in 
gewisser Entfernung von der Absorptionskante; in der Nahe der Absorptionskante 
sind dio wirklichen F-Werte niedriger ais dio berechneten. (Proceed. Roy. Soc. 
London. Serie A. 136. 272—88. 2/5. 1932.) S k a l ik s .

Hans Kiistner, Der Absorplionssprung an den L-Bandkanten der Scliwerelemenle. 
Vf. hat mit Hilfe soines Differenzycrf. zur Erzeugung monoehromat. Róntgenstrahlen 
(C. 1931. II. 1246) den Absorptionssprung an den .L-Bandkanten von Ba, La, Ce, W, 
Au, Hg, Tl, Pb, Th u. U untersuclit. Ais Strahlungen dienten die K  a a'-Dubletts 
von Elomenten zwischen V u. Sn. Der am Sekundarstrahler gestreute kontinuierlieho 
Hintcrgrund wurdo dureh das Difforcnzverf. ausgeschaltet, die /?,y-Linien der Sekundar
strahler wurden dureli Selektivfilter unterdriickt. Wirksamer Spektralbcreich etwa
0,005 A. Dio absorbierenden Elomente waren in Form von ohem. Verbb. in Filtrier- oder 
Soidenpapier aufgesogen u. getroeknet; nur Au wurdo ais MuLLERsche Folie ver- 
wondet. — Dor M assenschwachungskoeff. (///<?) ist fiir die betrachteten  Elemente u. 
Wellenlangen groB gegen den M assenstreukoeff. u. also bis auf einige % o gleich dem 
Masscnabsorptionskocff. log {/i/q) gegen log A aufgetragen ergibt Geradc, die eine 
rccht gute Extrapolation fiir die Absorptionsbandkanten zulasson. Die Spriinge, an 
don L t- u. Ln-Bandkanten sind unabhangig von der Atomnummer, wiihrcnd die Ab- 
sorptionsspriinge fiir die -Lm-Bandkante, ebenso wio die Spriinge fiir dio ganze i-Serie, 
mit steigender Atomnummer abnehmen. — Ferner wird die AbsolutgroBe der 3 Teil- 
absorptionsspriinge betrachtet, die den Anteil der aus den 3 Teilniveaus stammenden 
Elektronenemissionen an der Gesamtemission darstellt: Die Zahl der Elektronen, 
die aus dem 2/,-Niveau stammen, ist im Verhaltnis zur Elektronenzahl aus den 
L- +  M- +  N- 4* • • • Niveaus zusammen tmabhangig von der Atomnummer. Das-
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selbe schcint fur dio Elektroncn aus dem £ U-Niveau zu geltcn, nicht aber fur dic 
Elcktroncn aus dem £ ln-Niveau u. dic Elektroncn aus allcn Niveaus zusammen: ilire 
Zalil nimmt mit steigender Atomnummer ab. (Pliysikal. Ztsclir. 33. 46—49. 1/1. 1932. 
Góttingen.) ' Skaliks.

V. Weisskopf, Zur Theorie der Kopplungsbreite uncl der Stofiddmpfung. Es wird 
festgestellt, daB die bisherigen Bcrcchnungen der Kopplungsbreite (sowohl klass. von 
H o ltsm a r k  wio ąuantcnmechan. von F r e n k e l ) mebreren Einwanden ausgesetzt 
sind. Es ist crstens dic zusiitzliche Verbreitcrung durch VergróBorung der natiirlichen 
Dampfung bei einem System gekoppelter Oscillatorcn nicht beriicksiehtigt worden 
u. zweitens wurden iiber dio Linienform willkiirliche Annahmcn gcmacht. Es wird 
eine neuo Methodo zur Berechnung der Kopplungsbreite angegeben, die dayon ausgeht, 
daB diese Breite durch den Verlauf des Absorptionskoeff. n y. in der L o r e n t z -Lo r e n z - 
schen Formel gegeben ist. Diese Annahmc wird damit begriindet, daB die L o r e n t z - 
LORENZsche Eormcl aus der molckularcn Theorie der Lichtbrechung abgoleitet werden 
kann unter densolben Voraussetzungen (Wechselwrkg. der Lichtwclle mit gckoppelten 
Oscillatoren, Mittelung iiber alle Lagen u. Orientierungen der Oscillatorcn), dio fur 
dio Kopplungsbreite maBgebend sind. Ais Rcsultat dieser Rechnung ergibt sich, 
daB die Kopplung schwacher ycrbrcitert ais bisher angenommen wui'dc. Dics schcint 
in tlbereinstimmung zu scin mit den sparlichen cxpcrimentcllen Ergebnissen. Dio 
starkę Vorbreiterung dureh gleiehartige Atonie, dio bisher ais Kopplungsverbrciterung 
gedeutet wurde, kann durch gi'oBo Stofidampfungsąuerschnitte (ca. 4,4-10-7 cm bei der 
Na-D-Linie) gedeutet worden. Die ąuantcnmechan. Theorie der StoBdampfung wird 
diskutiert, indem zwischen Abbruch der Schwingung (StóBc 2. Art, ausloschcnde 
StoBc) u. Frcąucnzmodulation wahrend des StoBes (opt. StoBe) untersehieden wird. 
Dio auslóschenden StoBąuerschnittc lassen sich schwer abschiitzen, dio opt. werden 
sowohl fiir Verbreiterung durch Fremdgase wio durch cigene Atonie berechnet. Es 
werden zu diesem Zweck die t)berlegungen von JABŁOŃSKI (C. 1931. II. 2279) iiber 
die gestorten FRANCKschen Kurvcn zweier stoBender Teilchen benutzt u. dio Stórung 
abgeschatzt. Die bercclinetcn yerbreitornden StoBąucrśchnitte stimmen mit der Er- 
fahrung groBenordnungsmaBig iiberein. Es wird eino wcllenmechan. Deutung des StoB- 
dampfungsvorganges gegeben, boi dem cr ais Umwandlung von Translationscnergie 
in Liehtenergie aufgefaBt wird, in enger Analogie zu den Elektroncnschwingungsbanden 
der Molekule. Statt diskreter Bandcn bei der geąuantelten Kcrnbcwegung in Molekiilcn 
crhalt man in diesem Falle in Form der StoBdampfungsbreite das kontinuierlicho 
Spektrum der Gasbewegung. (Ztsclir. Physik 75. 287—301. 6/4. 1932. Berlin, Univ., 
Inst. f. theoret. Physik.) B o r is  R o s e n .

Ernst Lonn, Bewcis der Eiiideuligkeit der Zcrlegung eiiier Intensiłataliume in ihrc 
Komponenten. Es wird gezcigt, daB das Verf. von D o e t s c h  (C. 1928. II. 1301) zur 
Zcrlegung cincr empir. gegebenen zusammengesetzten Intensitatskurvo in dic einzelnen 
Komponenten eindeutige Resultate liefert. (Ztschr. Physik 75. 348—49. 6/4. 1932. 
Heidelberg.) B o r is  R o s e n .

P. Swings, Uber das Resonanzspeldrum des Schwefeldampfcs. Deckt sich inhaltlich
mit der C. 1930. II. 870 referierten Arbcit. (Sprawozdania i Praco Polskiego Towar
zystwa Ficyznego 5. 29—51. 1930. Warschau, Univ., Inst. f. Experimental- 
physik.) B o r is  R o s e n .

E. Hirschlaff, Uber die Absorptionsbanden von Jod und von Tellur. Das Ab- 
sorptionsspektrum des To wurde in der 2. Ordnmig cincs 1,72 m Konkaygittcrs (Dis- 
persion 4,44 A/mm) untersuclit. Die Schichtdickc betrug 40 cm, dic Temp. wurde von 
480—550° yariiert. Es wurde ein plotzlichcs Unscharfwcrdcn der Serie v" =  0 bei 
/. =  3895 (v' =  21) beobachtct. Dies wird ais Pradissoziation gedeutet. Es wird in 
Analogie mit anderen ahnliehen Molekiilen der 6. Gruppe angenommen, daB die sicht- 
baren Te-Banden einem 3S —3i7-t)bergang entsprechen u. daB es der 32’U-Zustand ist, 
der die Pradissoziation bewirkt. Die Potentialkurven der Molekuło 0 2, S2, Se2, Te2 
werden nach der Formel yon M orse bestimmt u. der Verlauf der Potentialkurvo des 
3Z’lI-Terms in Te aus der Lage u. Scharfe der Pradissoziationsgrenze abgeschatzt. Dic 
Absorptionsbanden des J 2 wurden in der 1. Ordnung (Dispersion 8,88 A/mm) bei 
500—800° untersucht. Etwa 50 Kanten sind zwischen 7000—8000 A gemessen worden. 
Sie lassen sich in das System der sichtbaren J 2-Banden zwanglos einordnen. (Ztschr. 
Physik 75. 315—24. 6/4. 1932. Berlin, Phys. Inst. d. Univ.) B o ris  Rosen.

J. J. Agarbiceanu, Liber die Antislokesterme im Fluorescenzspeklrmti von J 2- 
Unters. des Fluoresccnzspektrums von J 2 bei Anregung mit A =  5461 A. Ergebnisse
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idcnt. mit denen von W o o d  u. K im u r a  (Philos. Magazino 35 [1918]. 252) erhaltencu. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1338—40. 18/4.1932.) L o r e n z .

E. Hirsclllaff, Die Iłcsonanzspektra des Joddampfes bei hohen Tempc.ralv.ren. 
J 2-Dampf yon G00° wurde mit Hg-Bogen bestrahlt u. dic Fluorescenz wurde. unter- 
suclit. Die Hg-Linie 2537 erregt ein selir kraftigcs Rcsonanzspektrum, in dcm man 
15 anti-STOKESselie «. ca. 20 S l’OCKESschc Glicdcr nachweisen kann. In  Riclitung 
groBerer Wellenliingen geht das Rcsonanzspektrum in dic Mc LeNNAN-Bą&den iiber, 
die bei 600° ein weseńtlich anderes Aussehen haben ais bei Zimmertemp. Das Resonanz- 
spektrum laBt sich durch dio gleicho Formel v =  41 900 +  70 v' — 90 v" darstellen, 
wie dio in derselbcn Gegend von PRINGSHEIM u . ROSEN gefundenen Absorptions- 
banden, jedoch fiillt jede 2. Linie aus. Dio Linieli sind nahezu aiguidistant — dio 
Bindung ist sehr harmon. Dio Rcsonanzlinien sind in Dubletts aufgespalten. Zusatz 
von He yerandert das Aussehen des Spcktrums nicht wescntlich. Die Veriindcrung 
der von dem Hg-Bogen angeregten Mc LENNAN-Banden (die neu ausgomessen wurden) 
bei Temp.-Erhohung wird ausfiihrlich beschrieben. Die einzelnen Banden worden ver- 
schicdcn stark beeinfluBt. Die meisten boi Zimmertemp. breiten Banden waren in 
mehrere Tcilbanden aufgespalten, es treten neue Banden auf. Das Aussehen der 
Mc LENNAN-Banden bei hoher Temp. scheint idcnt. zu sein mit dem Aussehen diesor 
Banden bei Edelgaszusatz oder bei elektr. Anregung. Die mit Al-Linio 1990 an
geregten Mc LENNAN-Banden werden dagegen durch Temp.-Erhohung nicht beeinfluBt. 
Es wird dcshalb vermutet, daB die Mc LENNAN-Banden bei hoher Temp. u. Anregung 
mit Hg-Bogen nicht von der Linio 1849 wio boi Zimmertemp., sondern von langwelligerem 
Licht (das in Al-Eunken fehlt) angeregt werden. Das Termschema des J 2 wird dis- 
kutiert, eindeutigc Schliisse sind noch nicht moglich. Dic sichtbare Fluorcscenz des J ,  
wird bei hohen Drueken untersucht. Auch bei roinor Oberflachenfluorcsccnz (77 mm 
Druck) bleibon bei Bcstrahlung mit Hg-Bogon dio Resonanzserien erhalten. Sic lassen 
sich bei He-Zusatz in das yollstandigc Bandenspektrum uberfiihrcn. Bei Druck- 
erhohung wird dio von der griinon Hg-Linio angeregtc Rcsonanzserio starker ab- 
gcschwiicht ais dio von dor gelben angeregtc. Dics kann auf dieselbo Wcisc erklart 
werden wic das ahnliche Verh. boider Serien bei magnet. Auslóschung (vgl. T u r n e r ,
C. 1931. I. 571). (Ztsclir. Physik 75. 325—37. 6/4. 1932. Berlin, Phys. Inst. d. 
Univ.) B o r is  R o s e n .

L. S. Ornstein und B. Baars, Mittlere freie Wcgl&nge, AnregungswakrscheinlichJceil 
undAnregungsfunktion inNatriumdampf. Von einer Aquipotcntial-Oxydkathode werden 
Elektroncn zu einem Gitter auf 4 Volt bcschleunigt u. laufen in eine Anodę, dio einen 
Schlitz yon 2 cm Hohe u. 0,8 cm Tiefe hat. In  diesem kami der Yerlauf des Elcktronen- 
strahls scitlieh yerfolgt werden. Im Rohr befindot sich Na-Dampf von 0,15 mm Druck 
(365°), dessen Anregung zu den D-Linien beobachtct wird. Liings des Schlitzcs in der 
Anodo findet ein exponcnticllcr Abfall der D-Linienintensitat mit zunelimender Ent- 
fernung vom Gitter sta tt; aus dem Halbwcrtsabfall u. dem Na-Druck wird ein StoB- 
radius von l,7-10- 8 cm fiir Elektron gegen Na-Atom borcchnct. Wcitcrhin wird dic 
Gesamtemission (D) gegen eine geeichte Hg-Lampo (gefilterto 5461 A-Linio) durch 
photograph. Schwarzungsmcssung zu 1,4-1010 (Juanten pro sec gemessen; aus der 
Śtrommcssung (zur Anodo 0,36 Amp.) wird damit eine wirksamc Anregung fiir 1% 
der Stófie berechnct. Variation der Beselileunigung ergibt cin 5Iaximum der Anregung 
bei ca. 15 Volt (5% der StóBo liefern jD-Linien) cin Minimum bei ca. 60 Volt. MeB- 
grenzo 75 Volt. Das Intensitatsverhaltnis der Z)-Linien ist stets zu 1: 2 gefunden, nalog 
den /-Werten. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Procccdings 34 . 1259—63.
1931. Utrecht, Physikal. Inst. d. Uniy.) B e u t l e r .

Hans Kopfermann, Uber die Kemmomenłe der drei Bleiisoto-pe. Ausfiihrlielie 
Arbeit zu C. 1 9 3 1 . II. 1825. Dio Struktur mehrerer Pb- u. Pb+-Linien wird ausfiihrlich 
bcschricben u. Termsehcmata werden angegeben. Ais Lichtąuelle dienten mit fl. Luft 
gekiihlto Hohlkathodcn, deren Hohlzylinder mit gewóhnlichem Blei bzw. mit Uran
ii. Thorblei ausgekleidet waren. Die 3 Hohlkathoden wurden nacheinandor auf dieselbo 
Platte projiziert, so daB man die Linien der einzelnen Isotopen ohne weiteres identi- 
fizieren konnte. Die Annahmo tpb207 =  1/2, ipb 200 =  iPb 208 =  0 wird bestatigt 
(das magnet. Moment von Pb 206, Pb 208 botragt hoehstens l/30 des magnet. Momentes 
von Pb 207). Dies zeigt, daB dio beim Aufbau des Bleikerns sich einlagernden Kern- 
elektronen nichts zum mcchan. Moment beitragen. In samtlichen untersuchten Termon 
des Pb u. Pb+ lagern sich dic Schwerpunktc des Pb 207 exzentr. zwisehen Pb 206 u. 
Pb 208, wobei Pb 208 am tiefstcn liegt. Die Abstande A vv, T zwisehen Uran- u. Thor-
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bleikomponenten lasscn sich durch dio Annalime dcuten, daB bei allen p P- u. pD - 
Termen A w ,  T =  0,085 cm-1, bei den dD- u. d-F-Termen A vv,T — 0,02 cm-1, wahrend 
boi den s P-Termen die Abstande verschwindend klcin sind. Es scheint somit, daB allo 
Termo derselbon Konfiguration dieselbe Isotopenaufspaltung (nicht aber dieselbe magnet. 
Aufspalfcung) besitzen. Dies entspricht den experimentollen Ergebnissen bei Tl u. Hg. 
Es wird dara uf liingewiesen, daB die Schwierigkeiten der Deutung des hohen Kern- 
moments i — 9/2 von Bi 209 durch die Ergebnisse dieser Arbeit nocli vergrć>Bert werden. 
In Uranblei tritt stets neben Pb 206 auch die Linie Pb 207 relativ stark auf — eino 
Bcstatigung des Befundes von A s t o n  (C. 1929. I. 2138). (Ztschr. Physik 75. 363—79. 
6/4. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physik. Chemie.) B o r is  R o s e n .

R. Rydberg, U ber das Bajulenspekirum des Quecksilberhydrids. In einom Quarz- 
rohr mit Hg u. 2—5 mm H2-Druck wird eine Gleichstromentladung von 1700 Yolt 
u. 0,6 Ainp. botriebon; Aufnahmo in 2.—3. Ordnung eines groBcn Konkaygittors 
zwischen 2600—4000 A. — 2 neue Banden bei 3496 u. 3644 A, nach Violett abschattiert, 
sind tjbergango -fi'/, (v — 2) — y - 2  (v =  0,1); die Einzellinien dieser Banden zeigen 
Isotopieeffekt olino vóllige Auflosung der Isotopenlinien (Aufl6sungsvermogen ~300000). 
Der Schwingungs-Isotopie-Effekt fiir Hg202H u. Hg200H wird zu 0,13 i  0,02 cm-1 
beobachtet, zu 0,12 cm-1 berechnet. — Bei 3301 A liegt 2i7>/, (v =  3) — y 22  (v =  0), 
nach Rot abschattiert, bei liingercn Wellen dio B andę— y - 2 ( v  =  1) ohno Kante, 
weiter bei 3575 A: 2/7'/, (v — 3) — y  (v =  2) nach Violett abschattiert. — Yom 
Term -II3/, werden die Sehwingungstermo v =  3—6 fixiert; zum Grundterm werden 
die Banden (3 — >- 1) 3026 A; (4 — y  1) 2878 A; (5 — ->- 2) 2823 A u. (6 — 2) 2708 A) 
analysiert, Einzellinien in Tabellon angegeben. In don 2S — -y 2Z-Bandcn [(0— y  0) 
boi 2950 A] werden sehwache Qr Zweigo u. violo andore Intensitatsanomalien gefunden, 
obenso in (0 — >- 1) 3050 A; in "(0 — ->- 2) 3148 A sind dio <3!- u. <32-Zwcige gleich inten- 
siv wie P- u. Tf-Zweigo, in (0 — ->• 4) 3219 A sohr schwach. Ein neuer 2Xn-Term wird 
gefunden, der mit dem Grundterm v — 0 (2807 A) u. v — 1 (2904 A) nach Rot ab- 
sehattierte Banden bildet. Ein weiterer 2Xm-Term liefert zu -£  (v =  0 u. 1) Banden 
boi 2700 u. 2807 A. Die Konstanten der angeregten Terme sind fur alle beobachtetcn 
Schwingungsquanten in Tabollen aufgefiihrt. Es wird vermutet, daB die 211-Terme in 
(3P—)Hg u. (-S—)H dissoziieren; fiir -II3/, ist die Extrapolation zu (3P 2—)Hg moglioh. — 
Eino Stórung tritt zwischen den Termen =/7v, v =  0 u. „II'/, v — 2 fiir .J =  9l/2 bzw. 
10'/2 auf, dio nacli der Theorie von K r o n iG  gedeutet wird. (Ztschr. Physik 73. 74—86. 
24/11. 1931. Stockholm, Physik. Inst d. Univ.) B e u t l e r .

F. L. Mohler, Das Emissionsspckłrutn von melallischem Silbcr unłer Elektronen- 
hombardement und seine Bezielmng zum Absorptionsspektrum. (Vgl. C. 1932. I. 183.) 
In friiheren Veroffentlichungen haben M o h le r  u. B o e c k n e r  gezeigt, daB die sicht- 
baren u. dem Ultravioletten nahen Spektren, die von Metallen emittiert werden, die 
durch Elektronen niedorer Geschwindigkoit bombardiert werden, nahezu gleich stark, 
kontinuiorlieh u. von vergleichbarer Intensitat sind. Hiervon macht das Ag eino Aus- 
nahme. Dort steigt dio Intensitat zwischen 3200 A u. 3600 A auf einen ii bor 10-mal 
so groBcn Betrag wic boi kurzeren WollenUingen. Dio Absorption wachst von einem 
niedoren Wert bei 3200 A zu einom Masimum bei 2500 A an. (Physical Rev. [2] 38. 
1923. 1931. Burcau of Standards.) W o e c k e l .

David M. Dennison und J. D. Hardy, Absorptionsbanden des Ammoniaks, die 
SchwingungeĄ parallel zur Symmelrieaclise enlspreclien. Die NH3-Bande bei 3 /i (Grund- 
frcquenz i’i), wurde mit Echelcttgitter untersueht. Die Absorptiousschicht botrug 6 cm, 
der Druck 1 at. Dio Bandę zeigt eino Dublettstruktur, analog der von B a r k e r  (C. 1929.
II. 1774) bei der Bando 10,5/( (Grundfreąuenz v3) festgestellten), aber mit wesentlich 
geringerem Dublettabstand (ca. 1,6 cm-1, gegen 33 cm-1). Dies bestiitigt die friihere 
Annalime, daB die Dublettstruktur durch VerdoppoIung aller Oscillationsnive<aus be- 
dingt ist. DicTeilniveaus a u. ft (mit symm. bzw. antisymm. Charakter) entsprechen der 
spiegelbildlich vertauschten Lago der N-Atome gcgeniiber der Ebeno der II-Atome. 
Der Abstand d v der Niveaus a u. (i wird fiir verschiedene Schwingungsterme qualitativ 
berechnet, u. es wird gezeigt, daB er fiir den oberen Zustand der Grundfreąuenz j'x (<5 j-j) 
wesentlich geringer soin soli, ais der fiir v3 (<51>3). Dies entspricht der Beobachtung. 
<5 )>! ist ungefahr gleich d v0 (Abstand der Terme a u. /S im Grundniveau). Dies iiuBert 
sich darin, daB die der Frequenz v1 entspreohcnde Ramanlinio keine Dublettstruktur
aufweist (Ramanlinien der Parallelschwingungon entsprechen tJbcrgangen a ----y  a bzw.
(i— y  /?, wahrend die Ultrarotbanden Ubergangen zwischen a — y  fi bzw. f i— y a  
entsprechen). Das Tragheitsmomcnt A  wird aus der a — y  [3- bzw. fi — a-Bande zu
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2,84 bzw. 2,81 • 10“'i0 bestimmt. Die Bando bei 3// ist obenso wie dio bei 10,5// eine 
Bando vom Paralleltypus (dio Sehwingungen erfolgon || zur Synnnotrieachse). Fiir NH3- 
Banden von diesem Typus werden die Linienintensitaten bereclinot, indem fl =  (A IG—i ) 
zu —0,412 bestimmt wurde, u. dio Annahme gemacht wurde, daB der Kornspin von H 
gloioh l/a ist, u. daB die in der Natur vorkommenden Zustande solchen Wellenfunktionen 
entspreehen, dereń Schwingungs-Rotations-Kornspintoil antisymm. gegen die Ver- 
tausehung zweier H-Atome ist. Dio gute Ubereinstimmung dor unter diesen An- 
nahmen bereclinoten relativen Intensitaten mit don boobaoliteton zeigt, daB die An- 
nahrnen riehtig sind. (Physical Rev. [2] 39 . 938—47. 15/3. 1932. Univ. of Michi
gan.) , B o r is  R o s e n .

A. Burawoy, Zur Theorie der Bezieliungen zwischen Liclitabsorption und Kon- 
slitution. Vortrag (vgl. auch C. 19 3 1 . I. 424. 1881. II . 1388.) (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 
65 . 941—47. Juni 1932.) Os t e r t a g .

A. Burawoy, Liclitabsorption und Konstitution. IV. (III. vg). C. 1 9 3 1 . II. 1388.) 
Eine Anzahl von Einwendungen, die D il t h e y  (O. 1 9 3 1 . II. 588) gegen die theoret. 
Ansehauungen des Vfs. erhoben hat, wrerden zuriickgewiesen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
947—49. Juni 1932. Leipzig, Univ.) Ost e r t a g .

S. W. Chinchalkar, Magnetische Doppelbrechung und molekulare Anisotropie. 
Yf. berechnet nach der Theorie von L a n g e v in  fur eino Reihe von organ. Pil. aus der 
Co t t o n -MoUTON-Konstanto der magnet. Doppelbrechung u. dem Depolarisations- 
faktor des von den Fil. gestreuten Lichtes die magnet. Anisotropie der Moll. Dio 
berechncten magnet. Anisotropien werden mit den opt. der Diimpfe in Tabellen zu- 
sammengestellt u. ihro Andorungen mit der Einfiihrung bestimmter chem. Gruppen 
verfolgt. — Die mcisten Substanzcn folgen der allgemeinen Regel, daB die Einfiihrung 
einer Gruppe, welche magnet. Doppelbrechung vom gleichen Sinn hervorruft, wie sio 
das Mol. besitzt, sowohl die opt. wio dio magnet. Anisotropie der Verb. z u g 1 e i c h 
steigert bzw. vormindert. Die Einfiihrung einer Gruppe mit entgegengesetzter Doppel
brechung vermehrt die opt., vermindert dagegen die magnet. Anisotropie. (Indian 
Journ. Physics 6. 563—72. 29/2. 1932. Calcutta, Indian Assoc. f. the Cultivation 
of Sci.) Sk a l ik s .

Marcel Cau, Die Anderung der magneto-optischen Effekte beim Durchgang durcli 
diinne Eisenschicliten mit der Schichidicke. (Vgl. C. 19 2 9 . I I . 386.) Vf. berechnet die 
theoret. Worte der magneto-opt. Drehung u. Elliptizitiit fiir auf Glas niedergeschlageno 
Fe-Schiohten yerschiedener Dieke, die senkreeht zu einem magnet. Feld von 10 000 Gauss 
liegen u. senkreeht yon einem polarisierten Strahlenbiindel von X — 546 m/i getroffen 
werden. Die Zunahme der Elliptizitat mit der Sehichtdieke erfolgt raseh, um sich 
dann asymptof. einer Geraden zu nahern. Dio Kurve der Abhiingigkeit der Rotation 
von der Soliichtdieke weicht bei geringen Sehichtdicken erlieblieh von der linearen 
Beziehung ab; die Abweichung der Kurve liegt umgekehrt wie bei der Abhiingigkeit 
der opt. D. von der Sehichtdieke. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 1642—44. 9/5. 
1932.) R. K. Mu l l e r .

Josef Hoffmann, U ber Besirahlungs- und Eigenfdrbungen, sowie Fluorescenzen 
rerschiedener Glaser. (Vgl. C. 19 3 1 . II. 2283.) Es wird yon chem. u. physikal. Verss. 
berichtet, die gelbo bis braune Alkalifiirbung der Silicatglaser verschiedenster Zus. 
gegen Blau bzw. Violett abzuandern. Violette BestrahlungsfiŁrbungen waren an dio 
Ggw. roter Manganiionen neben Manganoionen gebunden. Fiir die blauen Bestrahlungs- 
farbungen mussen Manganomanganiionen yerantwortlich gemacht werden. Es ist 
nieht ausgeschlossen, daB bei der Wiirmebehandlung der die Manganfarbung iiber- 
deckendcn Graufarbung Umladungen erfolgen, wrobei es zu einer, durch Mn(II, III) 
oder analoger MnFe-Struktur bedingten Blaufiirbmig kommt, die erst bei hoheren 
Tempp. (400—450°) zerstórbar ist. An Si02, wie auch an Fe gekettete Mn(II)-Ioncn 
erwiesen sieli ąls bestrahlungswiderstandsfahig. Die Diskussion der Amethystfarbungen 
ergab, daB Alkaliatomfiirbungen ais farbendes Prinzip des Amelhystes ais ausgeschlossen 
gelten kann. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 2 0 5 . 193—204. 8/4. 1932. Wien, Inst. fiir 
Radiumforsch. u. Technol. Gewcrbemuseum.) ICLEVER.

A. Terenin und B. Popow, Uber die Photodissoziation von Alonunolekiilen in Ionen. 
Dio in C. 19 3 0 . II. 1838 beschriebene Photoionisation von Salzdiimpfen dureh kurz- 
w'elliges ultrayiolettes Licht wird weiter untersueht. Die Verss. wurden an einem 
Molekiilstrahl durchgefiihrt u. die gebildeten Ionen wurden massenspektroskop. ana- 
lysiert. Es wurde bei Bestrahlung von T1J u. TIBr eine primare, mit groBer Wahr- 
soheinlielikeit erfolgende Bldg. yon T1+ u. J _ bzw. Br-  gefunden. Die beobaehtete
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Photoionisation ist somit ein Beispiel dafiir, daB Atommolekiile bei Anregung auf dio 
Potentialkurven der Ionenbldg. iibergehen u. in Ionen zerfallen. Die Wirksamlceit 
des Liclites steigt steil zu einem Maxiraum bei 2130 A (5,8 V) fur T1J u. bei 2010 (6,1 V) 
fiir TIBr mit einem langsamen Abfall nach kiirzeren Wellen kin. Da aus thormoebem. 
Daten die Dissoziationsenergie von TU bzw. TIBr in Ionen 5,1 bzw. 5,5 Volt betriigt, 
so wird gefolgert, daB entweder die Ionen mit kinet. Energie (oder mit gleiehzeitiger 
Anregung des Halogenatoms) zerfallen, oder daB die zur Bereehnung der Zerfallsenergie 
benutzten Werte der Elektronenaffinitat (3,5 bzw. 3,8 V fiir J  bzw. Br) nicht riehtig 
sind. Die Werte 3,16 V bzw. 3,4 V seheinen dio Lage des 3\Iaximums besser wieder- 
zugeben. (Ztsehr. Physik 75. 338—39. 6/4. 1932. Leningrad, Photochem. Lab. d. opt.

H. H. Schmidt, Bereehnung der Adsorptionswdrmen fiir atontares Silber und ato- 
mares Halogen an Chlor-, Bram- und Jodsilber auf Orund von pholo-, thermo- und elektro- 
chemischen Daten. (Nacbtrag.) Kurze Ergiinzung zu einer friiheren Arbeit des Vfs. 
(C. 1931. II. 2700). (Ztsehr. wiss. Photogr., Pliotophysik u. Photochem. 30. 321. April

Gladys A. Anslow, Die Dissoziaticm der Carbozylgruppe von Aminosdurcn und 
ahnlichen Subsłanzen durcli ullramolette Absorplion. Vf. suclit aus den expcrimentellen 
Ergebnissen iiber die ultraviolette Absorption von Aminosiiuren (vgl. ANSLOW u . 
P o s t e r ,  C. 1932. I. 913) eine Beziehung zwischen dem Mol.-Gew. der Verbb. u. den 
Preąuenzen des absorbierten Liehtes, die die Dissoziation der Saure bewirken, auf- 
zufinden. Die Dissoziation der COOH-Gruppe, also die Trennung vonH 'u. COO', wird 
bewirkt dureh die Absorption einer Energiemenge, die dio Atomkrafte zwischen dem 
II-Kern u. seinem Elektron u. die Molekularkrafte zwischen H ‘ u. Anion uber- 
winden kann. Um H u. Elektron zu trennen, muB h ve, um H u. Saurerest zu 
trennen, muB h v„ absorbiert werden. vr/ ist die Schwingungsfrcąuenz der Ionen, eine 
Eunktion der Masse des Anions, u. nicht der reduzierten M. des Mol.; denn, damit 
Dissoziation eintritt, miissen die Ionen ais selbstandige Einheiten schwingen. Die 
Frequcnz des Liehtes, das Dissoziation hervorruft, ist daher v — ve +  1/2 n  (f/m )’/>, 
worin vc die Elektronenfrequenz,/die elast. Konstantę der Gruppe u. m die M. des Anions 
ist. Um die Gleichung zu priifen, wird die Absorptionsfrcquenz aufgetragen gegen die 
(Juadratwurzel der reziproken SI. des Anions; es zeigt sich eine linearo Beziehung 
fiir alle friiher (1. c.) untersuchten Verbb., mit Ausnahmo von Cystin. Der Schnittpunkt 
der Kurve mit der Frequenzachse (27 419 cm-1) ist die Grenzfrequenz der B a lm e r -  
Serie; dies zeigt an, daB vor der Dissoziation das Elektron eine n. Bahn des Atoms 
besetzt hat. Aus der Neigung der Kurve ergibt sich die elast. Konstantę zu 26,2-108; 
da dieso annahernd gleich e2/r02 • r (r0 =  mittlerer Abstand, r — Amplitudę) ist, wird r 
etwa 10~12 cm u. die entsprcchende Amplitudę fiir H etwa 10_1° cm. — Die Abweiehung 
bei Cystin erklart sich aus dem Aufbrechen der S—S-Bindung durcli Absorption von 
Liclit der Wellenlange 2500 A. (Physical Rev. [2] 40. 115—16. 1/4. 1932. Smith 
Coli.) L o r e n z .

Melba Phillips, Die Wahrscheinlichkeit der Photoionisation des atomaren Kaliums. 
Im wesentlichen referiert C. 1932. I. 2432. Erganzend wird gezeigt, daB auch die An- 
nahme eines anderen atomaren Eeldes keine Ubereinstinimung mit dem Experiment 
ergeben kann. Zur Erklarung des 2. Maximums in der Ionisierungskurve durch An- 
wesenheit von Moll. ware es notig, bei K2-MolI. einen d f / d E -Wert =  2 anzunehmen 
(vgl. TRUirPY, C. 1932. I. 638), was sehr hocli, jedocli nicht unwahrachcinlich scheint. 
Der Absorptionskoeff. an der Seriengrenze betragt 2-10-20, d f / d E  ist fiir if#-Atonie 
gleich 0,0024, also wesentlich kleiner ais fiir leichtere wasserstoffahnliche Atonie. 
(Physical Bev. [2] 39. 905—12. 15/3. 1932. Univ. of California, Departm. of Phy- 
sics.) B o r is  R o s e n .

H. Dember, fJbcr die Vbrwartsbewegung von Elektronen durch Liclit. ScnOTTKY 
hatte auf die Moglichkeit hingewiesen, daB der vom Vf. beobachtete neue lichtelektr. 
Effekt (vgl. C. 1932. I. 791) vielleicht doch auf eine Sperrseliichtwrkg. zwischen dem 
Halbleiter u. dem Materiał der distanten Elektrodę zuriickzufiihren sei. Um die Spcrr- 
schichtwrkg. mit Sicherheit ganz auszuschlieBen, ersetzt Vf. die gutleitenden Elektroden, 
die bisher an den Halbleiter angelegt waren, dureh Isolatoren. Durch den angelegten 
Isolator konnen die vom Lieht yorwartegetriebenen u. aufgehauften Elektronen nur 
influenzierend wirken. Ein LichteinfluB ist auch hier deutlich zu erkennen, u. zwar 
wieder in dem Sinne, daB das Liclit die Elektronen in der Fortpflanzungsrichtung

Inst.) B o r is  R o s e n .

1932.) E r ie s e r .
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verschiebt. (Physikal. Ztschr. 33. 207—08. 1/3. 1932. Drosden, Physikal. Inst. d. 
Techn. Hoclisch.) SKALIKS.

K. Scharf und O. Weinbaum, Struklurunters-uchung des Kupferozydulgleicli- 
richters. Dor Krystallpliotoeffekt ist durck einen Sperrschichtphotocffekt nicht zu 
erklaren (vgl. D e s ib e r , vorst. Rof.); os solieint aber naheliegend, umgekehrt den 
Spcrrschichtphotooffekt auf eincn ICrystallphotoeffekt zuriickzufuhren. Zur Kliirung 
dieser Erage wird die krystallino Struktur einer Cu20-Gloichrichterplatte, also einer 
Hinterwand-Spcrrschichtphotozelle metallograph. (scliichtweises Abatzcn u. Quer- 
schnittsschliff) u. róntgenograph. untersucbt. — Die beiden Kontakte zu beiden Seiten 
des Oxydu)s liaben ganz yorschiedene Struktur. Der Kontakt an der Cu20-0berflaehe 
wird durch feinkórniges CuO gebildet (dahor sehr gut), dagegen ist der gleichriohtendo 
Kontakt zwischen Oxydul u. Muttcrkupfer von der Art, daB das grobkrystalline Oxydul 
direkt auf der grobkrystallinen geiitzten Cu-Obcrflache aufliegt. Die róntgenograph. 
Unters. zeigt, daB eine Orientierung der Oxydulkrystallo nieht vorhanden ist. Ferncr 
ist aus den Schliffbildcrn crsichtlich, daB die Hinterwandphotozelle, bei welchcr ebenso 
wie boim Krystallpliotoeffekt an Einkrystallen die Elektronen im Oxydul in Richtung 
des Lichtes wandern, in der Durchstrahlungsrichtung aus Cu20-Einkrystallen besteht. 
Dio Unters. einer Vorderwandzelle ergibt hingegen ein andores Bild: Nicht durch die 
Schicht liindurchgehondc Einzelkrystalle, sondern zwei ubereinanderliegendo Schichton 
groBer Oxydulkrystalle. Die Vorderwandzclle wird sich also wie polykrystallines Cu20  
verhalten mussen: Photoelektronen wandern dem Licht entgegen. — Die verschiedene 
Richtung des Photostromcs in Hinterwand- u. Vorderwandzellen findet also auf Grund 
der Ersclieinungen des Krystallphotoeffektes in der verschiedenen krystallinen Struktur 
der Zellen ihre Begriindung. Wahrscheinlich ist der Krystallpliotoeffekt boim Sperr- 
schichtphotoeffekt dio prim. Ersclieinung, den Sperrschichton kommt yielleicht noch 
eine sek. Bedeutung zu. (Physikal. Ztschr. 33. 336—41. 15/4. 1932. Dresden, Techn. 
Hoehsch., Physikal. Inst.) SKALIKS.

P. Hemardinquer, Pliotogalwnisćhe Zellen und Sperrlichtzellen. Leicht verstand- 
liche Beschreibung der Unterss. von BECQEREL u . yon RlGOLLOT u . yon L a n g e .  
(La Naturo 1932. I. 405—09. 1/5.) L o r e n z .

Leon Dubar, Ober die Konslitution des Oxyds von Kupferoxydulgleichrichtern und 
Photozellen. Die Analyse ergibt fast genau dio Zus. Cu20  mit einem moglichen Maximal- 
gch. yon 1,5% CuO. Bei dem loitcnden Cu.,0 (vgl. C. 1932. I. 2317) finden sich unter 
dem Mikroskop klcine nadelfórmigo Krystalle, die beim halbloitenden Cu20  fehlon. 
Die Róntgendiagramme aller Praparate von Cu20  sind gleich. Elektrolyt. Verss. zeigen, 
daB die leitendo Substanz netzartig durch die M. vcrteilt ist. Zusamniengeprefite 
Pulver von Cu20, das auf nassem Wege hergestellt wurde, haben eincn Widerstand 
von 6000 Megohm; halbleitendos Cu20  hat ais zusannnengepreBtes Pulver einen Wider
stand von 1,5 Megohm, leitondes Cu,O von 50000 Ohm. (Compt. rend. Acad. Sciences 
194. 1332—34. 18/4. 1932.) " L o r e n z .

F. Hehlgans, Beitrage zur Physik der Nitróbenzolkerrzelle. V. Beslimmung der 
elektrooplischen Kerrkonslante des Nitrobenzols (A =  5461 A). (IV. ygl. C. 1932. I. 
915.) Um dio Kerrkonstante bestgereinigten Nitrobenzols bei 20° u. einer Liclitwcllen- 
liinge 5461 A zu ermitteln, wurden Aufnahmen der Streifenverschiebung eines B a b in e t -  
Kompensators unter Vorwendung von Gleich- u. Wechselspannungen u. der stat. 
Lichtspanmmgskennlmio einer Kerrzello gemacht. B ei guter Ubereinstimmung der 
nach den cinzelnen Mcthoden erhaltonen MeCwerte ergab sich ais bester Wert der 
Kerrkonstante B — 3,86-10-5 elst. E. (wahrscheinlicher Fehler ±0,9% ). (Physikal. 
Ztschr. 33. 378—82. 1/5. 1932. Forschungsinst. d. AEG.) S k a l i k s .

H. Stanley Allen, Electrons and waves: an introduction to atom ie physics. London: Mac- 
millan 1932. (346 S.) 8°. 8s. Gd. net.

A2. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
W. Graffunder und Erich Heymann, Messungen der D ielektriziłatkcnstanund  

Molekularpólarisation einiger bindrer Fliissigkeiłsgemische. (Vgl. C. 1932. I. 1993.) In 
Gemischen unpolarer Fil. u. einer unpolaren mit einer Dipolfl. hatte sich ergeben, daB 
dic Adsorptionsisotliermen an Holzkohle geradlinig oder gekriimmt sind, je nachdem 
die dielektr. Polarisation des Gemisches linear oder nichtlincar von den Polarisationen 
der Komponenten abhiingt (vgl. C. 1931. I. 37). An Gemischen zweier Dipolfll. liegen 
z war Adsorptionsmessungenyor, dochfehlten bisherMossungen der Polarisationen. Mittels
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einer fruher (vgl. C. 1932. II. 965) bescliriebcnen Soliwebungsmetliode werden jetzt die 
DEE. einer Anzahl Fl.-Gemische bestimmt, u. zur Best. der Polarisation yerwendeti 
Es wurden folgende Gemische einer dipolfreien mit einer polaren FI. untersucbt: 
CCI.I-A., CCl.r Acelon, sowie bei hoherer Temp. (56,7°) Bzl.-A. In solelien Gemiseben 
kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit aus den positiven bzw. negativen Ab- 
weicliungen von der Linearitat auf Assoziation zu Dipolketten bzw. Quadrupolen 
sehlieBen. Bei Bzl.-A. ist eine Kettenassoziation wahrscheinlieh; diese Annabme wird 
dadureh gestiitzt, daB bei bólierer Temp. die Abweiohung von der Linearitat kleiner 
wird. Im Gemisch CClyA. durfte Assoziation zu Quadrupolen yorliegen. Vff. weisen 
darauf hin, dafi die Form der Polarisationskurye zwar dureli Assoziationen, aber nicht 
dureh etwaige induzierte Momente der unpolaren Mol.-Art beeinfluBt wird. — Von 
Gemisehen polarer Fil. ergaben A.-Nitróbenzól, Aceton-Nitrobenzol, )V.-Aceton, IV.-A. 
einen linearen Zusammenhang der Polarisationen; bei A.-Aceton war das Diagramm 
nahezu linear, bei Chloroform-Aceton u. bei Chloroform-A. nichtlinear. Es ergab sich 
durchweg, daB die Kuryen der Molekularpolarisationen in Gemisehen mit 2 polaren 
Komponenten nicht komplizicrter yerlaufen ais in Gemisehen einer unpolaren FI. mit 
einer polaren; die meisten Kuryen yerlaufen monoton, nur in den Chloroform-Gemisehen 
tra t ein Maximum auf. Ob der gckrummte Verlauf der Kuryen dureh Assoziation einer 
der beiden Moll.-Arten oder dureh gegenseitige Bindung derselben yerursacht ist, kann 
nicht allgemein entsehieden werden. Bei den C/ttoro/om-Gemisehen durfte die Ab
weiohung von der Geradlinigkeit einer Anderung des Assoziationszustandes der zweiten 
Komponentę zuzuschreiben sein. Auffallend ist es, daB .4.-Aceton-Gemische eine nahezu 
geradlinige Kurve liefern, obwohl dio beiden Komponenten miteinander chem. reagieren 
kónnen. Bei den Gemisehen mit linearem Verlauf der Polarisationen hat es zwar den 
Anschein, daB keine gegenseitige Beeinflussung der yersehiedenartigen Moll. statt- 
findet; doch deuten die niehtlinearen D.-Konz.-Kuryen, sowie andere Erfahrungen an 
diesen Gemisehen darauf hin, daB trotzdem eine solche Weehselwrkg. stattfindet. Eine 
Beziehung der Polarisationskurven zu den Dampfdruckkurven konnte nicht festgestellt 
werden. (Ztschr. Physik 72. 744—62. 1931. Frankfurt a. M., Physikal. List. u. Inst. f. 
physikal. Chem. d. Univ.) ElSENSCHITZ.

G. Mónch, Bemerkung zur Methode, Dielektrizitdtskonstanten im Schiuingkreis 
zu bestimmen. Bei der Best. von DEE. mit ungedilmpften, rasehen Sehwingungen ist 
es, wie Vf. zeigt, nicht notig, eine geeichte u. in ihrer GróBe yeranderliche Kapazitiit 
zu besitzen u. auch die Kapazitaten der Zuleitungen zu beriicksichtigen. Es genugt, 
eine Kapazitat zu besitzen, von dereń absol. GroBe C man die Abhangigkeit einer linearen 
Funktion a C +  6 von der Kondensatoreinstellung kommt, wobei von a u. b nur ihre 
Unyeranderlichkeit bekannt sein muB. Eine solcho Eichung in willkiirlichen Einheiten 
wird angegeben, eine Eichkurye fiir einen Kreisplatten- u. einen Nierenplattenkonden- 
sator mitgetcilt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 16. 438—42. April 1932. Erlangen, 
Physikal. Inst. d. Univ.) BERGMANN.

C. T. Zahn, Berechnung der Dipolmoinente von Molekulen mit mehreren Achsen 
freier Drehbarkeit. Vf. gibt einen mathemat. Ausdruek fiir das mittlero Dipolmoment- 
cjuadrat eines Mol. mit einem festen System an, das beliebig yiele Achsen freier Dreh
barkeit besitzt. Zur Erlangung des Ausdrucks sind speziclle Annahmen iiber die Dreh- 
winkel nicht erforderlich. Die Methode wird angewandt auf disubstituierte Benzole 
u. Moll. vom Typ C a4 — die ein festes Drehachsensystem besitzen —, ferner auf solche 
mit einem yeranderliehen Aebsensystem wie Athylenglykol. In letzterem Fali wird am 
beąuemsten dio fiir ein starres System geltende Formel wiederholt angewandt, wobei 
jedesmal immer weniger geeignete Freiheitsgrade yernaehlassigt werden. Der Vergleich 
der so berechneten mit den gefundenen Momenten ergibt einen Anlialt dafiir, wie weit 
die Drehbarkeit um die Drehaehsen wirklich frei ist. (Physikal. Ztschr. 33. 400—05. 
15/5. 1932. Leipzig, Physikal. Inst. d. Univ.) B ergm ann.

E. P. Linton und O. Maass, Beslimmung der Dicleklrizitdtskonstanten von Wasser 
und ihres Temperalurkoeffizienten nach einer Resonanzmethode. 2. Mitt. (1. vgl. C. 1931.
1.3334.) Der fruher beschriebene yeranderliche Kondensator wird yerbessert (Einzel- 
heiten im Original) u. so eine groBere Genauigkeit der Messungen erzielt. Es wurden 
folgende DEE. bei 25° bestimmt: W. 79,2, Alher 4,23, Athylenchlorid 10,46, Nitro
benzol 34,9. Ferner wird aus 20 Messungen zwischen 0 u. 50° die Temperaturabhangigkeit 
der DE. von W. bestimmt. Die erhaltene Kurve liiBt sich dureh die Gleiehung:

e, =  79,2 (1 — 0,00428 (t —  25) +  0,0000212 (t —25)2 — 0,00000041 (t — 25)3) 
zwischen 0 u. 25° mit einer Genauigkeit von 1 Promille, zwischen 30 u. 50° mit einer
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solchen von 2 Prómille wiedergeben. D io Verdunnungswa.rme einer Koclisalzlsg. ergibfc 
sich zu 26 Cal, was mit dom Wert von L a n g e  u . M e s s n e r  (C. 1927. II. 790; 1928.
I. 16) ubereinstimmt, der bekanntlich zur DEBYE-HucKELsohen Tlieorie bcsser paBt 
ais dio iiltercn Werte von K o c k e l  (41) u. D r u d e  (33). (Journ. Amor. chem. Soc. 54. 
1863— 65. Mai 1932. Montreal, Canada, Physical Chemistry Labor. of Mc Gili 
Univ.) B e r g m a n n .

R. T. Lattey und W. G. Davies, Der Einfluft von Eleklrolyten auf die Dielektrizitdts- 
konstante des Wassers. I. u. II. Mitt. Experimentelle Melliodik und ein-einwerlige Salze. 
(Vgl. C. 1932. I. 646.) Angaben iiber dio DE. von Elektrolytlsgg. sind bisher sehr 
ungenau, u. zwar wegen der notwendigen Korrektionen u. der Verwendung gediimpfter 
Schwingungen. Eine Obersicht iiber die bishorigo Literatur (vgl. L a t t e y ,  Philos. 
Magazine 41 [1921]. 829) zoigt, daB scheinbar Salzlsgg. cinc geringere DE. haben ais 
W. Bei Verwendung der L.YTTEYschen Methodik fallt dio Notwendigkeit weg, fur dio 
Leitung der Lsg. eine Korrektur anzubringen. Vff. geben auf dieser Basis eine Methodo 
nobst Apparatur zur Best. der DEE. von Elektrolytlsgg. an (Einzelhoiten im Original). 
Es werden bei 18 u. 25° ausgefiihrte Messungen an Lsgg. yon KOI, NaCl, NaF u. KJOn 
wiedergegeben: Der Salzzusatz ruft eine Erhohung der DE. des W. hęrvor, u. zwar 
ist sie proportional der Konz. des Salzes (g-Aquiv. in 1000 g W.) und fiir dio unter- 
suchten Salze gleich. Bei gleicher Konz. ist dio Erhohung bei 18 u. 25° gleich. (Philos. 
Magazino [7] 12. 1111—36. 1931. Oxford, Eleotrical Labor.) B e r g m a n n .

R. T. Lattey und W. G. Davies, Der Einflu/3 von Eleklrolyten auf die Dieleklrizitdts- 
konstante des Wassers. III. u. IV. Mitt. (I. u. II. vgl. vorst. Ref.) E s werden Messungen 
der DE. von  wss. Lsgg. der folgenden Salze wiedergegeben: Mg-Sulfat, Bariumchlorid, 
Ca-Sulfat, Cadmiumbromid, Mg-, Lanthan-, Thorium- u. Zirkonnitrat. Fiir die ersten 
fiinf Salze kann erwartungsgemaB gezeigt werden, daB sich die GroBo A ęp/). (AWellen- 
lange, A rp — l/p  x, p Periodizitiit der venvendeten Schwingungen, x  ein Widerstand in 
der Apparatur) mit der spezif. Łeitfiihigkeit k der Lsg. linear iindert, wobei k aus don 
KoHLRAUSCHSchen Zahlen entnom m en wurde. Die Neigung der gonannten Funktions- 
geraden ist dieselbe wie bei den ein-einwertigon Salzen. Fiir die Aquivalentleitfahigkeit 
von Lanthamiitrat liegen keine yergleichbaren Werte vor. Die aus den Messungen 
sich ergebenden, zwischen 106,6 u. 111,6 łiegenden Werte von A  (— k/K onz.) stimmen 
hinrcichend mit dem von  H e y d w e i l l e r  (Ztschr. physikal. Chem. 89  [1915]. 281) 
angegebenen A 0 (fiir unendlicho Verdiinnung; 111,7) uberein. Die orheblich zu hoch 
gcfundenen A 0-Werte fiir Thorium- u. Zirkonnitrat diirften durch Hydrolyse zu den 
Hydroxyden u. freier Salpetersiiuro bodingt sein. Es ergibt sich, daB mit der Konz. 
ein lineares Ansteigen der DE. statthat, nur bei Ca- u. Mg-Sulfat ist das Ansteigen 
bei hoheren Konzz. nicht mohr lincar. Von don cin-zweiwertigen Salzen besitzen 
Cd-Bromid u. Mg-Nitrat denselben Anstiegwert, Ba-Chlorid einen viel groBeren. Fiir 
ein—drei- u. ein—vierwertigo Salzo ist der Anstieg etwa gleich groB. Der von friiheren 
Beobachtern festgestcllto Abfall der DE. mit der K onz. der Salze — der sehr unsieher 
ist — war durch ein sehr starkes Feld iii der Nachbarschaft der gel. Ionen erkliirt worden, 
so daB ein Volumen der Lsg. gegen das auBere Feld unompfindlich wurde, das nach 
S a c k  (C. 19 2 7 . I. 2886) tausendmal, nach W a ld e n  u . W e r n e r  (C. 19 2 8 . I. 475) 
zehntausendmal so groB sein sollto ais das der Ionen. In  Anlehnung an HEYDWEILLER 
(C. 19 2 5 . II. 2241), der Ansteigen der Brcchung einer Salzlsg. mit der K onz. beobachtet 
u. berechnot hat, daB dio Ionenrefraktionen bei unendliclicr Verdiinnung sich additiy 
yerhalten, wird von Vff. eino Rechnung fur dio DE. durchgefiihrt. Es wird gezeigt, 
daB sieli dio molekulare Polarisation des gel. Stoffes aus experimentellen Daten 
u. der Summo der Polarisierbarkeiten der Ionen ausrechnen liiBt. Fiir KC1 ergibt sich 
Pi =  302,91 ccm bei 18°, fur NaCl 268,7, fiir NaF 266,7, fur K J0 3 302,9, CdBr2 510,0, 
BaCla 673,2, Mg(N03), 513,0, CuS04 573,8, MgSO, 574,0, La(N03)3 1406,6, Th(N03)4 
1478,6, Zr(N03)4 1879,8. Dor boobachtete Effekt der Erhohung der DE. laBt sich auf 
eine Vcrzerrung der Elektrononbahnen ebenso zuriickfiihren wie die Erhohung der 
Mol.-Refr.: Eino tjbertragung der bekannten DEBYEsehen Gleichung fur das H-Atom 
a3 =  2/9 a, wo a die Polarisierbarkeit, a der Radius der ,,yerzerrten“ Elektronenbahn 
ist, auf das KCl-Mol. fiihrt zu dem Ausdruck: ax3 +  a23 =  2/9 a =  pJ6 n N, wo a dio 
Summę der beidon Polarisierbarkeiten, a1 bzw. a2 einen mittleren Radienwert dar- 
stellt. p j  6 Ti AT ist stets gróBer ais a Ł3 -f- a 3, sowohl wenn man fiir die a die W a sa -  
STJERNAschen (Coram. Phys. Math. Soc. Scient. Fenn. 1. 38), wie wenn man dio 
WEBBschen (C. 19 2 7 . I. 686 u. friiher) W erte einsetzt. Genauere Ubereinatirnmung 
kann erstens wegen der noch vorhandenen Ungenauigkeiten nicht erwartet werden,

XIV. 2. 23
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zweitens wegen der tlieoret. unzuliissigen Ubertragung des Faktora 2/9 vom H-Atom 
auf das KCl-Molekiil. (Pki]os. Magazine [7] 13. 444—55. Febr. 1932. Oxford, Electrical 
Lab.) ■ B e r g m a n n .

N. H. Frank, Ober die Theorie der Ihermischen Elekironcncmission. Es wird eine 
Theorie der tlierm. Elektronenemission zwisehen planparallelen Elektroden unter 
EinschluB der Raumladungseffekte entwickelt, mit dem Ziel, die durcli die Quanten- 
theoric eingefiihrten Modifikationen mit einzuscliliefien. (Physical Rev. [2] 38.1918—19.
1931. Massachusetts Inst. of Technology.) WoECKEL.

N. H. Williams und E. W. Thatcher, Ober die tliermische Eleklronenbewegung 
in Leilem. Die Potentialschwankungen an den Enden eines Leiters, die durch statist. 
Anderungen der Ladungsdichte bedingt sind, ermoglichten eine unabhiingigo Best. 
der BoLTZMANNsclien jt-Konstant en. Vff. verbesscrn die Methode u. messen die 
Schwankungen an drei Arten yon Leitern: 1. Metalldrahten, 2. Metallfilmen u. 3. C-Film. 
B ei 1. ist das mittlero Quadrat der Spannungsanderungen vom Widerstand linear 
abhangig. k ergibt sich zu 1,378-10-10 Erg/Grad. (Physical Rey. [2] 40. 121—22. 
1/4. 1932. Univ. of Michigan u. Union Coli.) L o r e n z .

Erich Kretschmann, Beitrag zur Theorie des elektrischen Widerstandes und der 
Supralcilfaliigkeit der Mełalle. Die Arbeit stellt den elektr. Widerstand u. die Supra- 
leitfahigkeit reiner, makroskop. isotroper, fester Metallo in ihrer Abhiingigkeit yon 
Temp., magnet. Feld u. Druck dar. Ausgangspunkt u. Grundlage der Darst. ist der 
in friiheren Abhandlungen des Vfs. (ygl. C. 1928. II. 2105) abgeleitete Satz, daB nur 
durch Austauseh von freien mit gebundenen Leitungselektronen elektr. Widerstand 
in metali, ąuasiisotropen Leitern entsteht, wahrend eine abgeschlossene, dem F e r m i- 
schen Gesehwindigkeitsverteilungsgcsctz _ geliorchende Schar freier Elektronen wider- 
standslos durch den Leiter strómt. — Die Uhereinstimmung zwisehen den so gewonnenen 
theoret. Ergebnissen u. den Beobachtungen ist weitgehend. (Ann. Physik [5] 13. 564 
bis 598. Mai 1932.) Sk a l ik s .

Walter Qvist und Almar Lund, Ober die Pufferwirhmg von Wolframatlósungcn. 
Bei einigen ausgefiilirten jodometr. Titrationen von Na-Wolframatlsgg. mit einem 
Geh. yon K J u. K J0 3 zeigte sich bei Zusatz wachsender Mengen von Vio"n- H2SO,r  
Lsg., daB sich kein freies J  bildet u. daB die Wolframatlsg. eine starkę Pufferwrkg. 
gegen eine Steigerung der Wasserstoffionenkonz. ausiibt. Es wurde daher die Ab- 
hiingigkeit des pn-Wertes von der Konz. der Na2W 04-Lsg. u. die Veranderungen des 
PH-Wertes in mit HC1 bzw. H2S04 angesauerten Lsgg. mit konstantem W 03-Geh. 
untersucht. Es zeigte sich, daB bei Erhohung der Wolframatkonz. von 0,03 auf 0,3 Mol. 
sich der pn-Wert nur von 7,55 auf 8,35 erhóht, so daB man mit Leichtigkeit, unter 
Yerwendung von Na2W 04, Lsgg. yon genau bestimmtem pn herstellen kann. Die Unters. 
des Siiurezusatzes ergab, daB der pn-Wert eine groBe Unempfindlichkeit sogar gegen 
ziemlich bedeutende Zusatze einer stark dissoziierten Siiure zeigt. Bei einer Steigerung 
des Verhaltnisses W 03:N a20 von 1,00 zu 1,20 sinkt der pn-Wert nur um ungefahr 
0,4 Einheiten, etwa glcicli yiel bei allen untersuchten Wolframatkonzz. (Ztsclir. anorgan. 
allg. Chem. 205. 87—94. 8/4. 1932. Abo, Chem.-techn. Inst. d. Akademie.) K l e v e r .

R. Forrer, Ober das Gesetz der diskontinuierlichan Verteilung der Curiepunkte. 
Vf. nimmt an, daB das magnet. Multiplett (vgl. C. 1929. II. 2540) durch die Existenz 
von festen Elektronenbahnen in der auBeren Hiille des Atoms heryorgerufen wird, 
die zusammen ein Elektronenmultiplett von der Symmetrie u. Lagę des magnet. 
Multipletts ergeben. Die einzelnen Bahnen des IMultipletts beriiliren sich, wenn "man 
ihnen Durchmesser zuschreibt gleich dem Abstand der Atomzentren in den betreffenden 
Ebenen. Diese Beriihrungspunkte nennt Vf. „wirksame Kontakte" („contacts effi- 
caees“), u. er stellt die Hypothese auf, daB sie notwendig sind fiir die Entstehung yon 
Ferromagnetismus. — Eine Bestatigung der Hypothese ist zunachst im Nachweis 
zu erblicken, daB in den yerschiedenen ferromagnet. Substanzen die Fe-Atome an- 
nahernd konstanten Abstand (~2 ,8  A) haben. y-Eisen, welches keine Nachbaratome 
in diesem Abstand hat, ist nicht ferromagnet. Die Gesamtzahl N  der „wirksamen 
Kontakte“ steht zur Temp. 0  des Curiepunktes in folgender Beziehung: 0  =  T ^ /N ,  
Der Faktor T x isfc die Temp. fiir einen einzigen wdrksamen Kontakt (N  =  1); er hat 
bei Fe den Wert 301. Diese Gesetz wird an einer Reihe von ferromagnet. Substanzen 
gepriift. Die Konstanz des Faktors rJ \  ist in Fe- u. Mn-Yerbb. sehr gut. Die Faktoren 
fiir Ni u. Co weichen erheblieh von dem Wert fiir Fe ab. — Das Gesetz gibt eine Er- 
klarung fiir die Tatsache, daB man keine ferromagnet. Substanz kennt, dereń Curie-
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punkt unterhalb gewohnlicker Temp. liegt. Der tiefste Curiepunkt entsprieht e i n e m  
Kontakt u. fiir N  — 1 ist l =  28°. (Compt. rencl. Aead. Sciences 194. 697—99. 
22/2. 1932.) S k a l ik s .

R. Forrer, Bestaligimgen fiir das Oeselz der diskontinuierliclien Verteilung der Curie- 
punkle. Die aus dem yorst. refericrten diskontinuierlichcn tliorm. Gcsetz der Curie- 
punkte berechncte Anzahl N  der Beriihningspunkte der iiuBeren Elektronenbahnen 
wird mit der aus der Raumgitterstruktur zu erwartenden Zakl yerglickan. Der an 
FeS, MnS, Fe4N u. MnNi3 durchgefuhrte Vcrgleieh bestatigt die Theorie. Wenn die 
Fe-Atomc einer Substanz untercinander nicht aąuiyalent sind, kónnen gebrocheno 
Zalilen fiir N  yorkommen. Beispiel: Zementit Fe3C. — Die Curiepunkte ferromagnet. 
Legierungen an der Lósliehkeitsgrenze befinden sich meist in unmittclbarer Niiho 
einer Temp., dic einer ganzen Anzahl von „Kontakten“ entsprieht. Es werden ver- 
sehiedene Beispiele hierfiiir genannt- u. diskutiert. (Compt. rend. Aead. Sciences 194. 
779—81. 29/2. 1932.) Sk a l ik s .

R. Forrer, Das thermische Oeselz der homoopólaren Bindungen. Oeselz der Curie- 
jnmkte und Oeselz der Sclimelzjmnkle. Die „wirksamen Kontakte" (vgl. yorst. Rcff.) der 
Elektronenbahnen benaclibarter gleiehartiger Atome sind gleiGhbedeutend mit homdo- 
polaren Bindungen. Das Gesetz der Curiepunkte ist daker unyerandert gultig auch 
fiir F.F., Transformationspunkte usw. Wenn alle existierenden Kontakte aąuiyalent 
sind, dann bedeutet ihre Zerstorung das Schmelzen des Kórpers. Tritt bei einer be- 
stimmten Temp. eine Anderung der Zabl der Kontakte ein, so ist das eine Umwand- 
lung (Beisoiel: Tl bei 231°). Wenn yerschiedene Arten von Kontakten yorkommen, 
so wird die weniger zahlreiche Art zuerst zei-stórt (allgemein: therm. Anomalie; spe- 
ziell: Curiepunkt, Umwandlungspunkt [Co]), die iibrigen Kontakte hernaeh beim 
Sclimelzen. — Die Priifung des Gesetzes wird nur im Prinzip an einigen Beispielen 
erlautert. Es ist wahrscheinlich auch fiir Verbb. gultig, dio man bisher ais polar an- 
geschen hat (NaCl). Ferner scheint das Gesetz anwendbar zu sein auf die Zers. von 
Verbb. u. auf zahlreiche chem. Rkk. (die ,,Kontakte" miissen therm. zerstórt werden, 
ehe eine Rk. vor sich gehen kann). Vf. ist der Meinung, daB man die Beziehung 
T — T^] / N ais Gesetz des festen Kórpers ansehen darf. (Compt. rend. Aead. Sciences 
194. 868—69. 7/3. 1932.) S k a l ik s .

A. N. Guthrie und M. J. Copley, Das magnetische Moment des Palladiumatoms. 
Vff. liaben einen Stern-GERLACH-Vers. mit Pd unternommen. Das Metali wurde in 
einem W-Ofen yerdampft. Durch zwei Spalte aus Pyrexglas wurde ein Strąki ąus- 
geblendet, der nach Durchgang durch ein inhomogenes Magnetfeld auf einer Glas- 
platte kondensiert wurde. Die Nd.-Bilder wurden ebenso wie die Ag-Bilder bei S t e r n  u . 
GERLACn entwickelt. Der Pd-Atomstrahl wurde in einem Magnetfeld, in dem ein 
H-Atomstrahl 0,04 cm aufgcspalten wurde, nicht yerandert gegeniiber dem Strahl 
ohne Magnetfeld. Das Pd-Atom hat also in seinem Grundzustand das magnet. Moment 
Nuli, d. h. der Grundterm ist iibereinstimmend mit den spektr. Ergebnissen ein 1/S'-Term. 
(Physical Rev. [2] 38. 360—64. 1931. Illinois, Physikal.-chem. Lab. d. Uni- 
yersitat.) SCHNURMANN.

Carol G. Montgomery, Die magnetischen Eigenschaften von kolloidalem Nickel. 
Die magnet. Eigg. kolloidaler Suspensionen yon ferromagnet. Stoffen lassen sich unter 
plausiblen Annahmen bereclmen, wenn gewisse magnet. Konstanten des Ferromagneti- 
kums u. seine PartikelgroBe bekannt sind (vgl. hierzu C. 1932. I. 2820). Dio Theorie 
yerlangt in einem Feld von 3000 Gauss anniihernde magnet. Siittigung fur Suspensionen 
von metali. Ni mit gewóknlieker TeilckcngroBe. Also sollto sieli aus der Intensitat 
der Jlagnetisicrung eines Sols bekannter Konz. die in metali. Form yorhandene Menge 
Ni mit guter Genauigkeit berechnen lassen. — Vf. fiihrtc magnet. Messungen mit einer 
CuRIE-Waage in Feldern von 3500 bzw. 3790 Gauss durch. Dio Ni-Sole wurden nach 
ycrsehiedenen Methodcn kergestellt, die im Original angegeben sind. Nach der magnet. 
Messung wurde der Ni-Geh. mit Dimetkylglyoxim bestimmt. Der magnet, gemessene 
Geh. an m e t  a 11. Ni war in allen Fiillen sebr gering (Maximum: 14,2%), was schlecht 
zu sonstigen Erfahrungen an Ni-Solen stimmt. Vf. halt folgende Erkliirung fiir móg- 
lick: Die Partikeln des Metallsols erkalten bekanntlich ihre Ladungen durch Ad- 
sorption yon Ionen. Die Krafte, welehe diese Ionen binden, miissen chem. Natur sein, 
da die Adsorption selektiy ist. Es seheint plausibel, anzunehmen, daB diese sekwacken 
Bindungen geniigen, um die ferromagnet. Eigg. des Ni zu zerstoren. Andererseits 
sind die Bindungen so sckwaek, daB ekem. oder meckan. Einww. sich aufheben. (Phy
sical Rev. [2] 39. 163—64. 1/1. 1932. Yale Univ. Sloane, Pkysics Lab.) Sk a l ik s .

23*
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R. Chevallier, Magnelisierung ferromagnetischer Pulver in schwachen Feldem. 
Zusammen mit Delsarte wird eino Theoric der Magnetisierung ferromagnet. Pulver, 
die in unmagnet. Materiał (z. B. Basalt) eingelagert sind, in Abhangigkeit von Korn- 
gróBe u. Verdunnung entwiekelt. (Compt. rend. Aead. Sciences 194. 1327—29. 18/4. 
1932.) L o r e n z .

W. Arkadiew, Erwiderung auf die Bemerkungen des Herm M . Wien zu meinem 
Aufsatz: „Uber die Permeabilitdt bei Hochfrequenz.“ Erwiderung auf die C. 1932. I. 
C48 referierte Notiz. (Ann. Physik [5] 13. 636—40. Mai 1932. Moskau, Univ., Magnet. 
L ab.) Sk a l ik s .

W. świętosławski, Beitrag zur Kenntnis bindrer azeotroper Gemische. Vf. unter- 
sucht gemeinsam mit J. Just, L. Wajcenblitt, J. Wuttke und P. Wojtczak Ge- 
mische von CaH6-C2H5-COOCH3, CS2-CH3-COCH3, CaH6-C2H5OH, C0H5-CH3-C2H6OH 
in der 0 .1931. II. 3514 beschriebonon Apparatur. Es wurde festgestellt, daB 
COOCH3 kein azeotropes Gemisch bilden. Der Kp. der anderen Paare wurde bestimmt. 
(Roczniki Chemji 12. 48—57. 1932. Warschau, Physikal.-chem. Inst. d. Techn. Hoch- 
schule.) D. R o s e n t h a l .

A. Walter Hsia, Die thermischen Eigenscliaften einiger Sloffe von hohem Molekular- 
gewicht, mit besonderer Berucksichtigung ilirer Yeruiendung in Kdltemaschinen mit Turbo- 
kompressoren. Untersueht werden Methylbromid, cis- u. trans-Dichlorathylen. CH3Br- 
Dampf ist im Licht haltbar, die PI. zers. sich im Licht unter HBr-Bldg. Gemessen wird 
der Dampfdruck zwischen —76 u. +30°:

logP =  10,3344 — 1375,625/y — 1,110 78-log r  +  8,559- 10~i -T.
Dio D. des fl. CH3Br gehorcht zwischen —60 u. 0° der Gleichung:

D. =  624,98 +  1,1132 (fcit. — t) +  153,72 f/fest. — t 
(ikrlt. =  194°). Dio D. des Oases wird bestimmt u. die Zustandsgleichung aufgestellt: 
v =  8,932 • T/P  — 0,1913/(2yi00)4>9. Berechnet werden die Verdampfungswdrmen 
(+50° 60,46, bei 0° 62,06, bei —50° 62,92 cal/g, beim Kp. etwa 61,94), die Enthalpie u. 
Entropie von Dampf u. PI. Das i-log p-Diagnimm nach M o ll ie r  wird aufgestellt. — 
Fur cis-Diehlorathylen ist:

log p =  11,236 45 — 1702,5468/r — 1,251 37-log T  +  0,000 238 01-T, 
fiir trans-Dichlorathylen ist:

log p  =  1711,4651 — 11,9275/T  —  1,4394-log T  +  0,000 569-T.
Die Verdampfungswdrmen werden berechnet (beim Kp. fiir die eis-Verb. 73,01, 

fiir die trans-Verb. 73,655 cal/g, so daC die TROUTONschen Konstanten 22,00 u. 21,46 
sind). Die spezif. Voll. der Fil. u. der Dampfe werden tabelliert. (Ztschr. ges. Kaltc-Ind. 
38.150—54.167—69.1931. Karlsruhe, Techn. Hochseh., Kiiltetcchn. Inst.) W. A. R o th .

E. F. Fiock und D. C. Ginnings, Die Verdampfungswarme von Wasser bei 50, 70 
und 90°. (Vgl. C. 1930. II. 3714.) Bei 50° werden 2382,0, bei 70“ 2333,9 u. bei 90° 
2283,7 int. Jo ule/g gefunden:

L  =  0,002 562 (374 — 0)2 — 5,883 (374 — 0) +  249,9 )/374 — 0  — 113 |/374 — 0 . 
(Brn-eau Standards Journ. Res. 8. 321—24. Marz 1932. Washington.) W. A. R o th .

A. Becker und K. Vogt, Die Messung vonFlammengeschwindigkeiten. Die Methode 
des Drehspiegels (An d r a d e , Ann. Physik 37 [1912], 3S0) wird durch Verwendung 
eines Mikroskops zu einer Prazisionsmethode zur Messung von Plammengeschwiudig- 
keiten ausgebaut. (Ztschr. Physik 75. 804—08. 6/5. 1932. Heidelberg, Physikal.- 
Radiolog. Inst.) L o r e n z .

Gustav Mie, Elektrodynamik. Lcipzig: Akad. Veiiaf;sges. 1932. (X II, 502 S.) gr. S° =  Hand-
buch d. Experiinentalphysik. Bd. 11, Tl. 1. M. 43.—; Lw. M. 45.—; Subskr.-Pr. nn
M. 36.55; Lw. nn M. 38.25.

As. K olloldchem ie. Capillarchemle.
Rudolf Kohler, t)ber eine Anwendung von dielektrischen Verluslmessungen zur 

Untersuchung kolloidcr Systeme. Ais qualitative Methode der Unters. von Zustands- 
anderungen organ. Kolloide polarer Natur wird die Messung des dielektr. Leistungs- 
faktors bei hohen Frequenzen vorgeschlagen, dereń Theorie u. Methodik kurz erliiutert 
werden. Der bei konstanter Frequenz gemessene dielektr. Leistungsfaktor einer Lsg. 
von polaren Teilchen hat nach D e b y e  ein Maximum bei einer bestimmten Temp., 
dessen Lage vor allem von TeilehengroGe u. Viscositat abhiingig ist. An einem Gemisch 
von Bzl. u. Kolophonium werden zwei derartige, den beiden Komponenten entsprechende
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Maxima gefunden. Dio Mcthodc wird auf dio VcrfoIgung der Zustandsandcrungen 
einer Lsg. von Anilin-Formaldehydkondonsationsprodd. iu Xylol bei Temp.-Bohandlung 
angowendet. Es ergibt sich mit der Daucr der Temp.-Bohandlung eine Abnahmo des 
Maximalwertcs des dielektr. Loistungsfaktors u. eine Verschiebung des Maximums 
nach einem Gebiete hoherer Visoositilt. Ais Ursache kann man an ein allmahlicheś 
Versehwinden von Dipolmolokiilen bei der Temp.-Bohandlung denken. (Kolloid-Ztschr. 
59. 143—50. Mai 1932. Forschungsinst. d. AEG.) E rb e .

Willard H. Madson, Beslimmung der Teilchengrofle von kolloiden Berylliumhydr- 
ozydsolen. Die GróBc der Teilchen eines nach C. 1932. I. 922 hergestellten BeO-Soles 
wird durch direkte Zahlung unter dem Ultramikroskop zu 153,5 m /i (zwischen 147 u. 
160 m /t) bestimmt. (Journ. physical Chem. 36. 855—59. Marz 1932.) L o r e n z .

Herbert L. Davis, Die Dispersion von Aluminiumhydroxyd durch Sauren. Unter- 
sucht wird die Peptisierung von frisch gefalltem Al(OH)., durch HC1, CH3COOH u. 
H jS04. Vollstandige Dispersion eines Mols Al(OH)3 wird durch 0,8 Mol. HC1 odor 
CHjCOOH crreicht, wahrond 5,6 Aquivalente H 2S04 crforderlich sind. Durch allo 
drei Sauren wird ein Teil des Al(OH)3 in ein positiv geladenos kolloides Sol umgcwandelt, 
das durch Elektrolyte ausgefallt werden kann; mit H3S04 wird am wenigsten Sol 
gobildet. Bei groBem SaureiiberschuB entsteht kein Sol mchr; bei bestimmten mittleren 
Konzz. aller drci Sauren entsteht eine Lsg., dio nach Zugabe von Na.SO, nur beim 
Erhitzen oinon Nd. gibt (vgl. G a y -L u ss a c , Ann. Chim. 74 [1810]. 193). Dieso Ndd. 
losen sich mcist beim Abkiihlen wieder auf. Dieser reversible Effekt riilirt von der 
Konkurrenz des Koagulationsvermógens des Sulfats u. der Wanno u. dem Poptisations- 
vermogen der H-Ionen her. Reines Al-Acetat koaguliort tcilwoise u. irreversibcl boim 
Erhitzen, wenn nicht goringo Mengon von Elektrolyten vorhanden sind, dic das Altem 
des Al(OH)3-Nd. yerhindorn. Trockenes A1(0H)3 erfordert zur vollkornmcnen Dispersion 
viel mehr Sauro ais frisch gefiilltes; das Verhśiltnis dor zur Dispergierung erforderlichen 
Mengen H2S04 u. HC1, das boi letzterem etwa 10 ist, betriigt fiir trockenes Al(OH)3 
etwa 4. — CH3COOH besitzt ein viel groBeres Peptisationsvermogen ais HC1, wenn 
man nur dio Dissoziation betrachtet. Dieser grófiero Effekt riihrt von einem Pepti- 
sationsvermogen durch die CH3COOH-Moll. u. von der wachsenden Dissoziation von 
CH3COOH infolge dor Adsorption von H-Ionen durch Al(OH)3 her. (Journ. physical 
Chem. 36. 949—60. Marz 1932. Cornell Univ.) L o r e n z .

T. Moran, Vber das Gefrieren von Oelatinegallerten. Vf. gibt einen tlberblick tiber 
die von ihm u. von W . B. HARDY, CALLOW, H . A. WILSON u. a. ausgefiihrten Arbeiten 
iiber das Gefrieren von Gelatinegallerten. Die wichtigsten Tatsachen, fiir dio der Vf. 
cigene u. fremde Erklarungsyerss. anfiihrt, sind folgendo: Langsames Gefrieren reinor 
Gallerten liefert bei geniigend groBer Oberflacho nur auf der lotzteren eino Abscheidung 
von reinem Eis. Boi schnellercm Abkiihlen entstehen im Innern der Gallerte Kry- 
stallisationszentren, dereń Zahl zu- u. deren GrdBe abnimmt mit abnehmender Gefricr- 
temp., ohno daB ein Maximum der Kernzahl oder Glasbldg. zu beobachten wćire. 
Jo nach den besonderen Bedingungen der Konz. u. Temp. bestelien diese Zentren aus 
reinem Eis oder aus konzentrischen Sehiehten oder Strahlen von abweehselnd Gclatino 
u. fester Lsg. von Eis u. Gelatine. Zwischen den Zentren blcibt homogene Gelatine 
iibrig, dio aber nach dem Gefrieren ebenso wie die feste Lsg. doppelbrechend ist. 
Eiir die Krystallisationsgeschwindigkeit KG. besteht eine krit. Konz. (etwa 2%), 
unterhalb deren sie sehr groB ist, wiihrend sio daruber sehr steil abfallt. Sio ist ab- 
hangig Ton dem pn u. dom Salzgoh. der Gallerte u. nimmt zu mit zunehmender Unter- 
kiihlung. Die absol. Werte der KG. hangen ebenfalls vom pn u. dem Salzzusatz ab. 
Bei langsamem Gefrieren von Gallertscheibehen, wobei sich Eis nur auf deren Ober
flacho abscheidet, laBt sich der W.-Geh. der vom Eis befreiten Gelatinekeme durch 
Analyse feststellen. Er erweist sich unabhiingig von der Konz. der Gallerte vor dem 
Gefrieren u. von der Abkiihlungsgeschwindigkeit u. ist reversibel u. eindeutig bestimmt 
durch die Gefriertemp. Bei — 20° ist ein Grenzwert von etwa 0,5 g W. auf 1 g troekono 
Gelatine erreicht, der bei noch tieferer Temp. nicht mehr unterschritten wird. Enthalt 
dio Gallerte jedoch NaCl, KC1 oder NaN03 verschiedener Konzz., so ist dio Hydratation 
auch unabhiingig von derTemp. u. fiir alle unterauchten Fiille noch etwas geringer ais 0,5. 
Dagegen ist sie boi Ammonsulfat unabhangig von der Temp. 0,69; bei Zucker ist sio 
gcgeniiber der reinen Gallerte erniedrigt, aber nicht so stark wie bei den genannten 
Alkalisalzon. (Kolloid-Ztschr. 59. 217—26. Mai 1932. Cambridge, Vers,-Stat. f. tiefe 
Tempp.) E r b e .
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Kurt H. Meyer, G. V. Slisich und E. Valkó, Die elastischen Eigensćliaften der 
organischen Hochpolymeren und ihre kinetische Deulung. Die durch Temp.-Anderung, 
Quellung u. Entcjuellung bewirkten Veranderungen der elast. Eigg. organ. Hoch- 
polymerer (Kautschuk, Guttapercha, Hydrokautschuk, Kautschukdichlorid u. -di- 
bromid, Polystyrol, Sehnensubstanz, Gelatine, Wolle, Haar, Naturseide, Ccllulosc, 
Cellulosederiw.) werden róntgenograpli. verfolgt. Bei allen ist unter bestimmten 
Bedingungen reversiblc Dehnbarkeit yorlmnden oder zu erreichen, diese ist also eine 
Eig., die sich bei Ycrbb. von groBer Ketten lange, aber ganz yerschiedener cliem. Konst. 
findet. — Zur Erklarung der elast. Eigg. wird a n gen oni men, daB in den gespannten 
Gebilden, die die Neigung zur Kontraktion haben, in der Dehnungsriehtung orientierte, 
sehr lange Hauptvalenzketten yorliegen. Der groBte Teil des Warmeinhalts dieser 
Ketten besteht in Rotations- u. Deformationsbewegungen der einzelnen Atomgruppen 
quer zur Molekulachse, walirend die Yalenzschwingungen in Richtung der Molekiilachse 
einen geringeren Warmeinhalt aufweisen. Die Querbewegungen fiihren zu SteBen 
der einzelnen Ketten gegeneinander quer zur Dehnungsriehtung. Der dadureh ent- 
8tchende AbstoBungsdruck in dieser Richtung ist die Ursache der Zugspannung. 
Der Temp.-Koeff. der Spannung steht mit dieser kinet. Auffassung in Einklang. 
(Kolloid-Ztschr. 59. 208—16. Mai 1932. Ludwigshafcn a. Rh., Hauptlab. d. I. G. 
Farbenindustrie A.-G.) E r b e .

H. Lachs und Karolina Gestel, Ober die KalapJiore.se von kolloiden Kohleldsungen. 
Vff. beschreibcn die Herst. yon Kohlesolen aus Rohrzucker u. konz. Schwefelsaure u. 
ihre Rcinigung durch Ultrafiltration. Die Solc haben hohe Stabilitat, sehr geringen 
Elektrolytgeh. u. hohe Koagulationswerte. Die Tcilchen sind amorph u. wahrscheinlich 
stark hydratisiert. Vff. bestimmen nach der yon K r u y t  u . VAN DER WlLLIGEN 
ansehlieBend an M u k h e r j e e  modifizierten BuRTONschen Methode die kataphoret. 
Wandcrungsgesehwindigkeit der Solo rein u. mit yerscliiedcn konz. Zusatzen yon KC1, 
K 4Fe(CN)6, KOH u. TliCl., u. berechnen daraus das clektrokinct. Potential £. Ein 
reines Sol von der Leitfahigkeit 11,3 ■ 10—0 mit einer Teilchengr6Be yon etwa 140 /ifi 
hat ein f  von 66 mV unabhangig yon der Spannung. Dieses wird selion durch Elektrolyt- 
zusatze, die weit unterhalb der Koagulationswerte liegen, stark yerandert. Mit stei- 
gender Konz. bewirkt KC1 zuerst eine starkę, dann nur noch wenig zunehmende Er- 
niedrigung von 'ę, KOH eine betraehtliche Erhóhung, K1l*'e(CK)c zuerst eine betrachtliche 
Erhohung, dann eine langsamc Abnahme. Das Auftreten emes Maximums scheint 
das typ. Verh. zu sein. — Es wird der Vers. gemacht, diese Konz.-Abhangigkeit yon  f  
in Anlehnung an die Theorie yon S t e r n  zu erklaren. (Kolloid-Ztschr. 59. 170—79. 
Mai 1932. Warschau, Uniy,, Lab. f. physikal. Chemie.) E r b e .

J. A. Y. Butler, Thermodynamik der Oberfladten von Losungen. Yf. sucht dio 
GlBBSschc Behandlung der T herm odynam ik yon Oberflacken wciterzufiihren fiir Lsgg., 
d. li. also unter Bcrucksichtigung der Zus. der Oberflaclie. Ais Ausgang dient die 
Hypothesc, da.B die Unstetigkeit an der Oberfliiche sich nur iiber eine Oberflachenschicht 
von Moll. erstreckt. Eine Reihe der thermodynam. Folgerungen daraus ist in tJber- 
einstimmung mit der Erfahrung (z. B. Sz y sz k o w sk is  G leichung fiir die Oberflaclien- 
sparmung yon Lsgg., dic TRAUBEsche u. die THOMSONsche Regel). Bzgl. Einzelheitcn 
muB auf das Original yerwiesen werden. (Procccd. Roy. Soc., London Serie A 135. 
348—75. 1/3. 1932. Univ. of Edinburgh.) L o r e n z .

Paul Woog, JEinige Eigenschaften der Orientierung der Molekule, und ihre A n
wendung auf die Probleme der Schmierung. (Vgl. C. 1932. I. 2388.) Das Problem der 
Schmierung kann durch folgende Tatsachen gefordert werden: 1. Bei unvollkommener 
Schmierung befindet sich zwischen den reibenden Kórpern nur eine diinne El.-Schicht. 
Die Reibung hangt nieht ab von dereń Viscositat, dagegen von Art, Gestalt, Orien
tierung, Haftung an der Unterlage, Verkettung usw. der Moll. der Fl.-Schicht, u. wird 
beeinfluBt durch das feste Wandmaterial. 2, Ein Schmiermittel mit nur einer Molekiilart 
orientiert sich leicht zu einem Film yon groBer Widerstandskraft. 3. Ein Schmier
mittel mit mehreren Molekularten kann der Orientierung groBen Widerstand ent- 
gegensetzKn. So wird die Orientierbarkeit von Moll. von Stcarinsaure oder Palmitin- 
saure yermindert, wenn sie gleichzeitig (nicht nacheinander) mit Olsaure oder Triolein 
auf eine Wasseroberflache gebraeht werden, was sich in einem yergróBerten Flachen- 
bedarf zeigt. Dagegen wird umgekelirt der Fliichenbedarf yon fi. Moll. bei gleich- 
zeitiger Aufbringung mit festen Moll. groBer Breitenausdehnung (Tristcarin) yer- 
ringert. 4. Oltropfen auf einer Schicht orientierter Moll. fiihren rhythm. amóbenartige 
Bewegungen (Ausdehnung u. Zusammenziehung) aus. Die orientierte Schicht er-
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moglicht also ein selir lciclites Gleiten. 5. Die ungcordnct liegenden Moll. einer festen 
Laekhaut kónnen durch "Rcibcn orientiert werden, was daran zu erkennen ist, daB 
sich Oltropfen nicht niehr auf dem Lack ausbreiten. 6. Yeranderungen in der Struktur 
des Oberflackenfilms (z. B. Schmelzen) rufen eine Veranderung der Beibung liervor. 
Sekundare Schichtcn parallel zu dem monomolekularen Oberflachenfilm yergroBern 
die Reibung. 7. Bei der Reibung fester Flachen (z. B. Kohłe oder Stahl) mit zwisehen-
liegender Schmiermittelschicht werden allmahlieli feine Teilchen der festen Substanz
abgerieben u. yermindern die Reibung. (Kolloid-Ztschr. 59. 1—6. April 1932. Haupt- 
lab. der Cornp. Franęaise de Raffinage.) E r b e .

Theodor Ruemele, t)ber die Oberfl&cMmpannung von MeJilsuspensionen. Die 
Oberfliichenspannung yon Mehlsuspensionen in Lsgg. von Milclisaure, Essigsauro u. 
Oxalsaure in Konzz. von 2- bis Viooo'n- wurde nach der stalagmometr. (10 g Mehl) 
auf 75 ccm Saure) bzw. der Blasendruckmethodo (10 g Mehl auf 150 ecm Saure 
bestimmt. Sie nimmt za in der Reibenfolge Essigsauro <  Milclisaure <  Oxalsaure, 
steigt in jedcm Pall mit abnehmender Saurekonz. u. ist bei guten Mehlsorten kleiner 
ais bei schwachoren. Gegeniiber den entsprechenden Saurelsgg. ohne Mehlzusatz sind 
die Werte teils erholit, teils erniedrigt. (Kolloid-Ztschr. 59. 151—52. Mai 1932. Frank
furt a. M.-Hóchst.) E r b e .

Choueroun, Selelelive Permeabililat und Polarisation von Membranen. Im AnschluB 
an friiliero Yerss. (C. 1928. II. 1538) untersucht Vf. das Verh. yon Wanden aus Agar- 
agar, CrCl3, A120 3 u . Graphit in Yiooo n. saurem u. alkal. Medium. Es ergibt sich allgemein 
folgendc Regel: Wenn zwei Lsgg. versehiedener Konz. desselben Elektrolyten durch 
eine Membran bzw. ein poróses Diaphragma in Verb. stehen, polarisiert sieli diese 
Membran nur, wenn die Ladung der Porenwand u. die des leichter beweglichcn Ions 
des Elektrolyten yon gleichem Vorzeiclien sind. (Compt. rend. Aead. Sciences 194. 
1651—53. 9/5. 1932.) R. K. M u l le r .

R. L. Peek jr. und D. A. Mc Lean, Einige physikalische Ansdtze fiir die Theorie 
des plastischen Fliefiens. Bei den bislier prakt. angewendeten Untersuchungsmethoden 
werden die mechan. Eigg. dor Materialien nur bei stationaren Strómungen beobachtet. 
Daher ist die Entscheidung zwischen ycrschiedenen theoret. Ansatzen nur in bc- 
schranktem AusmaBe móglieh. Man kann entscheiden, ob die Schubspannung lediglich 
yom Gcschwindigkeitsgefallc abhangt oder ob eine Abhangigkeit der Schubspannung 
yon der Deformation besteht, ob Gleitung auftritt. Ferner laBt sich entscheiden, ob 
die Substanzen FlieBfestigkeit haben. Fiir Stoffe mit FlieBfestigkeit schlagen Vff. 
ein neues FlieBgesetz vor, in welehem dio FlieBfestigkeit bei Beginn des FlieBens groBer 
angenommen wird ais dio wahrend des FlieBens w-irksame innere Spannung. Fiir Stoffe 
oline FlieBfestigkeit wird ein Reibungsgesetz yorgeschlagen, welches eine yeranderliehe 
Viscositiit yorsieht. (Journ. Rlieology 2. 370—84.) E is e n s c h it z .

F. Erbe, Bloekierungsplianomene bei UUrafiltern. Es wird ein App. beschrieben, 
der fiir DurchfluBverss. mit Fil. an Ultrafiltermembranen geeignet ist. Fur den Durch- 
tritt von Fil. durch Membranen werden die mogliehen Abweichmigen yom P o is e u il l e - 
schen Gesetz diskutiert u. an Cellulose- u. Nitroeellulosefiltern fiir den Durchtritt 
von W. u. Isobutanol experimentell gepriift. Dabei wird gefunden: 1. Turbulenz- 
reibung tritt nicht in Erscheinung. 2. Wenn dio Fil. nicht yorfiltriert sind, setzen sie 
auf den Filterflachen eine Schicht yon Schwebestoffen ab, die den Durchtritt in be- 
stimmter Weise hemmt. 3. Sehr weiche Ultrafilter mit einer Drahtnetzunterlago 
erleiden bei der Filtration eine mit dem Druck zunehmende reyersible Deformation, 
dereń Gleichgewichtszustand sich rasch einstellt. 4. Eine durch auftretende Stromungs- 
potentiale hervorgerufeno elektroosmot. Hemmung des Durchtritts ist nicht feststellbar. 
5. Die spezif. Durchliissigkeit Ds (DurchfluBgeschwindigkeit mai Ziihigkeit pro Druck- 
einheit), die fiir ein bestimmtes Filter fiir alle Fil. eine Konstantę sein sollte, erweist 
sieli dagegen fur Isobutanol bei Cellulosefiltern 2,0—2,1-mal so groB, bei Nitrocellulose- 
filtern 1,2—1,5-mal so groB wie fiir W. — Fiir das Durchpressen einer FI. durch eine 
Membran, dio mit einer anderen mit der ersteren nieht yollkommen misclibaren FI. 
getrankt ist, wird die Giiltigkeit der CANTORsehen Formel diskutiert u. an den er- 
wahnten Filtersorten auf indirektem Wege experimentell nacbgewiesen. Dabei ergab 
sich der Randwinkel zwischen Cellulose u. W., das mit Isobutanol gesatt. ist, zu Nuli. — 
Es wird die theoret. Grundlage fiir dio Ermittlung der statist. Porcnyerteilung in 
einem Filter entwickelt, u. es werden die Mafiregeln besprochen, die nach don Ergeb* 
nissen der oben genannten DurchfluByerss. bei der experimentellen Ausfuhrung dieser
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„Porenstatistik" beaclitct werden iniissen. — Ais Ursacho fiir die erwahnte Versehie- 
denlieit von Dg fiir W. u. Isobutanol werden stabilc Wandschichten aus orientierten 
FI.-Moll. angenommen, die fiir die yerschiedenen Fil. yerschieden dick sind u. dadurch 
die Porenweite yerschieden stark herabsetzen. Aus den DurchfluByerss. konnen 
Schliisse auf dio Diclie dieser Wandschichten gezogen werden. Bei einer Trankung 
der Filter mit W., das mit Isobutanol gesiitt. ist, bzw. mit Isobutanol, das mit W. 
gesiitt. ist, ergeben sich Wandschichten yon besonderem Aufbau. Diese Ergebnisse 
stehen in Zusammenhang mit Bcobachtungen iiber die Sedimentvoll. in Suspensionen 
( O s t w a ld  u . H a l l e r ) .  (Kolloid-Ztschr. 59. 32—44. 195—206. April/Mai 1932. 
Frankfurt a. M., Inst. f. Kolloidfoi'sch.) E r b e .

F. Halin und R. Klockmann, Die Anderung von Glńchgewichten dureh Adsorption. 
Die von B r i n t z i n g e r  u . B e i e r  (C. 1932. I .  2925) geschilderten Erscheinungen sind 
bereits bekannt u. meBbar an der Abflachung des Potentialganges bei potentiometr. 
Titricrungen; sie wurden von den Vff. reebner. u. expcrimentell untersucht. Sind im 
Gleichgewicht A ' +  X ' =  A X  die Komponenten A' u. X ' an sich in den gleichen 
Konzz. a — x =  c yorhanden (so daB c2 das Ldsliehkeitsprod. von A X  darstellt) u. 
werden sie mit denKoeff. a u. |  proportional derKonz. von irgendeinem Adsorbens auf- 
genommen, so stellt sich ein neues Gleichgewicht mit den Konzz. a — c ] /( l +  £)/(l +  a) 
u. x  =  c "|/"(1 +  a)/(l +  |)  ein. Es yersehiebt sich daher das Wendepotential der ent- 
spreehenden Titration, u. der Potentialgang wird abgeflaeht, ais ob ein Stoff mit dem 
groBeren Losliclikeitsprod. e2 =  c- (1 +  a)(l +  |)  yorlage, bleibt aber symm.; nur 
wenn Siittigungserscheinungen auftreten, wird er unsymm. — Wiihrend die Abflachung 
des Potentialganges einer Erliohung des gcl. Anteils oder — bei Siiurc-Basemessungen — 
des hydrolysierten Teiles, also einem scheinbaren Schwacherwerden der Siiuro oder 
Base entspricht, kann die Potentialyerschiebung ein Starkerwerden yortauschen, 
u. zwar iiber den von B r i n t z i n g e r  u. B e i e r  erwahnten Fali hinaus auch bei beliebig 
leicht 1. Stoffen. (Naturwiss. 20. 331. 6/5. 1932. Frankfurt a. M., Chem. Inst. d. 
Uniy.) S k a l ik s .

M. C. Johnson, Druckmessungen zur Unięrsuchung des gegeuseiligen Verhaltcns 
adsorbierler Wasserstoffatome. (Vgl. C. 1932. I. 1642.) Wenn man annimmt, daB nur 
n. H-Atome adsorbiert wurden, kann aus der Druekabnahme in einem geschlossenen 
System u. aus der GróBc der Oberflache auf die Belegung der Adsorptionsschieht ge- 
schlossen werden. Verss. des Vfs. in GlasgefaBen ergeben, daB bei elektrodenloser Ent- 
ladung, die neben n. H-Atomen auch angeregte erzeugt, in einem qcm der Adsorptions- 
sebieht ~ 5 ‘1016 H-Atome maximal yorhanden sind, —1-1016 bei photocliem. Disso- 
ziation des H,, wobei nur n. Atome entstehen. Dies beweist, daB die Adsorptions- 
sehicht nur monomolekular ist. Diese Adsorptionsschieht ist bei n. Temp. stabil, os 
tr itt  keine Druekanderung ein; erst bei 200—300° erfolgt teilweise Desorption. Der 
Abst-and zweier H-Atome uberschreitet den Durchmesser einer n. Elektronenbahn 
nur sehr wenig. Dio Stabilitat der Sehieht nieht-rekombinierendor Atome deutet Vf. 
unter der Annahme, daB die Valenz der Atome dureh dio Adsorption selbst abgesattigl 
ist. Die genaue Analyse des Druckfalls bei der Adsorption deutet aber darauf hin, daB 
eine gewisse Kohasion zwischen benachbarten Atomen besteht. Der gegenseitigen Ab- 
stoBung der H-Atome, die eine Rckombination in der Adsorptionsschieht yerhindert, 
ist also eine Anziehung uberlagert. (Trans. Faraday Soe. 28. 162—65. Marz 1932.
Birmingham, Uniy., Physics Dept.) L o r e n z .

Iw. Kurbatow, Adsorption von Thorium X  an Ferrihydrozyd bei verschiedenem p^. 
Nach H a h n  lassen sich hoehemanierende radioakt. Praparate darstellen dureh Ein- 
gieBen von Lsgg., die RaCL, BaCl2 u. Fe‘“ enthalten, in einen groBen UbersehuB yon 
ŃH3 u . (NH4)2S04 odor (KH.,)jC03. H a h n  u . H e id e n h e im  (C. 1926. I. 2532) geben
an, daB unl. Ra-Salze aus Lsgg. quantitativ niedergeschlagen werden, wenn die Fallung
in Ggw. eines groBen Uberschusses von Fe'" yorgenommen wn-d. Vff. imtersuchen die 
Bedingungen, unter denen die Fallung von ThX quantitativ ist. Die Verss. fiihren zu der 
Aimahme, daB die Fallung des Ra zusammen mit Fe(OH)3 yon der Bldg. einer salz- 
ahnlichen Verb. abhangt, in der Ra das Kation u. Fe(OH)3 das Anion bildet. Zur 
Erzeugung eines hochemanierenden Nd. ist namlich die Ggw. yon SO., oder C03 nicht 
erforderlieh. Bei einer niedrigeren H-Ionenkonz. ais 10“ 7 ist TliX fest am Fe(OH)3 
adsorbiert, bei einer hóheren H-Ionenkonz. steht das urspriinglieh adsorbierte ThX 
im freien Austauseh mit der Lsg. Das Losliclikeitsprod. sollte bei der Herst. nicht iiber- 
sehritton werden, da sich dann Meine Krystalle bilden, also keine gleichfórmigc Vor-
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tcilung mehr bestcht. (Journ. physical Chem. 36. 1241—47. April 1932. Moskau, Univ., 
Chem. Labor.) L o r e n z .

B. Anorganisciie Clieraie.
George M. Karns und H. C. Donaldson, Die Darstellung von jodfreiem Brom. 

Vff. gingen von der Annahmc aus, daB Jod in Brom ais Jodbromid vorhanden ist. 
Dann miiBtc eine Beliandlung mit W. das Jod ais wasserloslicho H J zu extrahiercn 
gestatten. —• Eine Br-Probe, die kiinstlieh auf einen J-Geh. von 0,l°/o gebraeht war, 
wurde mehrfaeh mit Portionen von 500 ceni W. gesehuttelt. Die Unters. ergab, daB 
sich tatsaohlieh nach dieser Methode Brom von gemigender Reinheit fur mikroanalyt. 
Zweeke gewinnen laBt. Die Einw. des W. brauclit liingero Zeit: Es wurde 4-mal je 
3 Stdn. gesohiittelt, beim 5. Małe 6 Stdn., bcim 6. Mało 24 Stdn. Das W. von der
3. Wasehung enthielt noeh 0,04 y Jod pro eem. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 442—44. 
Febr. 1932. Pittsburgh [Penns.], Mellon-Inst. f. Industrial Bes.) SKALIKS.

Martin Kohne, Uber die Frage der ąuantitalwen Zuruckbildung des Jods beim An- 
sauern alkaliach gemachler Jodjodkaliumldsungen. Eine alkal. gemachtc Jodjodkalium- 
lsg. wird beim Ansauern nicht quantitativ zuriickgebildet. Es treten boi Verss. in.it 
0,1-n. Lsgg. Fehler von 0,3—0,5% in tJbereinstimmung mit don Ergebnissen von 
K ing, J e t t e  (C. 19 3 0 . I. 3465) auf, dio bei verd. Jodlsgg. noch groBer werden. Diosc 
verhaltnismaBig geringen Fehler, die dio Methode der jodometr. Best. des Persulfats 
nicht unbrauehbar machon, sind prinzipiell verschiedcn von den abnorm groBen Fehlern, 
die KURTENACKER, K u b in a  (C. 1 9 3 1 . I. 2511) fanden, u. dio wahrscheinlich auf Vcr- 
unreinigungon des verwendeten K J  zuriickzufuhren sind. Die vom Vf. gefundenen 
Fehler sind bei Verss. mit 0,01-n. Lsgg. bei Vcrwendung yon Laugen verschiedencr 
Herst. verschieden groB, so daB auch Verunreinigungen in den Laugen teilweiso ais 
Fehlerquollen angenommen werden kónnen, wenn diese auch nicht analyt. nach- 
gewieson w'erden konnten. Abgesehen von allen diesen durch Verunreinigungen be- 
wirkten Fehlern wird prinzipiell beim Titrieren der nach Erhitzen mit Alkali wieder 
angesiluerten Lsg. weniger Jod wiedergefunden ais vor dem Zusatz des Alkalis. Diese 
Differenz ist wahrscheinlich die Folgo einer geringen Zers. des in der alkal. Lsg. ge- 
bildeten JOH untor Oo-Entw. nach 2 JO' — >- 2 J' +  0 2, oder durch dic Fliichtigkeit 
des in der alkal. Lsg. sieh nach HJO +  J ' ^  J a +  OH' im Gleichgewicht befindenden 
freien J 2 bzw. H JsO beim Erwarmen mit Alkali bedingt. Durch groBe Mengen an- 
wesender Neutralsalzc wird das Gleichgewicht zugunsten des HJO-Zerfalls unter J 2-Bldg. 
verschoben, u. die Differenz infolgedessen stark vergroBert. (Ztschr. analyt. Chem. 88. 
161—70. 1932. Dresden, Elektroehom. Inst. Techn. Hochschule.) R o m a n .

Jacob Cornog und R. A. Karges, Die Herstdłunfi und Eigensclmflen von Jodmono- 
chlorid. Es wird die klass. Methode der Darst. durch Uberleiten von OL-Gas iiber festes 
Jod u. Dest. des Rohprod. zwischen 100 u. 101,5° naehgepruft, wobei die Ausbeute von 
35°/0 auf 85°/o u. dio Reinheit des Prod. durch Vornalimc der Dest. im Chlorstrom erhóht 
werden konnte. Dio Methode ist sehr zeitraubend, u. Vff. wenden daher ein neues Verf. 
nach dem Prinzip von T h o m a s , D g p u is  (C. 1 9 0 6 . II. 848) an, nach wolchem sie sehr 
reines JC1 erhalten: Es wird festes J 2 in gewogener Menge in fl. Cl2 in einer gewogenen 
Flasehe eingetragen, wrorauf der Inhalt fest wird. Bei langem Erwarmen auf Zimmer- 
temp. verdampft das iiborschussige Cl2, u. nach den bekannten Gewichten wird dio noch 
felilende Menge J 2 berechnet u. zugesetzt. Nach 24-std. Stehen in fl. Zustand wird nach
1 oder 2 Rekrystallisationen reines JC1 erhalten, wobei Feuehtigkeit móglichst aus- 
zusclilieBen ist. Beriihrung mit Kork, Gummi u. menschlicher Haut sind auszu- 
schlieBen, da sie stark angegriffen w'erden. Der F. des so erhaltenen JC1 ist 27,19°, in 
guter Ubereinstimmung mit STORTENBECKER (C. 1 8 9 2 . II. 700), nach dessen Methode 
das JC1 analysiert wurde. Die Analysen wiehen im allgemeinen nicht mehr ais 0,1 bis
0,2°/p voneinander u. der theoret. Zus. JC1 ab.

Der Dampfdruck wurde nach der Methode von Sm it h , Me n z ie s  (C. 19 1 1 . I. 617). 
bestimmt zwischen 35 u. 70°, obcrhalb 70° dissoziiert das JC1, weswegen der Kp. nicht 
bestimmt werden kann. Aus den Dampfdruckbestst. wird nach Cl a u s iu s -C l a p e y r o n  
die molekulare Yerdampfungswarme, u. aus der Dampfdruckkurye dio Entropie bei der 
Verdampfung zu 33,4 cal bcrechnet, woraus sich ergibt, daB JC1 eine assoziierte oder 
polaro Fl. ist. — Die spezif. Leitfahigkeit des JC1 wird bei 35° ±  0,1° zu 4572* 10—6 
bis 4589-10-6 rez. Ohm bestimmt. Die spezif. Leitfahigkeit wachst erheblich nach Ein- 
wirken der feuchten Luft durch Bldg. des J 20 5. Lsgg. von KC1 u. NHtCl in JC1 zeigen 
erheblich hohere Leitfahigkeit. Wahrend diese bei KC1 nicht regelmaBig mit der Ver-
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diinnung waehst, vcrhalt sieli NH.,C1 gel. in JC1 wie bei seiner Lsg. in W., wenn auch die 
Aquivalentleitfahigkeit des NH.,C1 in JC1 etwas geringer ist ais in W. JC1 ist also ein 
dissoziierendes Losungsm. (Journ. Amor. chem. Soc. 54.1882—87. Mai 1932. State Univ.

J. Horace Fauli jr. tmd Sven Baeckstróm, Jodmmocldorid in chlom-asserstoff- 
saurer Losung. Dio spezif. Leitfahigkeit einer annahernd 1-n. Lsg. von HC1 wurde bei 
25° zu 0,32405 mho/cm gemessen. Bei Zufugen von JC1, bis die Lsg. 0,14-molal in 
bezug auf JC1 war, sank dio spezif. Leitfahigkeit auf 0,32229 mho. Das JC1 kann also 
in dieser Lsg. nicht zu einem morklichen Betrag in Form von Ionen J+ u. Cl-  yorhanden 
sein, wie im Gegensatz dazu yon PniLBRlCK angenommen wird (ygl. C. 1931.1. 1256). — 
In  Uberfuhrungsyerss. wanderte Jod stets zur Anodo hin, was fiir die Existenz eines 
negatiy geladenon Komplexions (JC12~) spricht. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 620 
bis 621. Febr. 1932. Cambridge [Mass.], Haryard Univ., Chem. Lab.) S k a l ik s .

H. Seifert, Uber fluorluilliga Sauersloffverbindungen. II. (I. vgl. C. 1932. I. 2927.) 
Vf. deutet krystallchcm. Verwandtschaftsbeziehungeir zwisehen yerschiedenen ein- 
fachen Typen echter Fluoroxyverbb. mittels des Prinzips von zweierloi Arten yon 
Fohlstollen in dichten Gittertriigerpackungen in Analogie zum Verhaltnis CaF„ u. 
YF3. Kompliziertero Verbindungstypen von Fluorosalzen u. hydrat, eehto Fluor- 
oxyvcrbb., dio ais W.-Einlagerungsverbb. aufgefaBt werden, lassen sich ais Doppol- 
verbb. mit Schiclitcnbau nach Art der Humitgruppe bzw. der Polyrutile in cinfacho 
u. iibersiclitliche Bauscheinata bringen. Eine Theorie der Konst. saurer Salze wird 
auf die Isomorphie der Ionen F~ u. (OH)-  (GllIMMselier Hydridversehiebungssatz) 
aufgebaut u. gestattet die Einbeziehung von Hydroxoverbb. u. gewissen bas. Salzen. 
Fur eine Reihe yon Fluoroxyverbb., dio friiher ais „eclito“ angeschon wurden, wird 
angenommen, daB sie HF ais „Kryslall}luonuasserstoff“ enthalten u. demgemaB anders 
ais bislier zu formulieren sind. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. 82. 15—30. April 1932. Berlin, Mineralog.-Petrograph. Inst. u. Museum 
der Univ.) K r u m m a c iie r .

Felix Trombe, Darslellwng von eisen- und siliciumfreiem melallischem Lanthan. 
(Vgl. C. 1931. II. 2979.) Vf. gewinnt prakt. remes La durch Elektrolyse eines Bades 
von 60% wasserfreiem LaCl3, 35% KC1 u. 5% gefalltem CaF2 bei 960—980° mit 7 V 
u. einer Stromdichte von ca. 4 A/qem. Ais Anodę dient ein Koliletiegel, in den zum 
Auffangen des ausgeschiedenen Metalls ein Tiegel aus Quarz oder FluBspat eingestellt 
ist, ais Kathode ein rotierender Mo-Stab. Der Si-G!eh. des Prod. betrilgt bei Aiweridung 
eines Quarztiegels 0,3—0,9%, bei Anwondung emes FluBspattiegels <  0,05%, der 
Fe-Geh. 0,006—0,1%. F. 885 ±  5°, D. (in CC14) 6,139, Brinelllmrte 36. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 1653—55. 9/5. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Gustav Jantseh und Ernst Wiesenberger, Zur Kenntnis der hoherwertigen Ver- 
bindungen bei den seltenen Erden. I. t)ber das Lanlhanoxyd. K o l t h o f f  u . E lm - 
QVIST (C. 1931. II. 28) geben an, daB beim Erhitzen von La20 3 an der Luft ein kóheres 
Oxyd entsteht. Vff. mederholen diese Verss. mit einem reinen La20 3; beim Gliihen 
dieses wird keino Gewiehtsveranderung beobachtet. E s gelingfc also auf diesem Wege 
nicht, hohore La-Oxydo zu erhalten. (Monatsh. Chem. 60. 1—7. Mai 1932. Graz, 
Teehn. Hochsch., Inst. f. anorgan.-chem. Technologie u. analyt. Chem.) L o r e n z .

Robert Schwarz und Hermann Giese, iiber die Konstilution der blauen Uber- 
chromsaure. Nach W lEDE (Ber. Dtsch. chem. Ges. 31 [1898]. 516) besitzt die blaue 
Uberchromsaure, die in saurer Lsg. aus Chromat u. H 20 2 entsteht, die Formel HCrOs. 
Da eine Formulierung mit siebenwertigem Cr ausgeschlossen Ist, bleibt nur die Annahme 
einer Verdopplung des Mol. iibrig (I). Mol.-Gew.-Bestst. der Pyridinverb. ergeben 
cinfacho Moi.-GróBe. Die Móglichkeit der Formulierung analog der CAROschen Saure

ais H2Cr05 kann esperimentell nicht gestiitzt werden; von organ. Basen wird nur cin 
Mol. Saure gebunden; bei der Umsetzung mit Ag20  werden zwar 2 Aquivalcnte yer- 
braucht, doch entsteht unter 0 2-Entw. Ag2Cr04. Es wird angenommen, daB die Rk. 
mit organ. Basen ihre Ursaehe in der Bldg. komplexer Additionsyerbb. hat. Vff. sprechen 
der tlberchromsauro also den Saurecharakter ab u. fassen sie ais ein Peroxyd der Formel
II auf. Diese Formel liiBt sich durch folgende Beobachtungen beweisen: Bei der Zers. 
der Pyridinyerb. mit verd. H2S04 entsteht Chromisalz, wobei 3,5 Sauerstoffatomo

of Iowa Chem. Depart.) R o m a n .
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frei werden; 2 CrOs =  Cr20 3 +  7 0. Beim Umsatz mit Ag20  werden 2 Sauerstoff- 
atome frei; Cr05 =  Cr03 +  2 0. Bei der Titration mit KMnO., in neutraler Lsg. bildet 
sich Chromat unter Verbrauch von 4 Aquivalcnten KMnO,,; CrOG +  2 H20  =  Cr03 +
2 Ho02; 2 HjOj +  2 0  =  2 H 20  +  2 0 2. — Die Umsetzung mit Pyridin u. ii. ist ais 
Einlagerung in den koordinatiy ungcsatt. Komplcxkern aufzufassen (ŃI). Die Loslich- 
keit u. Bestandigkeit von CrOr> in ath. Lsg. durfte auf dio Bldg. eines Atherates zuriick- 
zufuhren sein. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 871—76. 4/5. 1932. Frankfurt a. M., Univ. 
Chem. Inst., Anorgan. Abt.) L o r e n z .

T. K arantassis und L. Capatos, Wirkung von Ammoniak und Aminen auf Oer- 
maniumletrajodid. Beim Versetzen der CCl.,-Lsgg. von Gej., mit NH3 oder Aminen 
cntstchen folgendo Verbb.: GeJ,„ 8 NH3; G ej,, 6 C2H6NH2; GeJ„ 10 (CaHr,)2NH; 
Gej,, 5 (C2H5)3N ; GeJ,, 4 C„H,NH2; Gej,, 6 CH3C0H,NH2; GeJ4, 10 C„H,N. (Ćompt. 
rend. Acad. Sciences 193. 1187—89. 1931.) L o r e n z .

C. Mineralogisclie und geologische Chemie.
H enri Brasseur, Die Struktur von Azurit. Die Struktur wurdc aus Drehkrystall- 

aufnabmen u. Absolutmessungen mit dem Spektrometcr bestimmt. a — 4,96 +  0,01; 
b =  5,83 +  0,005; c =  10,27 ±  0,01 A. 2 Moll. [2 CuC03-Cu(0H)2] im Elementar- 
korper. Raumgruppe C2A5. DieParameter wurden aus Intensitatsbetrachtungen allein 
bestimmt (vgl. Original), doeh ist die so gewonnene Struktur nicht v5llig befriedigend. 
Es gibt zwei Arten von Cu-Atomen; die in zweizahliger Lage sind von jo 4 O-Atomen 
(zu 4 yersehiedenen C03-Gruppen gehórig) u. je 2 OH-Ionen uingebcn; die Cu-Atomo 
in yierziihliger Lage haben 3 O-Atome (aus 3 yersehiedenen C03-Gruppcn) u. 2 OH- 
Ionen um sich. (Also Koordinationszahl 5, was etwas ungewohnlieh ist.) Die Dimcn- 
sionen der C03-Gruppe sind die von B rag g  bestimmten. GroBe u. Vorzeiclien der 
Doppelbrechung des Azurits werden dureh das Strukturmodell richtig wiedergegeben. 
(Ztsehr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallpliysik, Kristallehem. 82. 195—209. 
Mai 1932. Liittich, Manchester, Pasadena.) S k a ł ik s .

Linus Pauling und L. O. Brockway, Dic Kryslallslruklur von Chaleopyrit, 
CuFeS2. Unterss. nach der Schwenk- u. LAUE-Methode ergaben, daB dio friilier be- 
stimmte Struktur (vgl. BuRDICK u. E l l i s ,  Journ. Amer. chem. Soc. 39 [1917]. 2518; 
G ross u. G ross, C. 1924. I. 1347) unrichtig ist. Der neu bestimmte tetragonalo 
Elementarkorper bat die Kanten a =  5,24 u. c =  10,30 A; er cnthalt 4 Moll. CuFcS.,. 
Raumgruppe D2d12 — 2 d. Cu in 0 00, 1/20 1U, 1/a V» Vs> 0 J/2 ; Fe in 0 0 ł/z.
V, 0 3U, V. l/a 0, o V, 1U> S in 1/4 « V„ U 3/4 7s» 3U « v 8. « V« 7/s. 3U lU +  « 5/s. XU+ 
u 1/4 a/8, ’/ , ■/2 — u 5/8, 1/2 — u 3U 3/S. u — 0,27 ±  0,01. Dio Struktur ist ahnlicb 
Sphalerit (ZnS). Jedes S-Atom ist dicht umgebcn yon 4 Mctallatomen, 2 Cu u. 2 Fe, 
die in den Ecken eines nahezu regidaren Tetraeders liegen. Analog ist jedes Metall- 
atom von 4 S umgcben. Cu—S =  2,32 ±  0,03 A. Fe—S =  2,20 +  0,03 A. (Ztsehr. 
Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallpliysik, Kristallehem. 82. 188—94. Mui 1932. 
Pasadena, California Inst. of Technology.) SKALIKS.

M. J . Buerger, Die Kryslallslruklur von Lollingit, FeAs2. Aus Dreh- u. Schwenk- 
aufnahmen wurdo folgender Elementarkorper bestimmt: a =  2.85, 6 =  5,25, c =  5,92 A. 
Raumgruppe VA12. Fe-Atome in den Symmetriezentren 0 0 0 u. 1/2 1/2 1/2. As-Atomo 
auf Spiegelebenen in 0 u v, 0 i  ii, L/i 1/2 — u 1/2 +  v, 1/2 J/2 +  u 1/2 — v. u =  0,175 
±  0,005, v — 0,361 ±  0,005. Lollingit hat also Markasitstruktur, vgl. C. 1931. II. 
3195. Das Gitter seheint aus nichtionisierten Atomen aufgebaut zu sein; Radius des 
Fe-Atoms: 1,12 A, Radius des As-Atoms: 1,24 A. (Ztsehr. Kristallogr., Kristall
geometr., Kristallphysik, Kristallehem. 82. 165—87. Mai 1932. Cambridge [Mass.], 
Mass. Inst. of Technology.) SKALIKS.

Lewis S. Ramsdell, Eine ronlgenographische Unlersuchung von Psilomelan und 
Wad. Die Unters. von mehr ais 50 Arten des Psilomelans nach der Pulvermethode 
zeigt, daB Mincralicn dieses Namens aus yersehiedenen Substanzen bestehen kónnen. 
Eine Identifizierung yon „wahrcm“ Psilomelan ist nach physikal. Eigg. allein nicht 
móglieh. Das bisher ais Psilomelan bezeichnete Materiał kann sein: a) ,,wahrer“ 
Psilomelan, b) Pyrolusit oder Braunit, c) ein bestimmtes Materiał, das man friiher 
ais Ba-haltigen Psilomelan angesehen hat, d) Lithiophorit, friiher ais Li- u. Al-haltigc 
Varietat des Psilomelans betraehtet, nach dem Róntgenogramm jedoch ein definiertes 
Minerał fur sich, e) halbamorphes Materiał, wahrseheinlieh am besten ais Wad zu 
bezeichnen, zeigt indessen keine ausgesproehenen Unterschicde gegen den wahren
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Psilomelan. — Das bisłier ais Wad bczeichnete Materiał kann sein: a) Pyrolusit, 
b) ,,wahrer“ Psilomelan, c) unreines Materiał von lialbamorpher Beschaffenheit. 
(Amer. Mineralogist 17. 143—49. April 1932. Michigan, Uniy.) SKALIKS.

0. Miigge, Die Gleitflachę ais Ursache gewisser Verzerrungen am Kalkspat. Aus- 
fiihrlichere Mitt. iiber die 0. 1932. I. 2153 referierto Arbeit. (Ztschr. Kristallogr., 
Kristallgeometr.,Kristallphysik,Kristallckem. 82. 59—71. April 1932. Góttingen.) Sk a l .

Walter Noil, Hydrothermale Synthesa des Muscomts. Ein Beitrag zur Frage der 
Serizitbildung in Tonschiefern. Ausfiihrliche Darst. der C. 1932. I. 3274 referierten 
Unters. Die Umwandlungsgeschwindigkeit des (A120 3- 2 Si02 aq)-Gcls zu Muscovit 
ist gering; eino minimale Bildungstemp. ais Fixpunkt des geolog. Thcrmometers kann 
daher noch nicht angegeben werden. (Nachr. Ges. Wiss., Góttingen 1932. 122—34. 
Góttingen, Minerał.-petrograph. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

L. Kober, Der Ilawpldolomit des mittleren Zechsteins ais Erddlmullergeslein? Vf. 
nimmt mit BoRGER (vgl. C. 1932. I. 932) an, daB das Erdól in Hannover wahrscheinlich 
aus den mcsozoischen, yiclleicht sogar aus noch alteren Schichten stanimt, entgegen 
der Ansicht von F u l d a  (C. 1932. I. 206). In erster Linie warc der Kupferschiefer 
ais pritnares Muttergestcin des Erdols in Bctracht zu ziehen, wenn das Erdol aus dem 
Zcchstein stainmen sollte. (Kali 26. 105—06. 1/5. 1932.) E n s z l in .

Hans Dieter v. Engelhardt, IJber die Entslehung der hezaedrische.n Hohlrdume 
in einigen Mergeldolomilschichlen des Estldndischen Milteldevons. Die Hohhaumo in 
den Mergeldolomitcn sind wahrscheinlich keine Abdruckc ehemaliger Pyritkrystalle, 
da die Zers. des Pyrits stets unter erheblichcr Volumzunahme vor sich gcht, wodurch 
die hesaedr. Umgrenzungen der Hohlraume zerstort worden waren. Vf. fiilltc die Hohl- 
riiume mit Silberamalgam u. lóste nach dem Erharten des Amalgams den Mergcl mit 
HC1 weg. Die so erhaltenen Abbildungen der Krystalle zeigen reine Wiirfelform, jcdoch 
ohne die fiir Pyrit typ. Flachenkombinationen. 2 Modelle zeigten deutlich die Struktur 
von NaCl-Krystallen, wio diese bei Atzfiguren auftritt. Danach diirfte cs sehr wahr
scheinlich sein, daB Steinsalzkrystallo fiir dio Bldg. dieser Hohlriiume vcrantwortlich 
sind. (Ztrbl. Minerał., Gcol. Palaont., Abt. B 1932. 249—51. Mai. Dorpat.) E n s z l in .

Karl Chudoba, Mikroskopische Charaktcristik der gestcinsbildenden Mincralien. Freiburg:
Herder 1932. (VIII, 213 S.) gr. 8°. M. 16.50; Lw. M. 18.— .

D. Organische Chemie.
W. H. Hunter und D. E. Edgar, Telrabromkohlensloff ais BromierungsmiUel. 

Kohlenstofftetrabromid, das nach WALLACH (LlEBIGs Ann. 275 [1893]. 149) oder auch 
nacli H a b e r m a n n  (L ie b ig s  Ann. 167 [1873]. 174) dargestellt werden kann, wirkt 
bei 150—180° im Rohr bromierend. Heptan wird zersetzt, Essigsaure gibt Bromessig- 
siiure — dabei wird (wio hier gewóhnlieh) Bromoform gebildet —, Propionsauro cin 
Gemisch von a- u. /?-Brompropionsaure, Acetylentetrabromid Penta- u. Hexabrom- 
iithan, Pentabromathan in Spuren die Hcxaverb., Bzl. Brombonzol, Toluol Bcnzyl- 
bromid, Athylbenzol 1-Phenyl-l-bromathan, mit einem UberschuB von CBr4 1-Plicnyl-
1,2-dibromathan, Propylbenzol 1-Phenyl-l-brompropan, Cumol wird zersetzt, obenso 
Hydrochinon. m-Xylol gibt oj-Brom-m-xylol bzw. (mit mehr CBrt) m-Xylylendibromid, 
Durol eino a>-Monobromverb. oder eine Additionsverb. mit CBr,, Naphthalin a-Brom- 
naphthalin, Brombenzol p-Dibrombenzol (das seinerscits nicht reagiert), Benzyl- 
bromid Benzal- u .  Benzotribromid, Phenol Aurin (vgl. G o m b erg  u . Snow, C. 1925.
I. 1310), Anilin Pararosanilin (H o f m a n n , Journ. prakt. Chem. 87 [1862]. 226). Es 
ist bemerkenswert, daB in Alkylbenzolen die Scitenkette beyorzugt bromiert wird 
u. daB sich Propylbenzol u. Cumol so verschieden yerhalten — was yielleicht diagnost. 
von Wichtigkeit ist. m-dirigierende Gruppen sclieinen die Rk. mit CBr,, zu verhindern, 
da Nitrobenzol, m-Dinitrobenzol u. Benzoesaure nicht reagiorten. Ais neuo Verbb. 
werden beschrieben: co-Bronidurol, C10H13Br. Kp.4 110—112°. — Verb. Durol-Tetra- 
bromkohlenstoff, aus den Komponenten in CS2, Krystallo vom F. 84—86°. — Benzo
tribromid, C7H5Br3, F. 56—57°. Gibt bei der Hydrołyse Benzoesaure. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 2025—28. Mai 1932.) B e r g m a n n .

Josef Mazur, Die Diclektrizitdtskonstante des flilssigen und festen Diathyllilhers 
und des Nilrobenzols. Aus Messungen der DE. von Diathyliither zwischen —130 u. 
+30,6° ergibt sich, daB die DE. mit sinkender Temp. stiindig wachst (bei 30,6° 4,18) 
u. bei —105,4° ein Masimum (—12,39) besitzt. Dann fśillt sie rapide, um bei —117,2°
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(t)bergang in (len festen Zustand) eine plótzlicho Anderung zu erleiden. Die DE. des 
fcsten Diathyliithere, die von —118,9° ab gemessen wurde, strcbt zu dem Wert 2,04. 
Die Anomalie bei —105,4°, die einer Veranderung im fl. Zustand entspricht, ist bereits 
yon ISNARDI (C. 1923. I . 027) beobaelitet worden. — Nitrobcnzol wurde zwischen 
—65 u. +30° gemessen, bei 30,01° ist dio DE. 35,41, sie steigt bis zu dem Maximum 
38,15 boi 9,6°, dann sinkt sic rapide auf 11,82 bei 7,710°, um schliefilich asymptot. 
dem Wert 2,709 zuzustreben. In der Niihe des Erstarrungspunktes seheint gleichfalls 
noch eino Anomalie aufzutreten. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa 
Ficyznego 5. 181—200. 1931. Warschau, Polytechnikum.) B e r g m a n n .

James F. Norris und George Wayne Rigby, Die Reakiivitat von Atomeri und 
Gruppen in organischen Verbindungen. 12. Mitt. Darstellung und Eigenschaflen gemischter 
aliplialischer Alher, insbesondere sołcher mil lert.-Bulylgruppcn. (11. Mitt. vgl. C. 1931.
I. 769.) Zur Darst. von gemischten Athern bonutzen Vff. die grofle Reaktivitat des 
Hydroxyls im tert.-Butylalkohol u. des Hydroxylwasserstoffs in primiiren Alkoholen. 
Am besten bewiihrte sich Zusatz yon 1 Mol. des crsteren zu cincr sd. Mischung von 
(2 Moll.) A. u. seinem 2,5-fachcn Vol. 15%ig. wss. H2S04; der tert.-Butylathylatlier 
wurde in Form seines, konstant sd. Gemisches mit W. isoliert. Zur Veratherung des 
Isopropylalkohols, der ein viel weniger reaktives OH-Wasserstoffatom besitzt, wurde 
ein gróBerer OberschuC des sek. Alkohols u. ais Katalysator Na-Bisulfat yerwendet. 
Zur Vcriitherung von primaren mit sekundiiren Alkoholen, welch letztere ein viel 
weniger reaktives OH besitzen ais tertiare, inuB man gróBere Mengen H2S04 ver- 
wenden — es entstehen stets alle drei mógliehen Ather, unter denen aber unter ge- 
oigneton Bedingungen der gcmischte yorwiegt. In diesem letzten Fali yerlauft aueh 
die WlLLIAMSONsche Methode mit guten Ausbeuten. — Vff. untersuchcn weiter, 
ob die relativen Festigkeiten der C—O-Bindungen in den gemischten Athern dieselben 
sind wie in den entsprechenden Alkoholen, u. zwar mit Hilfe von Salzsaure, Schwefel
saure, Essigsiiure, Acetylchlorid, Benzoylchlorid u. Essigsaureanhydrid. — Die alipliat. 
Ather sind in wss. Salzsaure mehr oder weniger 1., offenbar unter Bldg. yon Oxonium- 
verbb.; die Lóslichkeit hangt ab von der Saurekonz., der Temp. u. der Festigkeit der 
C— O-Bindungen. Je  labiler die Bindung (gemessen an der Zerfallsgeschwindigkeit) 
um so gróBer die Lósliehkeit, d. h., um so gróBer dio Neigung zur Bldg. yon Oxonium- 
verbb. — tert.-Butylathylather wird von konz. HC1 sehr leicht gespalten: er scheidet 
sofort nach der Auflósung tert.-Butylchlorid ab. Die Messung der Rk.-Geschwindigkeit 
bei 25° (gemessen an dem Vol. des ausgeschiedenen Chlorids) ergab, daB eino Induktions- 
periode yorhanden ist; die Konstanten sowohl der mono- wie der bi-molekularen' Rk. 
fallon rapid ab, sobald 50°/o des theoret. zu erwartenden Chlorids ausgeschieden sind. 
Dio Zeit, die zu 25°/0ig. Ablauf der Rk. nótig ist, betragt bei n-Butylathylather (hier 
u. bei den beiden naehsten auf 1 Mol. 18,8 Mol. HC1) 768 Stdn., bei sek. Butylathyl- 
ather 105, bei Isobutylathyliither 1250, bei tort. Butylathylilther 0,83, bei tert.-Butyl- 
methylatlior 3,5 Stdn. (bei den beiden letzten 10 Moll HC1 auf 1 Mol. Ather). Dio 
Reihenfolge ist dieselbe wio bei der Umsetzung der Butylalkohole mit wss. HBr. DaB 
bei der Umwandlung yon ROH in ROR' Methylalkohol sehneller reagiert ais A., wahrend 
bei der Spaltung yon Athern das umgekehrte der Fali ist, ist darauf zuruckzufiihren, 
daB die relative Labilitat einer Bindung keine inharente Eig. des betreffenden Radikals 
ist. So reagiert tort. Butylchlorid mit W. sehneller, aber mit K J  langsamer ais n-Butyl- 
chlorid. Von konz. Schwefelsaure werden n-Butyl- u. Isobutylathyliither gel., aber 
nicht ycriindert, wahrend tert.-Butylather schncll zers. werden zu Polymeren des 
Isobutylen; bei 0° entsteht fast ausschlieBlich das Trimero. Von h. yerd. H2S04 werden 
dio tert.-Butylather langsam hydrolysiert. Mit Acetylchlorid u. Clilorzink gibt n-Butyl- 
athylilther bei Zimmertemp. zu 34°/„ Butylchlorid u. Essigsaureathylester, zu 58% 
Athylchlorid u. Essigsaurebutylester, bei 60° yorwiegend letztere. Isobutylathylather 
gibt bei gewóhnlicher Temp. vor allem Essigsaureisobutylester u. Chlorathyl, wahrend 
bei 80° yerschiedene Prodd., darunter tert.-Butylchlorid u. Isobutylen entstehen. 
sek.-Butylathylather u. tert.-Butyliithylather geben bei Zimmertemp. ausschlieBlich 
sek.- bzw. tert.-Butylchlorid u. Essigsaureathylester. — Acetanbydrid reagiert mit 
den untersuchten Athern ohne Katalysator uberhaupt nicht, bei Ggw. yon Ćhlorzink 
bei gewóhnlicher Temp. langsam: es entstanden stets beide mógliehen Essigsaureester. 
Aueh Essigsaure-tert.-butylester (iiber seine Darst. u. die des Benzoesiiureesters s. u.) 
wird yon HC1 glatt gespalten in tert.-Butylehlorid u. Essigsaure. — Bei der Synthese 
der tert.-Butylather zumindest diirfte die Auffassung nicht zutreffen, daB die WlLLIAM- 
SONsche Synthese iiber Alkylschwefelsauren yerlauft. Andeutungen fiir ihr Auftreten
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łiaben Vff. nicht gefunden (vgl. B a r b e t , E. P. 10040G [1915] u. 101724 [1916]). 
Wahrschcinlich yerlauft die B k . iiber ein Additionsprod. aus Alkohol u. Scliwefelsaure.

V o r s u c li e. tert. Bulylathylather, CcH140. Darst. wio angegeben oder nach
Ma m o n t e o f p  (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. 29 [1897]. 230). Kp.7C0 73,1°. d2bt =  
0,7364. hd!S =  1,3728. Ist im Gegensatz zu den Angaben von H e n r y  (Rec. Trav. 
chim. Pays-Baś 23 [1904]. 329) auch bei 90° im Rohr gegen Natrium bestiindig. — 
Die folgenden Verbb. wurden analog dargestellt: terl.-Butylmelhyldther, C5H120. Unrein 
darstellbar auch nach HENRY (1. c.) aus Na-tert.-butylat u. Jodmethyl. Kp.760 55,2°; 
d^Ą =  0,7354; n \y-r' =  1,3667. — tert.-Bulylpropyldther, C7H]60. Kp.760 97,4°; d254 =
0,7472; no25 =  1,3830. — tert. 'Butylbutyldther, CBHlsO. Kp.760 1 24°; diii — 0,758; 
n D2S =  1,3928.— tert.-Bulylisopropyldther, C7H10O. Darst. wie angegeben. Kp.7e0 87,6°; 
d2Si — 0,7365; nn25 =  1,3773. — n-Bulyldthylather, C0H11O. Aus Na-Butylat u. Athyl- 
bromid. Kp.7C0 92,3°; d-st — 0,7447; no25 =  1,3798. — sek.-Bulylathylather, CdHj.,0. 
Aus Na-sek.-butylat u. Bromathyl oder aus den Alkoholen mit Scliwefelsaure. Kp.7C0 
81,2®; d25,, =  0,7377; n j25 =  1,3753. — Isobutyldlhyldther, C6H140. Aus Na-Isobutylat 
u. Athylbromid. Kp.7C0 81,1°; nu25 =  1,3739, d-s4 =  0,7323. —■ Iśopropylathylalher, 
C5H120 . Aus den Alkoholen mit Scliwefelsaure, neben den symm. Athern, in langsamer 
Rk. lip . 53—54°; d254 =  0,720. —  Essigsdure-tert.-butylester, C6H120 2. Darst. am besten 
aus Acetanhydrid, tert.-Butylalkohol u. etwas Zinkstaub. Kp.7C0 97,8°; d£6., =  0,8593; 
iid25 =  1,3838. Sd. Methylalkohol gibt bei Ggw. von etwas H2S04 glatt Metbylacetat. 
Aus dem Alkohol entsteht mit Acetylchlorid bei Ggw. mol. Mengen Dimethylanilin 
gleichfalls glatt der Ester, wahrend olme das Amin bei kurzem Kochen 50% Ester 
u. 50% tert.-Butylchlorid, unterhalb 20® nur letzteres entsteht, so daB offenbar primar 
stets der Ester entsteht, der aber von HC1 gespalten wird. — Benzoesaure-tert-butylesler, 
Cu Hł40 2. A us wasserfreiem tert. Butylalkohol u. Benzoylchlorid in Py. Kp.2 96°; 
d254 =  0,9928; n j25 =  1,4896. HC1 u. Scliwefelsaure hydrolysicren glatt, Lauge wirkt 
nicht ein. — Es wird noch die Einw. yon Benzoylchlorid auf die Butylather untersucht, 
die ahnlich, aber langsamer yerlauft ais die von Acetylchlorid, ferner der tert. Bulyl- 
(f}-athoxyathyl)-ather, C8H180 2, Kp.700 147°; dP^ — 0,829, nc25 =  1,4170 beśchrieben. 
(Journ. Amer. chem. Soe. 54. 2088—2100. Mai 1932. Cambridge, Massachusetts, In- 
stitu t of Technology.) B e r g m a n n .

D. Bardan, Einige a.-Olykoldłhyldther und die durch ihre Dehydratisierung erhallenen 
Ketone. In Portsetzung seiner Unterss. (C. 1932.1. 2012 u. friiher) hat Vf. vom a-Athoxy- 
isovaleriansaureester aus einige a-Glykolathyldther vom Typus l i  f i  (OH) ■ CII(OC2IIr:) ■ 
CH(CH3)2 synthetisiert. Diese kónnen durch wasserfreie Oxalsaure, 20%ig. H2S04, 
H • C02H usw. direkt zu den Ketoiien B.,f)H■ CO■ C7/(C7/3)2 deliydratisiert u. hydroly- 
siert werden. Besser ist es jedoch, die Atlier zuerst mittels P ,0 5 zu den Athoxyathylcncn 
zu dehydratisieren u. darauf diese zu liydrolysieren.

V e r s u c li e. Isovalerylchlorid. Isovaleriansaure mit 1,25 Mol. S0C12 18 Stdn.
stehen lassen, bis zur beendeten HCl-Entw. erwarmen. Kp. 114—115,5®. — a-Brom- 
deriv. Durch Eintropfen von 1,1 Mol. Br (W.-Bad). Ohne Dest. weiter yerbraucht. — 
u.-Bromisovaleriansduredthylester. In yoriges iiberschussigen absol. A. tropfen u. bis 
zur beendeten HCl-Entw. erwarmen. Kp.25_,6 89—92°. — a-Athoxyisovaleriansdure- 
dlhylesler. 1 g-Mol. des vorigen in Lsg. von 25 g Na in 250 g A. tropfen, 3 Stdn. er
warmen, A. im Vakuum abdestl, etwas W. u. A. zugeben usw. Kp.3] 73—76®. — 
a - G l y k o l i i t h y l a t h e r :  Diathyl-[dthoxyisobutyl]-carbinol oder 2-Melhyl-3-dlh- 
oxy-4-dthylhexanol-(4), CuH240 2. 6 g Mg mit 60 g absol. A. bedeckcn, 27,5 g C2H6Br 
eintropfen, 4 Stdn. erwarmen, 21,75 g yorigen Esters -f A. zugeben, wieder 4 Stdn. 
erwarmen, mit Eis u. HC1 zers. usw., unyeriinderten Ester durch Verseifen entfernen. 
K p.u 74—77®, bewegliche, angenehm riechende FI. — Dipropyl-[dthoxyisobutyl]- 
carbinol oder 2-Methyl-3-dthoxy-4-propylheptanol-(4), C13H2a0 2. Mit C3H-MgBr. Kp.20 
105—109®. —■ Dibutyl-[dłhoxyisobutyl]-carbi7iol oder 2-Methyl-3-dthoxy-4-butyloclanol-(4), 
Ci5H320 2. Mit C4H9MgBr. Kp.26 143—145®. — Diphenyl-[dthoxyisobutyl\-carbinol oder 
2-Methyl-3-athoxy-4,4-diphenylbułanol-(4), C19H240 2. Mit CGH5MgBr. Gelbes Ol,
lvp.17 204—209®. — K e t o n e :  2-Methyl-4-dthylhexancm-[3), C9Hj80. 10 g obigen ■
Carbinols Cu H240 2 in 15 g Pyridin mit 9 g P20 5 im Bad von 140—150® 3 Stdn. erhitzen, 
dekantieren, Pyridin im Vakuum abdest., Riickstand rektifizieren. Dieses Athylen- 
dcriv. mit 2 Moll. 20%ig. H2S04 3 Stdn. kochen, ausiithern, mit Soda u. W. wasehen 
usw. Kp.?ll5 52—54®, fruchtartig riechend. — 2-Mełhyl-4-propylheptanon-{3), Cn H220. 
Aus Carbinol CI3H280 2. Kp.23 74—78®, angenehm riechend. — 2-Mełhyl-4-butylocta- 
non-(3), Ci3H2GQ. Aus Carbinol Ci5H320 2. Kp.14 116—121°. — 2-Methyl-4,4-di-
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phenylbulanon-(3), C17H180. Aus Carbinol C10H24O2. Griinlichgelbes Ol, Kp.21 159 
bis 165°. (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 33. 25—32. Bukarest., Techn. 
Hocbscb.) LlNDENBAUM.

Catlierine Gunn Le Fśvre und Raymond James Wood l e  Fćvrc, Die Umselzmig 
von Ammonium- und Alkylammoniumsulfiden mit wdsserigtm Formaldehyd. (Ygl. 
L e  F e v k e  u . M a c le o d ,  C. 1931. II. 6 . )  Zur niilieren Aufklarung der 1. c .  beschriebenen 
Rkk. untersuchen Vff. die Einw. von substituierten Amnioniumsulfiden auf wss. CELO- 
Lsgg. bei 0°. Aus mit H 2S gesatt. Metbylaminlsg. u. Formalin erliiilt man sofort einen 
weiBen Nd. (I); das Filtrat scheidet langsam das ,,Mcthylthioformaldin“ (II) von W o h l  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 19 [1S8C]. 2345) aus. I geht in verd. Aceton durch Einw. des W. 
in II, CILO u. CH3-NH2 uber. Athylamin gibt mit CH20 das Athylanaloge von I; 
dieses wird ebenso wie I durch h. Mineralsauren unter Bldg. von Trithioformaldeliyd, 
Formaldehyd u. Aminsalz hydrolysiert. Trithioformaldeliyd entstelit auch bei der 
Hydrolyse der dligen bzw. amorphen Prodd., die man aus Anilin, Hydrazinhydrat, 
Dimethyl- u. Diathylamin mit H'2S u. Formaldehyd erhalt. Aus Piperidin entsteht 
anscheinend Dipiperidinomethylsulfid (III). — Nach der Kondensation der Methyl- 
u. Athylaminderiw. kann man annchmen, daB das NH3-Prod. auf dem Wege iiber 
Yerbb. IY u. V entsteht u. mit groBer Wahrscheinlichkeit ais YI zu formulieren ist. 
Bei Einw. von Mineralsauren entsteht Trithioformaldeliyd. Die Ausbeute an YI geht 
mit steigender Temp. zuruck, weił sieh Formaldehyd dann anderweitig mit NH3, z. B. 
unter Bldg. von Trioxytrimethylamin u. Hexamethylentetramin umsotzt.

I  c h 3. n < ^ > s i i  111 ^ h 10n . c h s)2s
^ C H ,-"  H2C-N(CH3)- c h 3 i y  h s -c h 2-n i i -c h s. o h

h 2c— s - c h 2
i I T I

HN • CH. • N • CII, • Sil

h 2c— -----S-----— CH2
N— c h 2 N

ILC— — s ---- —  CI-L
V e r s u c h e .  Verb. C.JI-NS (I), aus mit H»S gesatt. Metbylaminlsg. u. Form

aldehyd bei 0°. Nadeln aus Aceton, F. 138—139°. Daneben entsteht Melliylthioform- 
aldin (II), Krystalle aus Aceton, F. 65—66°. Entsteht aus I  in wss. Acetonlsg. HC1- 
Salz, F. 193—194° (Zers.). Jodmethylat, aus I oder II u. CH3J, Nadeln, F. 164° (Zers.). 
Methylpilcrat, gelbc Nadeln, F. 238°. — Verb. CJI^NS  (analog I), aus Athylamin, 
H2S u . Formaldehyd, olig. CjHgNS -f HC1, weiB, almlich wie Trioxymethylen. — 
Aus dem amorphen Prod. der Umsetzung von Hydrazinhydrat mit H2S u. CILO wurde 
durch Auskochen mit Pyridin eino bei 248—250° (Zers.) schm. mikrokrystalline Sub- 
stanz erhalten. — DipiperidiiwmelhyUulfid (III), aus Piperidin, H2S u. Formaldehyd 
in W. Krystalle aus verd. Aceton, F. 56°. Wird durch Mineralsauren anscheinend 
nicht hydrolysiert. — Verb. (VI), aus (NH4)2S u. Formaldehyd in verd.
Lsg. unterhalb 25°. LaBt sich unter groBen Verlusten aus Dimcthylanilin umkrystalli- 
sieren; F. 200°. Gibt mit 2 Atomen Br einen krystallinen Nd. (sintert bei 80°, F. 135 
bis 136°), der sich auf Zusatz von weiteren 2 Atomen lir wicder auflost. Gibt mit 
Mineralsauren Trilhioformaldehyd (F. 216°), Formaldehyd u. NH4-Salze; HN03 be- 
wirkt heftige Zers. Beim Aufbewahren der Lsg. in Eg. entsteht eine krystalline Sub- 
stanz (F. 175—176°). (Journ. chem. Soc., London 1932. 1142—48. April. London, 
Univ., Ralph Forster Labor.) O s te r ta g .

F. Adickes und G. Schafer, Kinetik und Slatik der Zerselzungsreakticm des 
Ameisejisaureathylesters durch Natriumdthylal. VII. Uber Anlagemng von Alkalialko- 
holaten an Saureesler. (VI.'ygl. C. 1932. II. 44.) Es wurde die Esterzers. in absolut- 
alkohol. Lsg. bei Tempp. zwischen 35 u. 75° u. bei Konzz. von 1, 2 u. 4 Moll. Atliylat 
in 35 Moll. A. beobaehtet. Hieraus geht schon hervor, daB in diesem Falle die Wrkg. 
des Na-Athylats nicht auf A.-Abspaltung durch das begierig A. aufnehmende Atliylat 
zuriickzufuhren ist. Vielmelir besteht ein Gleichgewicht II • C00C21I6 =  CO +  HO • 
C2H6 =  8360 cal, das entsprechend den therm. Verhaltnissen mit steigender Temp. 
zu ungunsten des Estera yerschoben wird u. dessen Einstellung die katalyt. Wirksamkeit 
des Na-Athylats beschlcunigt. — Sie kann in homogener Lsg. nur in einer Rk. irgend- 
welcher Art, u. sei es nur einer Ladungsyerschiebung im Estormol., bestehen, bei der 
aus Ester u. Alkoholat ein instabiles Prod. entsteht. — Wahrend aus der Gleichgewiclits- 
lago die Existenz von Zwischenverbb. nicht zu erkennen ist, sollte man durch die kinet. 
Unters. eine Entscheidung erwarten. — Da man aber auf alkoh., yerd. Lsgg. angewiesen 
ist u. die Ordnung zeigt, daB durch die Erniedrigung der A.-Menge z. B. auf die Halfte,
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die Zers.-Gcschwindigkeit im Fali II  die des Falles I  nur um 4% iiborsteigen wiirde, 
stiirkere Variationen der A.-Menge aber nicht angebraeht sind, lassen Kinetik u. Statik 
der Esterzers. keinen SchluB auf den Weg der Bk. zu. — Die tatsiiehliche CO-Entw. 
yerlauft wie eine Rk. erster Rechnung, bezogen auf die iiberhaupt bis zum Gleichgewicht

I H-COOCyiL, -f- NaOC2H5 =  HC(ONa)(OC2H5)„ =  NaOC„H5 +  HO-C2H5 +  CO
II H ■ COOCĄ +  NaO‘C2H5 =

C"(ONa)(OC2H5) +  HO-C2H5 =  NaOC2H5 +  HO-C2II5 -f CO . 
entwickelte CO-Menge. Denn die Gleiehgewiehtseinstellung (s. o.) eriolgt in alkoh. 
Lsg. unter der katalyt. Einw. des Na-Athylats, dessen Konz. prakt. konstant bleibt. 
Die Esterzers. muB daher eine Rk. erster Ordnung sein. Die entgegengerichtote Rk. 
der Estersynthese aus CO u. C2H5OH ist, fiir sich betrachtet, dagegen eine Rk. nullter 
Ordnung, da dio A.-Konz. prakt. konstant bleibt u. ebenso die CO-Konz. in der Lsg., 
denn die Zeit bis zur Siittigung der Lsg. mit dem in ihr entwickelten Gas ist ver- 
schwindend kurz.

V e r s u c h s e r g e b n i s s e .  Die Anfangskonz. des Esters ist in den unter- 
suchten Grenzen ohne EinfluB auf die Rk.-Gesehwindigkeit. Die zum Gleichgewicht 
fiihrende Zcrs. des Esters ist also eine monomolekulare Rk. u. die CO-Entw. (Tabcllcn 
u. Figurcn vgl. Original) gehorcht der Formel l/t ln c/(c— x) =  lcv  wobei x die zur Zeit 
t entwickelte, c die insgesamt in Freiheit gesetzte Menge CO bedeutet. Die Reaktions- 
geschwindigkeit ist ferner der Na-Konz. direkt proportional. — Na-Ionen an sich 
(Na-Formiat, Na-Acetat) haben dagegen keine katalyt. Wirksamkeit. Die Wrkg. des 
Alkoholats ist aber doch abhangig yon der Basizitiit des Metalles u. bei K  groBcr ais 
bei Na; Ca-Athylat wirkt noeh schwiicher, bei Al-Athylat konnte keine Rk. fest- 
gestellt werden. Glas u. Nirostadraht wirken nicht katalyt. — Die Geschwindigkeit 
steigt beim tjbergang zu einer um 10° hóhercn Temp. auf das 2,78-fache. Fiir die 
Aktiyierungswarme q ergibt sich der Mittelwert 22,1 kcal. — Beziiglich der Gleich- 
gewichtslage ergibt sich, daB das bis zum Gleichgewichtszustand entwickelte CO- 
Volumen unabhangig von der Na-Konz., abhangig dagegen von der Temp. ist. — 
Versuchsanordnung vgl. Original. — Die Loslichkeit des Natriumformiats in wasser- 
freiem A. u. in alkoh. Na-Athylatlsg. wurde mit W. Brunnert bestimmt. Die Bestst. 
wurden bei 0, 35, 55 u. 78° ausgefuhrt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65 . 950—55. Juni 1932. 
Tiibingen, Univ.) B u s c h .

Bhawan Showkiram Gidvani, George Armand Robert Kon und Clifford 
Rex Wright, Die Struktur der Glutaconsauren und ihrer Ester. III. a.-Carbathoxy- 
glutaconsdureester. (II. vgl. K o n  u . W a t s o n ,  C. 1 9 3 2 . I. 1515.) Die a-Carb- 
athoxyglutaconsaureester yerhalten sich im allgemeinen ebenso wie die von KON 
u. N a n j i  (C. 1 9 3 1 . I. 3102) untersuchten a-Cyanglutaeonsaureester; sie sind, 
wie diese, meist Gemische aus den beiden a,fi- u. ]?,y-ungesatt. Formen I u. II. 
Die Analogie erstreckt sich nicht auf das abnorme Verh. mancher Cyanester 
bei der Alkylierung. Die Carbathoxyester enthalten gemaB den Rcsultaten der 
Ozonisierung nur wenig a,/?-Ester, meist weniger ais die entsprechenden Cyanester. 
Dio Li n STE a  d  - M a y  sche Jodmethode laBt sich nicht zur Best. des Isomerenverhiilt- 
nisses anwenden. Die Carbiithoxyester geben mit NaOC2H5 Na-Deriw. (Na in a), die 
dureh W . unter Riickbldg. des Esters liydrolysiert werden; das AusmaB der Hydrolyse 
hiingt von der Verdiinnung u. von der Aciditat des betreffenden Esters ab. Eine geringe 
Menge Ester bleibt in der alkal. Mutterlauge u. kann daraus dureh C02 abgeschieden 
werden. Die so erhaltenen Es'teranteilo sind von B l a n d  u . T h o r p e  (Journ. chem. Soc., 
London 1 0 1  [1912]. 871) ais „n .“ u. ,,labile“ Ester unterschicden worden. Bei den Cyan- 
estern sind diese Anteile ident. u. stellen Gleichgewichte dar (K o n  u . N a n j i ) ;  bei den 
Carbathosyestern sind nur die „n.“ Ester Gleichgewichtsgemische; die „labilen“ Ester 
bestehen fast ganz aus dem f),y-Ester. Setzt man diesen aus dem Na- oder K-Deriv. 
mit einer schwachen organ. Saure in neutralem Lósungsm. in Freiheit, so erhalt man 
ihn in reinem Zustand; unter diesen Bedingungen geht nur die Keto-Enolumwandlung 
vor sich, das Dreikohlenstoffsystem bleibt unberiihrt, so daB man ein falsches Gleich- 
gemcht erhalt. Die Beweglichkeit der Carbathoxyester scheint demnach nicht groB 
zu sein. Die Alkylierung erfolgt entśpreehend der Konst. der Na-Verbb. stets in a; 
die Angabe yon T h o r p e  (Journ. chem. Soc., London 1 0 1  [1912], 249), daB Carbathoxy- 
glutaeonsaureester (I, R u. R ' =  H) in y-Stellung alkyliert wird, lieB sich nicht naeh- 
priifen, weil die Darst. des Esters nicht gelang. Nach den Verff. von T h o r p e  u . von 
E a s t e r f i e l d  u . S i l b e r r a d  (Journ. chem. Soc., London 85 [1904]. 864) erhalt man 
Gleichgewichtsgemische, dio man bequem aus Isoaconitsaureester (II, R u .  R ' =  H)
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darstellon kann. Isoaconitsiiureester wird in der y-Stellung alkylierfc. — FjCHTER u. 
SCHWAB (L ieb iG s Ann. 348 [1906]. 251) hatten yergeblioh yersucht, storeoisomere 
a-Carboxy-/?-methy]glutaconsaurccster (I u. II, R =  CH3, R ' =  H) darzustellen, indem 
sie Na-Malonester mit /?-Chlorcrotonsaureester u. mit fi-Chlorisocrotonsiiurcester kon- 
densierten; sie erliielten aus beiden Priiparaten dasselbe Sauregemiseh. Vff. fanden, 
daB die beiden Ester Unterschiede in den physikal. Eigg. aufweisen, u. bei yorsichtiger 
Hydrolyse yersehiedcne Methylglutaconsiiuren liefern; der trans-Ester (aus Chlor- 
erotonsaureester) gibt die Saure vom F . 149°, der cis-Ester (aus Chlorisoerotonsaure- 
ester, wahrscheinlich auch aus Tetrolsaureester u. Na-Malonester) gibt die bei 115° 
schm. Saure. Die /5-methylierten Ester bestehcn ihrer BIdg. entsprechend iiberwicgend 
aus II; die Anwesenheit von I  maeht sieh bei der Methylierung bemerkbar, bei der ein 
geringer Teil des Esters unter Abspaltung einer C02C2H5- Gruppc reagiert. Die /?-Phcnyl- 
carbathoxyglutaconsaureester (I u. II, R =  C0H5, R' =  H) yerhalten sich iihnlich. Das 
gelbe Na-Deriy., das man aus Phenylpropiolsaure u. Na-Malonester erhalt, hat an- 
scheinend eine andere Konst. ais das aus dem freien Ester dargestellte, fast farblose 
Na-Deriv.; das gelbe Deriv. wird schwer hydrolysiert u. liefert dabci uberwicgcnd einen 
fl. Ester; es ist nicht in neutralen Lósungsmm., sondern nur in A. methylierbar; das 
farblose Deriv. liefert mit Benzoesaure sofort den festen Ester (F . 38°), u. ist leicht 
methylierbar; die Methylierung liefert in beiden Fiillen dasselbe Prod. Wahrscheinlich 
ist das farblose Na-Deriy. III, das gelbe IV. Eine analoge Verb. (V) entsteht in geringer 
Menge aus Phenylpropiolsaureester u. Na-Mcthylmalonester. Das Na-Doriv. IV ist 
ein Analoges des Na-Diearbathoxyglutaconsaureesters. Die Methylierung in A. beruht 
offenbar auf teilweiser Dissoziation u. nachfolgender Umsetzung mit dem entstandenen 
NaOC2H5 zum n. Na-Deriv. III; so erklart sich, warum die Alkylierung in a-Stellung 
erfolgt, obwolil das Na urspriinglich am anderen Ende der Kette saB. — Die y-alkylierten 
Ester (R =  H, R ' =  CH3 u. C2HS) zeigen keine Besonderheiten; der benzylierte Ester 
liefert bei der Ozonspaltung Benzaldehyd, u. enthiilt demnach auBer I u. II (R' =  CII,- 
CcH-) cin drittes Isomeres (VI). Fiihrt man den Gleichgewichtsester in die EL-Verb. 
iiber u. zerlcgt diese mit Benzoesaure, so yersehwindet die Form I  aus dem Ester, 
wahrend sich das Bcnzalderiy. VI yermehrt. — Die Verss. yon THOLE u. T h o r p e  
(Journ. chem. Soc., London 99 [1911]. 2187), wonaeh man aus Dicarbathoxyglutacon- 
saureester einerseits durch Methylierung, Abspaltung von C02C,H5, Athylierung u. 
Hydrolyse u. andererseits durch Athylierung, Abspaltung von C02C2H5, Methylierung 
u. Hydrolyse ein u. dieselbe a-Methyl-y-athylglutaconsaure erhalt, wurden bestatigt; 
es ist aber zu beachten, daB dieses Ergebnis infolge der gegenseitigen Umwandlungen 
einiger Zwischenprodd. nicht ais Boweis fiir oder gegen dio Identitat der a- u. 
y-Stellungen in der Glutaeonsilure angesehen werden kann. Die aus a-Methyl-y-iithyl- 
glutaconsiiure erlialtenen Ester waren stets Gemische von zwei Formen.
I  (C2Hs-0 2C)2C: CR-CHR'-C02-C2H5; II (C2H5-0 2C)2CH-CR: CR'-C02-C Ą ;

HI (C,H5- O.C)2CNa-C(CcH5): CH-CO.-C2H5;
IV (CaHs- 0 2C)2CH-C(C0H5) : CNa- C02- C2H6;
V (C2H5O2C)2C(CH3)-C(C0H6): CNa - C02- C2H5;

VI (C2H5-0 2C)aCH-CH2-C(: CH-C6H5)-C02-C2H5.
V c r s u c h e .  f}-Propylen-a.,a,y-tricarbonsauretri<iihylMler, Isoaconitsaurelriathyl- 

ester (H, R  u. R ' =  H). Darst. nach G u t h z e i t  u . D r e s s e l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
22 [1889]. 1413). Zers. sich bei der Dest. unter 2 mm Druck. Gibt bei der Ozonspaltung 
in Essigester Glyoxylsaureathylester (Phenylhydrazon, F. 157°), Formylmalonester 
(Phenylhydrazon, F. 129°) u. Oxalsaure. — a.-Metkyl-fj-propykn-u,a,y-tricarbon$aure- 
Lridthylester, aus Isoaconitsauretriathylester, NaOC2H5 u. CH3J, Kp.0 168—169°.
D.204 1,0778. no20 =  1,4520. Gibt mit Ozon Glyoxy]siiureathylestor u. Methylformyl- 
malonester (Phenylhydrazon, C15H20O,tN2, F. 128°); boi der Einw. von NaOC2H5 entsteht 
der Diatliylesler (Kp.15 130°; D.204 1,0336, nn20 =  1,44 82) der a-MethylgliUaconsaure 
(F. 145—146°). — Verss. zur Darst. von v.-Propylen-a.,a,y-(ricarbonsauretriathylesler 
(I, R u .  R ' =  H) vgl. Original. — a-Carbalhoxy-f)-melhylglutacoiisav,rediathylesler 
(„Gleichgewichtsester") (I u. H, R =  CH3, R ' =  H) aus Na-Malonester u. dem aus 
Aoetessigester u. PC15 entstehenden Gemisch von /J-Chlorcrotonsśiurccster u. -isocroton- 
saureester. Kp.14 170°, D .20., 1,0912, iid20 =  1,4581. Gibt mit Ozon Oxalsaure, Glyoxyl- 
saureester, Aoetessigester (Phenylmethylpyrazolon), Mesoxalsaurediathylester u. Acetyl- 
malonester (Semicarbazon, F. 106—107°; Acetphenylhydrazid, F. 128,6°). — (1-Methyl- 
f}-propylen-a.,ix,y-tricarbonmurelridthylester (II, R =  CH3, R ' =  H), aus dem Gleich- 
gewiohtsester durch t)berfiihrung in das K-Deriv., Fallung mit PAe. u. Behandlung mit 

XIV. 2. 24
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Benzoesaure. Kp.2 139°, D.=0, 1,0892, nu20 =  1,4566. Gibt mit Ozon Oxalsaure, Gly- 
oxylsaureester u. Acetylmalonester. — a.,(i-Dimeihyl-P-propylen-a,a.,y-lricarbonsdurelri- 
athyłesler, aus der Na-Verb. des Gleichgewichtsesters oder der reinen K-Verb. des 
vorigen u. CH3J. Kp.2 132—133°, D.204 1,0786, n D2° =  1,4575 bzw. D.20., 1,0807, nu20 =
1,4579. Gibt mit Ozon Glyoxylsiiureester u. Acetylrnethylmalonester, Kp.20125—132°, 
der mit Phenylbydrazinacetat Acetphenylhydrazid, mit Phenylhydrazin in A. ein Pyr- 
azolon, C14H10O3N2, F. 176°, liefert. Der Ester liefert mit NaOC2H5 den Dialhylesler 
(Kp.ls 136—138°, D.2°, 1,0213, n D20 =  1,4525) der cis-u.,fl-Dimethylglutaconsaure
(F. 148°). — cis-a.-Carbdlhoxy-P-methylglutaconsaurediathylester, aus Na-Malonester u. 
/?-Chlorisocrotonsaureathylestcr oder Tetrolsaureiitbylester; Kp.12 164—165°, D.204
1,0884, iid20 =  1,4579. Gibt mit k. wss.-alkoh. KOH cis-/?-Methylglutaconsaure, F. 115 
bis 116°. irans-a-Carbathoxy-f3-melhylgluiaco7isaurealhylesler, aus Na-Malonester u. 
/?-Chlorcrotonsiiureathylester. Kp.13 169—170°, D.2°4 1,0937, no20 =  1,4595. Gibt mit 
KOH trans-/3-Mcthy]glutaconsaure, F. 149°. — fl-Chlorcrolonsdnredlhylester, Kp.14 76 
bis 77°. fl-CIdorisocroionsaurealhylesler, Kp.13 56—57°. — a-Carbalhoxy-f}-phenyl- 
glutaconsaurediathylesler (I u. II, R =  C„H5, R ' =  H). Darst. der gelben Na-Verb. (IV) 
nach B la n d  u. T horpe. Der daraus mit Mineralsauren erlialtene Ester ist ein gelbes, 
nicht unzers. destillierbares Ol u. gibt mit Ozon Oxalsaure, Benzoesaure, Mesoxalsiiure- 
diathylester (Hydrat, F. 59°), Bcnzoylessigester (1,3-Diphenylpyrazolon, F. 136°) u. 
Spuren Glyoxylsaureester. Behandelt man die gelbe Na-Verb. oder die aus dem Gluta- 
conestcr erhaltliche K-Verb. mit Benzoesaure, so erlialt man fS-Plieiujl-fi-propylen- 
a,a,y-tricarbonsdwrelridthylesler, F. 38°, der mit Ćzon neben Oxalsśiure u. etwas Glyoxyl- 
saureester Benzoylmalonesler liefert. Dieser zers. sich teilweise bei der Dest. u. gibt mit 
Phenylhydrazin Malonsaurebisphenylhydrazid, F. 191°, u. Benzoylphenylhydrazin, 
F. 168°. — Die gelbe Na-Verb. laBt sieli in neutralen Losungsram. nicht methylieren; 
dagegen gelingt dies mit den aus dcm freien Ester dargestellten farblosen Na- oder 
K-Verbb.; der methylierte Ester (Thorpe u. W ood, Journ. chem. Soc., London 103 
[1913]. 1569) hat F. 50°. — Die Na-Verb. V (aus Phenylpropiolsaureester u. Na- 
Methylmalonester) wird durcli Benzoesaure nicht verandert; der m it k. verd. HC1 er- 
haltene Ester ist nicht destillierbar u. gibt mit Ozon Oxalsaure, Benzoesaure, Methyl- 
malonsaure u. a-Benzoylpropionsaureester. — a-C'arbathoxy-y-methylghitaconsaureester 
(I u. II, R =  H, R ' =  CH3), Kp.l;; 166—167°, D.2°„ 1,0880, n D2° =  1,4547, gibt mit Ozon 
Brenztraubensaureiithylester (Phenylhydrazon, F. 119°), Formylmalonester u. etwas 
Mesoxalsaureester u. a-Formylpropionsaureester. Der Ester wurde nach B la n d  u . 
T horpe  in die „n.“ (Kp.1G 170°, D.204 1,0873, no2° =  1,4564) u. die ,,labile“ Form 
(Kp.16 168—169°, D.20., 1,0875, no20 =  1,45 56) getrennt; die „n.“ Form gibt mit Ozon 
dieselben Prodd. wie der Gleicligewiclitsester, die ,,labile“ liefert Brenztraubensaureester 
u. Formylmalonester, aber nur Spuren Oxalsaure u. Formylpropionsaureester. Fiihrt 
man den Gleichgcwiehtsester in das K-Deriv. iiber r  behandelt mit Benzoesaure, so 
erhalt man y-Melhyl-fj-propylen-a,a,y-tricarbo7isduretnalliylesler (II, R =  H, R ' =  CH3), 
Kp.12166°, D.2°4 1,0771, nu20 =  1,4574, der mit Ozon Brenztraubensaureester u. Formyl- 
malonester liefert. — Verss. zur Darst. des oc,/J-Esters (I, R =  H, R ' =  CH3) wurden 
nicht zu Ende gefiihrt; der Gleichgewchtsester lieferte mit Al-Amalgam in A. a-Carb- 
dthoxy-y-methylglutarsauredidlliylester, C13H 22O0, Kp.14159—161°; dieser gab bei
Bromierung u. naehfolgender Behandlung mit Diathylanilin ein gesatt. Prod., Kp.18164°.
— a.-Methyl-y-dthylglutaconsduredidthylesler, Kp.20 160°, D.20-24 1,0087, np2° =  1,4495 
oder Kp.21161°, D.174 1,0091, nn17 =  1,4495, wurde aus a -Methyldicarbathoxyglutacon- 
sduredidOiylesler (Kp.10 208°, D.19’94 1,1095, nn19’0 =  1,4530) iiber a.-Carbalhoxy-y- 
melhyl-a-dthylglutaconsduredidthylester (Ivp.20 180—181°, D.214 1,0430, n D21 =  1,4532) 
oder aus cc-AthyldicarbdthoxygliUaconsduredidthylester (Kp.20 213°, D.19*54 1,0857, nn19’5 
=  1,4456) iiber a.-Carbalhoxy-<x-melhyl-y-dthylglułaconsauredi(ithylesier (Kp.20 180°,
D.19>94 1,0596, nn19’9 =  1,4505) erhalten, u. wurde auBerdem aus dem Ag-Salz der 
reinen Saure u. C2H5J  dargestellt; Kp.19158°, D.2°4 1,0089, n D20 =  1,4485. Ozoni- 
sierung aller Praparate liefert a-Formylpropionsaureathylester (Pyrazolon, F. 148°), 
Brenztraubensaureathylestcr u. hohersd. Prodd. — a-Carbathozy-y-benzylglutaconsaure- 
diathylesler (I u. II, R =  H, R ' =  CH2-C6H5) zers. sich bei der Dest. unter 2 mm; gibt 
mit Ozon etwas Benzaldehyd (infolge Geh. an VI), Formylmalonester (Phenylhydrazon, 
F. 129°), Mesoxalsaureester, Phenylbrenztraubensaureester (Phenylhydrazon, F. 176°), 
ein Prod., dessen Phenylhydrazon bei 262° (Zers.) schm., u. Formylphenylpropionsaure- 
athylester (Phenylhydrazon, F. 248°). Ahnliehe Resultate wurden mit B la n d  u. 
T horpes „n.“ u. ,,labilen“ Estern erhalten. Fiihrt man den Gleichgewichtsester in
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das K-Deriv. uber u. zerlegt dieses mit Benzoesaure, so erlialt man einen undestillier- 
baren Ester, der mit Ozon Benzaldehyd, Formylmalonester u. Plienylbrenztrauben- 
saureester, aber keinen Mesoxalsaureester u. keinen Formylphenylpropionsaureester 
liefert. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1027—40. April. London S. W. 7, Imperial 
College.) Os t e r t a g .

Tokuto Yaginuma, Gemba Arai und Kentaro Hayakawa, Physiko-óhemische 
Untersuchungen uber Aminosduren. IX. Mitt. (Im Original ais V. Mitt. bezeichnet.) 
(VIII. vgl. C. 1931. II. 2608.) Das nach A b d e r h a l d e n  (Ztschr. physiol. Chem. 81 
[1912], 213) aus Rinderrruckenmark isolierte d-Norleucin erweist sich u. Mk. ais Ge
misch mit etwas 1-Leucin. Durch Uberfiihrung in Formyl-d-norleucin (wahrscheinlich 
rhomb. Krystallc, F. 115—116°) kann man es rein erhalten. Formyl-l-leucin (F. 142 
bis 144°) ist rhomb.-pyramidal. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 8. 91—93. Marz 1932.) Og .

E. Darmois und R. Peyroux, Wirkung von Borsdure und Boraten auf das Dreh- 
vermogen von Glucose, Galaclose und Fruclose. Unters. der zeitliehen Andcrungen des 
Drehvcrmogcns der Misehungen von NaBOs u. Glucose, Galactose oder Fructpse 
ergeben, daB sich Komplexe der Formel [2 B-Zucker]Naa bilden. Das Drehvermogen 
der Komplexe wird extrapoliert. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1182—85. 
1931.) L o r e n z .

Louis Shnidman und Arthur A. Sunier, Die Loslichkeit von Hamstoff in Wasser. 
Die Lóslichkeit yon Harnstoff in W. wird nach der Methode von A l e x e j e w  (Best. 
der Temp., bei der eine gewogene Menge in einer gewogenen Menge FI. nahezugel. ist) 
bestimmt. Die Methode gibt genauere Werte ais bisher angenommen. Die Ergebnisse 
lassen sich darstellen nach: log L  =  —609,8 (1/21) +  1,468. Langeres Erhitzen der 
Lsg. auf 99° setzt die Loslichkeitstemp. herunter (20 Stdn. 3,4°.). (Journ. physical 
Chem. 36. 1232—40. April 1932. Univ. of Rochester, Chem. Lab') L o r e n z .

Irene Mary Mc Alpine, Einflufi des Austausches von Melhyl gegen Alkyl und Aryl 
auf die Stabilitdl des Xanlhatmolekuls. Vf. hat C. 1931. II. 845 gefunden, daB der 
Menthylester u. der Bornylester der Methylxantliogensaure sich in ihrem Verh. boi 
der therm. Zers. crheblich unterscheiden. Es erschien deshalb yon Interesse, die 
Menthylester verschiedener Xanthogensauren einer yergleichenden Unters. zu unter- 
werfen; das CH3 des urspriinglichen Menthylesters (I) wurde durch (CH3)2CH (II), 
C6H5-CH2 (III) u. p-O2N-C0H,-CH3 (IV) ersetzt. Dio Verseifungsgeschwindigkeiten 
yon II u. III sind von der der Verb. I nicht wesentlich verschieden. Die therm. Zers. 
yerlauft wio bei I u. liefert Menthen, das betreffende Mercaptan u. COS; die Zers. 
yon II erfordert etwas hohere Tempp, ais die yon I, wahrend III ungofa.hr bei derselben 
Temp. wie I, aber mit groBerer Gesehwindigkeit zerfallt. Die Zers. in Lsg. orfolgt in 
Pyridin u. in Butylalkohol yiel langsamer ais in Nitrobenzol. II zerfallt in Athylenbromid, 
Nitrobenzol u. Butylalkohol langsamer, in Pyridin schneller ais I; III u. IV zers. sich 
in allen Lósungsmm. schneller. Tcmp.-Erhohung hat nur bei den Nitrobzl.-Lsgg. 
EinfluB auf die Zcrs.-Geschwindigkeit. — Wahrend I in Nitrobzl. yollstandig zers. 
wird, geht II unterlialb 155° teilweise in den ,,stabilen“ Ester uber, den man in Athylen
bromid mit 30°/oig. Ausbeute erha.lt; auch in Butylalkohol erfahrt II starkere Um- 
wandlung ais I. III wird in Nitrobzl. yollstandig unter Bldg. von Menthen zers.; in 
Athylenbromid erhalt man 4—6% „stabilon" Ester; in anderen Lósungsmm. erfolgt 
keinerlci Umlagerung. IV gibt in C2H,Br2 anscheinend geringe Mengen stabilen Ester. — 
Bei der Zers. von m in Nitrobzl.-Lsg. entstehen Menthene yon stark yermindertem 
Drehungsyermogen; dio Werte sind noch geringer ais bei den analog erhaltenen Men- 
thenen aus I; wie bei diesen nimmt die Drehung mit ^sr angewandten Zers.-Temp. 
zu. Die Drehungsanderungen sind weder auf nachtragliche Racemisierung noch auf 
Anwcsenheit von /12-Menthen zuriickzufiihren. — Isopropylxantkogensdurementhyl- 
ester, CI4H20OS2, Nadeln aus A. oder PAe., F. 48°. [^]18'55)01 =  —77,60° (in Bzl.; 
c =  5). Wird durch 40%ig. wss. KOH auch bei langem Kochen nicht yerseift; alkoh. 
KOH bewirkt in 18—20 Stdn. yollige Hydrolyse; alkoh. Barytlaugo bewirkt teils 
Hydrolyse, teils Umwandlung in die stabile Form. Bleibt bei 160° unyerandert, gibt 
bei 170° Menthen (Kp. 167—169°, =  -(-108,72°), Isopropylmercaptan u. COS.
Bei der Vakuumdest. u. bei der Zers. in Nitrobenzol, C2II4Br2 u. Butylalkohol entstehen 
Menthen u. die stabile Form, (F. 47°, OFstoi =  —77,57° in Bzl.), die sich im Gegensatz 
zum urspriinglichen Ester in Nitrobzl. auch bei 170° nur langsam zers. Beim Erhitzen 
in Xylol erfolgt keine Umwandlung in die stabile Form. — Benzylzanthogensdure- 
menthylester, ClgH2(!OS2, Krystalle aus A. oder PAe., F. 46,5—47°, [a]175461 =  —43,50°. 
Wird durch 40%ig. wss. KOH nur wenig, durch alkoh. KOH in 6 Stdn. yollstandig

24*
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yerseift. Zers. sich bei 160° in 12 Stdn. (Menthen a17sm =  +87,26°), bei der Vakuum- 
dest. (Menthen +103,00°) u. beim Erhitzen in Nitrobzl. bei 130° in 25—30 Stdn. 
(Menthen +49,95°), boi 160° in 12 Stdn. (+75°); eino stabile Form tr itt  bei diesen 
Verss. nicht auf; in C2H4Br2 erhalt man neben Menthen 4—6% eines Esters, Kp.12 180°, 
der sich in Nitrobzl. oberhalb 140°zers. InPyridin, Toluolu. Butylalkohol erfolgt keineUm- 
wandlung. — p-Nitróbenzylxantlwgensaurementhylester, ClsH250 3NS2, aus p-Nitrobenzyl- 
bromid u. dem Na-Xanthogenat. Gelbliehe Nadeln aus A. oderPAe., F. 60°, [a]I75.ici =  
—35,20° (in Bzl., c =  5). Gibt in C2H4Br2 bei 135° Menthen (F. 58°; [a]l7M#1 =  +35,17° 
in Bzl.) u. einen geringen Riickstand, der sich bei der Vakuumdest. vóllig zers. (Journ. 
chem. Soc., London 1932. 906—12. Marz.) Os t e r t a g .

Irene Mary Mc Alpine, Hydrolyse und Zersetzung von Menthyldizanthid und 
Bornyldixanthid. (Vgl. yorst. Ref.) Da sich Methylxanthogensaurementhylester u. 
-bornylester in ihrem Vorh. bei der therm. Zus. yoneinander u. yon den entsprechenden 
Sulfonaton wesentlich untersoheiden (C. 1931. II. 845), untersucht Vf. das Verh. der 
entsprechenden Dixanthide, R-O-CS-S-S-CS-O-R (R =  C10H10 bzw. C10H17). 
Mentliyldixanthid (I) wird durch 40% wss. KOH u. durch alkoh. KOH u. Ba(OH)2, 
Bornyldixanlhid (Ó) dagegen nur durch die alkóh. Alkalien yerseift. Die Dixanthide 
untersoheiden sich von den Xanthogenaten dadurch, daB bei Einw. von alkoh. Ba(OH)2 
koine „stabile Form“ entsteht. Beim Erhitzen der Dixanthide fur sich unter gewohn- 
lichem u. yermindertem Druck u. in Lsg. zers. sich I bei ca. 30° tieferen Tempp. ais
II. In allen Fiillen entstehen Menthen u. Menthol bzw. Bornylen (+  Camphen) u. 
Borneol, neben CS2, COS u, S. Bei 120° zers. sich I u. II in Butylalkohol, CjlijBn., 
Nitrobenzol u. Pyridin yollstandig; in Toluol zers. sich I, aber nicht II; bei 100° 
erfolgt betrachtliche Zers., bei 70° erfolgt noch Zers. in Pyridin u. schwiichere in Nitro
benzol; bei Temp.-Erhóhung wird die Wrkg. des Nitrobzls. starker erlioht ais dio des 
Pyridins. Bei den Verss. in C2H4Br2 wmden Prodd. erhalten, die mit den urspriing- 
lichen Estern I u. II ubereinstimmten u. gegen h. C2H4Br2, aber nicht gegen Dest. im 
Vakuum bestandig waren. Dimenthen u. Dibornylen traten nieht auf. Die erhaltenen 
Terpcnalkohole zeigen das vollo Drchungsvermógen, die Drehung der KW-stoff- 
Anteile hangt von den Rk.-Bedingungen bei der Zers. ab. Die Xanthogenate sind 
meist erheblich hitzebestandiger ais die Dixanthide, die wiederum bestandiger sind 
ais die Sulfonate. II ist bestandiger ais I, der Unterschied zwischen Xanthogenateu 
u. Dixanthidcn ist in Lsg. besonders auffiillig. II weist etwa ahnliche Hitzebestiindig- 
keit auf wie Methylxanthogensaurcmethylester. In der Natur der Zers.-Prodd. schlieBen 
sich die Dixanthide mehr den Xanthogenaten an ais den Sulfonaten, die hauptsach- 
lich Diterpene liefern. — Durch Zers. von I bei 120°: Mentlien, Kp. 167°, a 175.t01 =  
+80°, Nitrosochlorid, F. 117°, u. Mentlwl, F. 40°. [a]17M01 =  +52,30° in Bzl. Aus I 
durch Vakuumdest. erhaltenes Menthen hat cc17E40X =  +112,18°; durch Erhitzen mit 
Nitrobzl' auf 120° erhaltenes Menthen hat a51cl =  +65,4° bis +65,8°. (Journ. chem. 
Soc., London 1932. 912—18. Marz.) Os t e r t a g .

Irene Mary Mc Alpine, Einflup von Losungsmitteln und Temperatur auf die 
optische Drehung non Estern der sauren Menthyl- und Bornylzanthogenate und von 
Menlhyl- und Bornyldixanlhid. (Vgl. C. 1932. I. 2550 u. vorst. Ref.) Die untersuehten 
Verbb. zeigen in yerschiedenen Losungsmm. bei ). — 6716—4358 anomaleRotations- 
dispersion, obwohl die Werte in yerschiedenen Fil. stark voneinander abweiclien. Bei 
den Xanthogensa\Lrementhylestern geht der EinfluB der einzelnen Losungsmm. un- 
gefahr parallel, beim Methylxanthogensaurebornylester ist die Reihenfolge umgekehrt, 
die Dixanthide verhalten sich wieder anders. Der EinfluB der Temp. ist gering auBer 
beim Benzyl- u. p-Nitrobenzylxanthogensauromcnthylester; letzterer zeigt in C2H4Br2 
bei 16° das einzige beobachtete Beispiel einer anscheinend einfachen Rotationsdisperaion, 
die aber bei hóherer Temp. sichtlich in anomale iibergeht. Alle Kurven sind glatt u. 
zeigen keine Maxima, Minima u. Umkehipunkte. — Sukzessive Einfuhrung von 
(CH3)2CH, C„H5-CH2 u . O2N-C0H4-CH2 statt CH3 vermindert die Drohwerte; tlber- 
fiilirung in Dixanthid erhoht sie. Die Dispersionsdiagramme der yerschiedenen Men- 
thylester haben untereinander keinerlei Ahnliehkeit, obwohl die Strukturveranderungen 
das asymm. C-Atom nicht beruhren. Die untersuehten Verbb. sind ferner dadurch 
bemerkenswert, daB sich die anomalen Rotationsdispersionen iiber auBergewóhnlich 
groBe Gebiete ausdehnen. — Dio angegebenen Drehwerto gelten fiir l  — 6716, 5461 
u. 4358 in Bzl.-Lsg.; Drehwerte in anderen Losungsmm. u. bei yerschiedenen Tempp. 
s. Original. Melhylxanthogensaurementhylester, [a]17 =  —67,6, —83,6, —42,5°. -— 
Isopropylzanthogensdurementhylester, [a]22-5 =  —56,85°, —69,65, —13,90°. Benzyl-
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xantliogcnsau,rementhylester, [a]23 =  —35,00, —41,80, +9,20°. — p-Nilróbenzyl-
xanlhogensaurcmenthylester, [a]34 =  —28,90, —34,10, +19,30°. — Menthyldixantliid, 
[a]22 =  —175,0, —234,1, —217,7°. — Melhyteanthogemdurcbornylester, [a]17 =  
—29,2, —34,6°, +18,0°. — Bornyldizanthid, [a]22 =  —36,30, —41,98, +44,90°. 
(Journ. cliem. Soc., London 1932. 1016—22. April. Glasgow, Univ.) O s t e r t a g .

William Bradley und Robert Robinson, Ubcr kationoidc Reaktimtdt aromatischer 
Verbindungen. 1. Mitt. Die elektrochem. Tlicorie der Benzolsubstitution erlaubt 
nicht nur die n. Rkk. zu deuten, in denen der Kern anionoid reagiert, sondern auch 
die in denen das Reagens anionoid ist. Das ist in 4 Fallen moglich: Bei Cliinonen, 
bei Substanzen, die direkt an den Kern eine kationoidc Gruppe (N02, CO) gebunden 
enthalten, bei Phenolen u. Aminen (bei denen dureh Tautomerisierung das kationoido 
System C—C—C—O bzw. C—C—C ~N  entsteht) u. bei heterocycl. Substanzen, bei 
denen die kationoidc Gruppe (C—N) zum Ring gehort. Bcispiele fur die fraglichen 
Rlck. sind die dirokto Hydroxylierung u. Aminierung von Pyridinderiw., dio Um- 
wandlung von Resorcin in Phloroglucin dureh Atzkali u. besonders die Rkk. dor 
Chinono (z. B. mit Na-Bisulfit), ferner die Hydrolyse von Nitrochlorbenzol u. Nitroso- 
dimethylanilin u. a. Hingegcn sind die Beispiole dafur selten, daB dureh anionoide 
Reagenzien Kern-H substituiert wird (Oxydation von Nitrobcnzol zu o-Nitrophenol 
mit Lauge an der Luft; Bldg. von (p-Nitrophenyl)-carbonat aus Nitrobenzol u. Carb- 
azol-K). Yff. liaben versueht, Nitrobcnzol direkt zu aminieren. Es ergab sich ein posi- 
tives Resultat nur mit Piperidin, entsprechend dem Sehcma:

X \  /  \  i y  _  / ------. /C H ,—CHSX
0 _ N 0 - ^ - <  / 'X > < 1 - n c 6H1 ( ( OsN - <  > - N <  >CH3,

'\ ¥■___/  ' "  " \ '  ^ C H j - C H , /
wobei Na-Amid ais Kondcnsationsmittel wirkt u. das eigentliehe Agens wahrschcinlich 
das Anion des Piperidinnatriums ist. a-Nitronaphthalin gibt ebenso ein 4-Piperidino- 
deriv.; der Ort des Eintritts der Piperidingruppe in 8-Nitrochinolin wurde nieht fest- 
gestellt, er kann die 2-,4-,5- u. 7-Stellung sein. Die an sich wahrscheinlichsten Stellungen
2 u. 5 konnten dureh Synthcse des 2- u. 5-Piperidino-8-nitrochinolins ausgeschlossen 
werden. Vff. erinnern an die Bldg. von 2-Nitro-l-naphthylamin aus a-Nitronaphthalin 
u. Hydroxylamin ( M e is e n h e im e r  u. P a t z ig ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 
2533), bei der gleichfalls angenommen werden muB, daB der Stickstoff des Hydroxyl- 
amins sich direkt an den Kern bindet u. crst sekundiir W. austritt.

V e r s u c h e .  p-Nitrophenylpiperidin, Cu Hh 0 2N2. Aus Nitrobenzol, Piperidin u. 
Na-Amid. Aus A. gclbcTafeln, F. 103—103,5° (L e llm an n  u. G e lle r ,  Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 21 [1888]. 2281). Arbeitcn in einer 0 2-Atmospharc u. Zusatz von oxydierenden 
Mitteln yerbesserte die Ausbeute nicht. Die Substanz entsteht — in kleinen Mengen
— auch aus p-Nitroanisol wio oben. — l-Nitro-4-piperidinonaphthalin, C15H10O2N2. 
Analog aus a-Nitronaphthalin in Bzl. Aus Methanol gelbe Prismen, F. 73,5—74°. — 
Piperidino-asymm. a ,/3-diruiphthazin, ( ?). Neben dcm vorigen ais in Methanol
unl. Anteil des Bzl.-loslichen Prod. — fernor entstehen undefinierte Substanzen. — 
Aus A . gelbe Prismen, F. 257—258°. In Bzl. (nicht in A. u. Eg.) mit griingelber Fluores- 
cenz 1.; in H2S04 violett 1. — l-Amino-d-piperidinonaplithalin, Ći5H18N2. Aus der 
Nitroverb. mit Zinn u. Salzsaure. F. 78—79°. Wird am Licht u. an der Luft blau. 
Benzoylderiv., C21H22ON2, aus A. Prismen, F. 213—214°. Oxydation des Amins fiilirt 
zu a-Naphthocliinon (Iionstitutionsbeweis). — 4- oder 7-Piperidino-8-nitrochinolin, 
C14H160 2N3. Aus den Komponenten wio oben in Bzl. Aus PAe. citronengclbe hexa- 
gonale Prismen, F . 131,5—132,5°. — S-Nitro-5-piperidinochinolin, CuH jj02N3. Aus 
5-Chlor-8-nitrocliinolin (F . 184°; J u n g h a n s ,  Journ. prakt. Chem. [2] 48 [1893]. 254) 
u. Piperidin dureh Erhitzen. Aus PAe. gelbe Nadeln, F. 105,5—106,5°. — 8-Nitro-
2-piperidinochinolin, C,4H160 2N3. Aus 2-ChIor-8-nitrochinolin ( F is c h e r  u. G u th -  
MANN, Journ. prakt. Chcm. [2] 93 [1916]. 378; Reinigung mit W.-Dampf, dann aus A., 
F. 148—149°) u. Piperidin wio das vorige. Aus PAe. hellgelbe Tafeln, F. 87°. — Piperi- 
dinobenzanlhron, C22HI9ON. Aus Benzanthron, Na-Amid u. sd. Piperidin. Aus PAe. 
gelbe Tafeln, F. 176,5—178°. H2S04 lóst tief orangefarben. — p-Nitrotohiol gab nur 
4,4'-Dinitrodibenzyl, aus A. gelbe Nadeln, F. 179,5—180,5°, dic Einw. von Na-Amid 
u. fl. Ammoniak auf Nitrobenzol eine Base C12H8ON2, aus PAe. gelbe Nadeln, F . 215° 
(Zers.), die aber nicht Phenazinoxyd ist, da Erhitzen auf 270° (15 mm) ein gelbes bas. 
Sublimat, F. 185—200°, aber kein Phenazin lieferte, u. eine Phenolbase, C12H70 3N3, 
aus PAe. gelbe Prismen, F. 230—231°, die yielleieht ein Nitrooxyphenazin ist; sie lóst
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sich in H 2S04 griinviolett dichroit., in Lange gelb. Zusatz von Zn zur salzsauren Lsg. 
bewirkt Violett-, dann Griin- u. Gelbfarbung, endlich Entfarbung zu einer an der Luft 
sieh wieder f&rbendcn FI. (gelb, dann violett). (Journ. chem. Soc., London 1932. 
1254—63. April. Oxford, Dyson Perrins Lab., London, Univ. College.) B e r g m a n n .

Charles E. Braun, p-Aminophenylguanidin: Die Darstellung der salpetcrsauren, 
salzsauren wid schwefelsauren Salze, sowie ein Versucli zur Darstellung der freien Base. 
Vf. stellte aus p-Aminophenylguanidinliydrojodid (vgl. B r a u n , C. 19 3 1 . I. 600) durch 
Umsatz mit Silbernitrat das entsprecliendo Nilrat dar. Das Hydroclilorid u. Sulfat 
wurden durch Rk. von p-Phenylendiamin mit salzsaurem bzw. schwefelsaurem S-Alkyl- 
isolhioharnsłoff unter Abspaltung von Mercaptnn erhalten. Beim Behandeln des Sulfats 
mit Bariumhydroxyd entstand eine in wss. Lsg. stark alkal. Substanz, die aber nicht 
die freie Base, sondern wahrscheinlich das p-Aminoplienylguanidindihydrat war. — 
Dio dargestellten Deriw. sind in trockenem Zustand bestiindig, die wss. Lsgg. zers. 
sich. — p-Aminophenylguanidinnitrat, C7Hn 0 3Ns. Die Substanz wurde durch Um- 
krystallisieren aus W. unter einer H2S-Atmosphare gereinigt. F. 189—190°. Lóslich- 
keit bei 25°: in W. 1,8%, in absol. Methylalkohol 1,55%. — p-Aminophenylguanidin- 
hydrochlorid, C7H11N4C1, aus p-Phenylendiamin u. salzsaurem S-Athylisothioharnstoff 
in W., sehwacli gelbliche Krystalle aus absol. A. F. 167—168,5°. Loslichkeit bei 25°: 
in W. 49,11%, in absol. Methylalkohol 24,78%. — p-Aminophenylguanidinsulfal, 
Cu H220.,SNfi, aus p-Phenylendiamin u. schwefelsaurem S-Methylisothioharnstoff in 
W., weiBe Krystalle durch Fallen der mit H2S gesatt. wss. Lsg. mit A. Zcrs.-Punkt 
279°. Loslichkeit bei 25°: in W. 10,23%, in absol. Methylalkohol 0,10%. — p-Amino- 
phenylguanidindihydrat, C7H140 2N4, aus dem Sulfat u. Bariumhydroxyd in W. Das 
Dihydrat bildet ein amorphes braunes Pulver, F. 182° unter Zers. Im Vakuum uber 
100° crhitzt, zers. es sich in Ammoniak u. p-Phenylendiamin. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54 . 1511— 13. April 1932. Burlington, Vermont, Univ. of Vermont.) S t o lp p .

H. T. Ciarkę und H. B. Gillespie, Benzolsulfoguanidine. Bei der Nachpriifung 
der Verss. von A c k e r m a n n  (C. 1 9 0 6 . I. 1762) fanden Vff., daB Benzolsulfochlorid (I) 
auf Guanidincarbonat (II) in Ggw. von K 2C03 unter Bldg. von benzolsulfosaurem 
Guanidin einwirkt, wahrend die Bldg. von wl. Benzolsulfoguanidin in Ggw. von NaOH 
von der Menge u. Konz. der Rk.-Teilnehmer abhangig ist. Ahnliche Ergebnisse lieferten 
Meiliylgiumidin, asymm. Dimelhylguanidin u. Piperidoguanidin, Basen von gleicher 
Starkę wie Guanidin. Die entstehcnden Prodd. zeigen schwach bas. Eigg. u. geben 
keino Alkalisalze; durch H N 02 wird, wie beim Guanidin kein N2 abgespalten. — 
Arginin liefert mit I  in Ggw. von Na,C03 Monobenzolsulfoarginin mit unyeranderter 
Guanidingruppe; in Ggw. von NaOH entstand dagegen das Dibenzolsulfoarginin, 
in dem auch die Guanidingruppe substituicrt ist. — Verss. mit Acetamidin u. ICreatin 
verliefen ergebnislos.

V e r s u c h e .  Benzolsulfosaures Guanidin, C7H n 0 3N3S. Aus 18 g II in 125 ccm W, 
26 ccm I  u. 14 g K2C03. F. 209—210° aus W. Lóslich in 9 Tin. W. von 26°. — Benzol- 
suljoguanidin. Aus 3 g II in 35 ccm W., 6,4 g NaOH u. 6 ccm I, F. 212°. Hydrochlorid, 
C,Hi0O2N3SC1, F. 160—163°. Pikrat, F. 190—191°. Acetylderiv., C0H u O3N3S. F. 197 
bis 197,5°. — Benzohulfomethylguanidin, C8Hu 0 2N3S. F. 180,5—181°. Hydrochlorid, 
C8H 120»N3SCI. F. 123—126°. — Benzolsulfo-asynim.-dimethylguanidin, C0H13O2N3S. 
F. 164,?—165,5°. — Benzolsulfopiptridoguanidin, C12H I70 2N3S. F. 168,5—169°. — 
Monobenzolsulfoargininpikrat, C18H21On N7S. Aus 6 g Argininnitrat in 30 ccm W.,
11 g K2C03 u . 5 ccm I. F. 161— 162°. —  Bei der Einw. von 9 ccm I  auf 4 g Arginin- 
monohydrochlorid in 8 ccm W. u. 20 ccm 25%ig. NaOH-Lsg., sowie anschlieBenden 
Reinigungsoperationen (u. a. Losen in Butanol +  Essigester) wurde ein gummiartiger 
Butylester des Dibenzolsulfoarginins, C22H3,,OflN4S2 erhalten. Ammoniumsalz, Cł8H25Oe- 
N5S2. Freie Saure, C1RH220 6N4S„. — Alle FF. sind korr. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 
1964—68. Mai 1932. New York, Columbia Univ.) B e r s in .

A. M. Clifford und J. G. Lichty, Die Reaktion von Diazoniumsalzen mit Natrium- 
alkyldilhiocarbamaten. Analog zu L eu c k a r t s  Umsetzung von xanthogensaurem Kalium 
mit Diazoniumchlorid (Journ. prakt. Chem. [2] 4 1  [1890]. 179) versuchten Vff. durch 
Einw. von Diazoniumsalzen auf Alkyldilhiocarbamate unsubstituiertc ais auch sub- 
stituierte Arylesler von Alkyldithiocarbamidsauren zu erhalten. Es wurden verschiedene 
Arylester von Dimethyl-, Diaihyl- u. Penłamelhyle?ulithiocarbamidsdure dargestellt:

Cl S S N S
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Bei der Rk. entstanden ais Hauptprodd. die gesucliten Ester. An Nebenprodd. konnten 
die entsprechenden Aryldisulfide, die substituierten Ammoniumalkyldithiocarbamate 
u. in einigen Falle ein alkylsubstituierter Thioharnstoff isolierfc werden. Die Rk.verla.uft 
wohl iiber ein, meist sehr unbcstandiges, Zwisehenprod. (vgl. Gleichung). Bei der Einw. 
von Natriumdimethyldithiocarbamat auf p-NUrophenyldiazoniumchlorid wurde eine 
esplosiye Substanz gewonnen, welche durch mehrstd. Stehen an der Luft ihre explosiven 
Eigg. yerlor u. beim Kochen in A. p-Nitrophenyldimethyldithiocarbamat ergab.

V e r s u c h e .  Die Natriumdithiocarbamatc wurdcn durch Rk. des Amina (Di- 
mothyl- u. Diathylamin bzw. Piperidin) mit CS2 u. NaOH erlialten u. in wss. Lsg. 
tropfenweise mit der wss. Lsg. des entsprechenden Diazoniumsalzes versetzt, wobei 
heftige Na-Entw., aber nur schwache Erwarmung eintrat. Nur bei der Umsetzung mit 
p-Nitrophenyldiazoniumchlorid wurde wenig N2 entwickelt u. ein in trockenem Zustand 
explosives Zwisehenprod. gebildet. Dio entstehenden Ester bilden groBe, weiBo bis 
liellgelbc Itryatalle. Der iw. des Nalriumdimethyldithiocarbamats: Phenyldimelliyl- 
dilhiocarbamat, C„Hn NS2, F. 94—95°. p-Tolyldimethyldithiocarbamat, C10H13NS2, F. 112 
bis 113°. o-Tolyldimethyldithiocarbamat, C10Hi3NS2, F. 81—82°. p-Bromphenyldi- 
methyldithiocarbamat, C0H10S2NBr2, F. 120—121°. p-Nitrophenyldimethyldithiocarb- 
amat, C0H10O2N2S2, F. 154°. — Derim. des Nalriumdiathyldithiocarbamuls: Plienyldi- 
athyldithiocarbamat, CUH15NS2, F. 46°. p-Tolyldiathyldiihiocarbamai, Ci2H17NS2, F. 77 
bia 78°. — Der iw. dea Nalriumpenlamethylendithiocarbamats: Phenylpenlametliylen- 
dithiocarbamat, Ci2H15NS2, F. 116—117°. p-Tolylpenlamelhylendithiocarbamat, C13HI7NS2, 
F. 118—119°. (Journ. Amer. chem. Soe. 54. 1163—66. Marz 1932. Research Lab., 
The Goodyear Tire and Rubber Co., Akron, Ohio.) S t o l p p .

J. Lewis Maynard, Einwirkung von Quecksilber auf organischc Jodide. I. Bildung 
von Methylmercurijodid und Benzylmercurijodid. Wenn man 1 Teil Hg mit 2 Teilen 
CH3J  bei 30° dem Sonnenlicht auaaetzt, so vergehen 3—10 Stdn. (wechselnd mit der 
Lichtstarke), ehe sich in dcm Gemisch Methylmercurijodid, CH3H gJ (I), nachwoisen 
laBt. Nach diesor Zeit bildet sich zucrst HgJ, kenntlich an griinen Flecken auf der 
Hg-Obcrflaeke, entstanden durch Einw. des Hg auf photochcm. aus CH3J  abgespaltenea 
J . Sclion wenige Minutcn spater ist I  nachweisbar, u. seine Menge nimmt standig zu. 
Nach 7-tagigor Belichtung im geschlossenen Rohr betrug die Ausbeute iiber 80%.
I  wurde aus dem Verdampfungsruckstand mit sd. Bzl. extrahiert. Aus A., F. 144°. — 
DaB H gJ die Bldg. des I  begiinstigt, lieB sich wio folgt zeigen: 1 g J  in 10 ccm CH3J  
wurde mit 13 g Hg bis zur beendeten HgJ-Bldg. geschiittolt u. das Gemisch bei 31° 
dem Sonnenlicht ausgesetzt. Schon nach 5 Min. hatte sich I gebildet. Da im Dunkeln 
keine Rk. eintritt, u. da reines H gJ mit CHaJ  im Sonnenlicht auch ohne Hg-Zusatz I  
liefert, so wird das fiir die Rk. erforderliehe Hg offenbar durch photochem. Zers. des 
HgJ gobiklet: Hg2J 2— >-Hg +  H gJ2, u. zwar in einer fein yerteilten Form. — Zu 
den folgenden Yerss. wurde eine elektr. Bogenlampe ais Lichtąuclle benutzt. Da CH3J  
in diesem Licht unter J-Abscheidung zers. wird, wurde das Rk.-Rohr aus Quarz in 
ein mit Lebertran beschicktes QuarzgefaB gehangt, so daB das Licht eine 3 mm dicko 
Transchiclit passieren muBto. Die Zers. dea CH3J  wurde dadurch yollig yerhindert, 
denn ein Gemisch von massiycm Hg u. CH3J  war nach 72-std. Belichtung bei 34° noch 
unverandert. Dic photochcm. Zers. des CH3J  ist fiir dic Rk. zwisehen Hg u. CH3J  
auch keineswegs notwendig, denn ein Gemisch yon HgJ u. CH3J  bildetc, hintor Leber
tran belichtet, schon nach 15 Min. I. H gJ wird also in dem bcdccktcn System photo
chem. zers. — Aus yorst. Verss. ist zu folgern, daB CH3J  mit massiyem Hg auBerst 
langsam, dagegen mit fein yerteiltem Hg leicht reagiert. In der Tat lieferte ein aus 
HgCl u. konz. NH4OH liergestelltes fein yerteiltes Hg mit CH3J  schon nach 10 Jlin. 
langer Belichtung im bedeckten System I. H gJ dient also nur ais Quelie fiir das fein 
yerteilte Hg. — Darst. yon Benzylmercurijodid, C0H5-CH2-HgJ: 5 g J  in 10 ccm A. 
mit 30 g Hg geschuttelt, dunkelgriines Prod. abgesaugt, mit 15 g Benzyljodid im ge
schlossenen Rohr an der Bogenlampe bei 50° 3 Stdn. belichtct, Rlc.-Prod. mit sd. A. 
extrahiert. F. 117°. Ausbeute 26 g =  94,5%. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2108—12. 
Mai 1932.) _ L in d e n b a u m .

J. Lewis Maynard, Notiz iiber dic Darstellung von QuecJcsilberdibenzyl. Das Verf. 
ist dem friiher (C. 1924. II. 827) fiir die Darst. des (C6H5)2Hg beschriebcnen analog u. 
wird durch folgende Gleichung ausgedriickt:

2 CcH5-CH2-HgJ +  Na2Sn02 +  2 NaOH =
(C6H5-CH2)2Hg +  Hg +  2 N aJ +  Na2Sn03 +  H20  .

15 g Benzylmercurijodid (yorst. Ref.) in 10 ccm A. gel., in 225 ccm W. suspendiert,
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Lsg. voń 10 g SnCl2 u. 25 g NaOH in 250 ccm W. zugegeben u. 1 Stde. geriihrt. Nd. 
gewaschen, bei Raumtemp. getrocknet, mit Aceton oxtrahicrt, E strak t mit etwas 
Zn-Staub geschiittelt, durch Goochtiegel mit Asbest filtriert, mit W. bis zur Triibung 
yersetzt u. auf —15° abgekiihlt. Nadcln, F. 111°. Ausbeute 6,4 g. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 2118—20. Mai 1932. Minneapolis [Minnesota], Univ.) L in d e n b a u m .

Henry Gilman, E. A. Zoellner und W. M. Selby, Verbesscrung des Verfahrens 
zur Darslellung von Organolithiumverbindungen. Lithiumorgan. Verbb. lassen sich genau 
so wic magnesiumorgan. in offenen GefaBen, evtl. unter Durehleiten eines Stickstoff- 
stroms, nach der Methode von Z i e g l e r  u . C olonitjs (C. 1930.1. 3044) glatt darstellcn, 
wenn man nach dem bekannten Verf. der Yff. (Riihrer, Hg-YerschluB) arbcitet. Ebenso 
laBt sieli die Addition von Na an Benzophenonanil u. die anschlieBende Umsetzung mit 
C02 durclifiiliren. Die Ausbcuten an den alkaliorgan. Vcrbb. sind yorziiglich. — Es 
wurde beobachtet, daB Phenyllitliium mit C02 nur sehr maBige Mengen Benzoesaure 
liefert u. mit 0 2 wie Phenyl-Mg-Halogenidc Chemiluminescenz zeigt. Dic Farbrk. 
auf Mg-organ. Verbb. laBt sich auch auf die Li-Verbb. anwenden. — Bei Rkk. mit aromat. 
Ketonen tr itt  — wenn noch unumgesetzte Li-Reste yorhanden sind, Ketylbldg. an 
diesen auf, sobald dic lithiumorgan. Verb. vcrbraueht ist. Auch bei der Einw. yon 
n-Butyllithium auf a-Naphthylisocyanat tritt eino Farbrk. auf. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 1957—62. Mai 1932. Ames, Iowa, Chemical Lab. of the State College ) B e rg .

Charles A. Kraus und E. Alison Flood, Aliphatischc Gcrmaniumderirate. I. Tri- 
dthylgermaniumverbindungen; einige ihrer Eigcnschaften und Reaklionen. (Vgl. C. 1932.
II. 50.) Die bescliriebeiien Verbb. wurden von (C2H5)4Ge aus uber (C2Hs)3GeBr gcwonnen. 
Te.lraalhylqe.rman, (C2H6)4Ge, aus GeBr., u. C2H5MgBr. Kp. 163,5°. Rcagiert nicht 
mit Na in fi. NH3 (wegen Unlósliclikeit) u. mit GeBr4 bei 100°. Tridlhylgcrmanium- 
bromid, (C2H5)3GeBr, aus (C.,H5).,Gc u. Br in Athylbromid bei 40°. Reinigung erfolgt am 
besten iiber das Oxyd (s. u.). Stechend riechende FI., Kp.7(m 190,9°, erstarrt bei —33°. 
Bistridthylgermaniumozyd, [(C2H5)3Ge]20, aus (C2H5)3GeBr u. wss. KOH. Campher- 
ilhnlich riechende FI., Kp. 253,9°, erstarrt nicht bei —50°. Brennbar. Gibt mit HHlg 
die Triathylgermaniumhalogenide. Gibt mit Li in fl. NH3 eine rote FI., die beim Ein- 
dampfen Triathylgerman zuruckliiBt. Triathylgermaniumjodid, (C2H5)3GeJ, aus dem 
Oxyd u. H J. Kp.760 212,3°. Riecht knoblauchartig. Triathylgermaniumchbrid, 
(C2H5)3GcC1, Kp.7g0 175,9°. Triathylgermaniumfluorid, (C2H5)3GeF, Kp.751 149,0°. 
Chlorid u. Fluorid riechen stechend. — Bei der Einw. von fl. NH3 bei —33° auf (C2H5)3- 
GeBr entstehen Amminolriathylgermaniumbrmnid, (C2H5)3GeBr +  NH3 (fest, Dampf- 
druck bei gewóhnlieher Temp. 10 mm), u. Bistridthylgermaniumimin, [(C2H5)3Ge]2NH 
(Kp.0,i ca. 100°, gibt mit W. das Oxyd). — Hexaathyldigerman, (C2H5)3Ge- Ge(C2H5)3, 
durch Erhitzen von (C,H5)3GeBr mit Na auf 210—270° (760—1200 mm Druck). An- 
genehm riechende Fl., Kp.758 265,0°, erstarrt bei —60°. Wird durch Br leicht u. yoll
standig zu (C2H5)3GcBr aufgespalten. Triathylgerman, (C2H5)3GeH, durch Einw. von 
Li auf Hcxaathyldigerman in Athylamin (oder in fl. NH3). Campherartig riechende Fl., 
Kp.751 124,4°. Entfarbt Br in Athylbromid, reagiert in fl. NH3 nicht mit Na oder mit 
KNH2. — Bei der Einw. von K in Athylamin auf Hexaathyldigerman entsteht Kalium- 
Irialhylgermanid, (C2H5)3GeK, das durch tlberfuhrung in (C2H5)4Ge mit Hilfe von 
C2H6Br charakterisiert wurde. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1635—44. April 1932.) Og.

E. A. Flood, Aliphatischc Gcrmaniumderivate. II. Diathyldiphenylgcrman, Didthyl- 
germaniuinoxyd und Diathylgermaniumdibromid. (I. vgl. vorst. Ref.) Diplienyldiathyl- 
german, (C„H5)2Ge(C2H5)2, aus (C„H5)2GeBr2 u. C2H5-MgBr. Angenehm riechende Fl. 
Kp. 316° (unkorr.). Gibt mit Br in Athylendibromid (C2H5)2GcBr2; es erfolgt also wie 
beim Trimethylphenylstannau yorzugsweise Abspaltung von C0H5. — Boi der Einw. 
yon Br auf Triathylgermaniumhalogenide zeigte sich, daB das Fluorid ca. 36-mal, das 
Chlorid ca. 6-mal rascher reagiert ais das Bromid; aus dem Bromid werden zudem be- 
trachtliche Mengen HBr entwickelt. Diese Bcfunde ergeben eine beąucme Methode 
zur Darst. von Diathylgermaniumderiw. Diathylgermaniumozyd, (C2H5)2GeO, durch 
Bromierung von (C..H5)3GeF in C2H5Br-Lsg. u. Hydrolyse des Prod. ‘mit NaOH. 
Esistiert in 2 Formcn:/Z. Form, F. ca. 18°, Kp.0lU1 160°, unl. in W. u. fl. NH3, 1. in organ. 
Lósungsmm. Geht bei gewóhnlieher Temp. in einigen Stdn. in die feste Form, amorph, 
F. ca. 175°, iiber, die sich bei 110° in einigen Stdn. wieder in die fl. Form verwandelt. 
Beide Umwandlungen werden durch W. beschleunigt. Das Oxyd reagiert leicht mit Li 
in Athylamin, ist aber gegen Luft bestandig. Didthylgermaniumbromid, (C2H5)2GeBr2, 
aus dem Oxyd u. konz. HBr. Kp. 202°, erstarrt nicht bei —33°, riecht ahnlich wie HC1. 
Gibt mit W. oder Alkali (C2H5)aGeO, mit fl. NH3 Diathylgermaniumimin, (CVH5)3Ge: NH,
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im Hochvakuum destillierbar, zers. sicb an der Luft rasch unter Bldg. von (C2H6)2GeO. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1663—67. ApriI 1932. Providencc [Rhodc Island], Brown 
Univ.) Os t e r t a g .

John S. Reese IV, Orientierungseffekte im Benzolring. Die Sulfurierung der 
Benzoesaure. Bei der Sulfurierung der Benzoesaure entsteht nach M a a r s e  (Rec. Tray. 
chim. Pays-Bas 33 [1914]. 207) 90% m- u. der Rest p-Verb., aufierdem kami in einem 
gewissen AusmaB m- u. p-Verb. ineinander umgewandelt werden. Bei Ggw. von Mcreuri- 
sulfat hingegen entsteht nach D im r o th  u . S c h m a e d e l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 
[1907]. 2411) zu 5% o-Sulfobenzoesaure (vgl. A u g e r  u. V a r y , Compt. rend. Aead. 
Sciences 173 [1921]. 239). Diescr Widerspruch u. die Frage, warum im Gegensatz 
zur iiblichen Annahme hier m- u. p-Verb. so eng yerkniipft erscheinen, war der AnlaB 
zur yorliegenden Unters. — Es wird darauf hingcwiesen, daC o,p-Substitution keines- 
wegs der m-Substitution entgegengesetzt ist, yielmehr treten in allen gut untersuchten 
Fallen alle Isomeren ncbeneinander auf. Allerdings ist die Ausbeute an m-Verb. bei 
vorherrschender p-Substitution gering, aber wenn meta-Substitution im wesentliehen 
stattfindet, dann tritt nebenher p- u. o-Substitution ein, letzterc in gróBerem Umfang.
o-Substitution ist nach Ansicht des Vf. mit para-Substitution nicht engcr yerkniipft 
ais mit m-Substitution. Die Sulfurierung der Benzoesaure durfte eine indirekte Sub- 
stitution sein. Nach K e n d a l l  u . Ca r p e n t e r  (Journ. Amer. chem. Soc. 36 [1914]. 
2500) entsteht aus den Komponenten zuerst eino Mol.-Verb., die iiber die Zwischen- 
stufe der Benzoylscliwefelsaure (OPPENHEIM, Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 [1870]. 736) 
in sulfuricrte Benzoesaure iibergehen kann. Vf. untcrsucht, ob dio m- u. p-Sulfobenzoe- 
saure dirckt oder durch Umlagerung der o-Verb. entstehen. Beim Erhitzen von o-Sulfo- 
benzoesaure mit konz. H2S04 auf 300° tritt Umlagerung in die m -Verb. ein, wio durch 
Sclimelzen mit Atzkali u. Abtrennen des in Chlf. 11. Ausgangsmaterials bewiesen wurde. 
Die Rk. yerlauft monomolckular; ihre Geschwindigkeit wird durch Zusatz yon Mercuri- 
sulfat betriiehtlich erhóht. Dann wurde die Sulfurierung der Benzoesaure bei 300° 
mit u. ohne Mercurisulfat untcrsucht. Dabei ergab sich aus der Auftragung des log nat 
der unumgesetzten Benzoesaure gegen die Zcit, was eino gcknickto Gerade liefert, 
daB in den ersten zwanzig Minuten mit relatiy groBer Geschwindigkeit eine Primarrk., 
wahrscheinlich Bldg. der Benzoylschwefelsiiurc, stattfindet, der sich mit geringerer 
Geschwindigkeit in monomol. Rk. dio Umwandlung in o-Sulfobenzoesaure anschlieBt; 
von letzterer entsteht bei Ggw. von Mercurisulfat, das im iibrigen den Sulfurierungs- 
grad nicht beeinfluBt, weniger ais ohne es (nach 20 Min. wurden ohne Mercurisulfat 
14,3% o-Saure gefunden, mit dem Salz 7,3%). Offenbar ist also die ortho-Saure 
Zwischenprod. der Sulfurierung. D as Auftretcn von p-Verb. diirfte (vgl. Ma a r s e ,
1. c.) durch Umlagerung des m-Isomeren zu deuten sein, bei der keino ortho-Verb. 
in merkbaren Mengen aufzutreten scheint. Dic Angaben yon DlMROTH u . SCHMAEDEL 
(L c.) sind irrig. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2009—17. Mai 1932. Baltimore, Mary
land, John Hopkins Univ.) B e r g m a n n .

Edwin C. Knowles und Jołrn B. cioke, Substituierłe Phenylacetonilrilc und Deri- 
vałe. 1-Phenyl-l-cyancyclopropan, tt.-Phenyl-y-oxybutyronitril, a - Phen yl-y-c/dorbułyro- 
nitril und oc-Phenylcrolonsdurenilril. 1-Phenyl-l-cyancycłopropan (I) wurde nach 2 Verff. 
dargestellt. Bei dcm einen wurde Benzylcyanid mit 2 Moll. NH2Na behandelt (Bldg. 
des Mono-Na-Salzes) u. das llk.-Gemisch mit Athylenchlorobromid umgesetzt. Ais 
Zwischenprod. ist a-Phenyl-y-chlorbutyronitril, Cl ■ CH-j ■ CH2 ■ CH(C(iHrj) • CN, an- 
zunehmen (vgl. das 2. Verf.), welches durch das iiberschiissige NH2Na irt das Na-Salz, 
Cl-CIŁj-CH^-CNatCoBy-CN, ubergefiihrt wird; dieses kondensiert sich unter NaCl- 
Abspaltung zu I. Bei dem 2. Verf. wird Na-Benzylcyanid mit Athylenchlorhydrin zu 
a.-Phenyl-y-oxybutyronitril, HO ■ CH2 • CH2 ■ CH(C0H5) ■ CN, kondensiert, das OH gegen 
Cl ausgetauscht u. das gebildete cc-Phenyl-y-chlorbutyronilril mit NH2Na behandelt. — 
DaB I  tatsachlich dio cycl. Struktur besitzt u. nicht etwa eines der stereoisomeren 
a-Phcnylcrotonsdureniirile (IV) ist, lieB sich wie folgt zeigen: I ist yerschieden yon dem 
ebenfalls dargestellten IV. I  wird durch alkal. H ,0 2 oder H3P 0 4 zum Amid II yerseift, 
welches zwar denselben F. besitzt wie das Amid V (dieses vgl. P f e if f e r  u. Mitarbeiter, 
C. 1929. I. 883), aber mit diesem starkę F.-Depression gibt. IV wird durch H3P 0 4 
zur Saure VI u. durcli alkal. H20 2 nicht zum Amid V, sondern zum Amid VII hydro- 
lysiert. Bei der Verseifung von I  mit H3P 04 entsteht nicht nur H, sondern aueh VI 
infolge Ringsprengung; VI ist sogar das Hauptprod. Cyancyclopropan selbst wird 
unter denselben Bedingungen zur Cyclopropancarbonsauro hydrolysiert. Siiure III 
wurde aus H mit HC1 erhalten u. iiber das Chlorid in II zuriickyerwandelt. I kann auch
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nicht cc-Phenylvinylacetonitril sein, denri erstens ist es gesiitt. gegen Br u. KMn04, 
u. zweitens wird die von Vff. dargestellte cc-Phenylwnylessigsaure durch Lauge zu VI 
isomerisiert, nicht dagegen die aus I  erhaltene Siiurc UL. Die Struktur I  wird ubrigena 
aueh durch die 2. Synthese angezeigt, denn -/-Chlorbutyronitril liefert unter gleichen 
Bedingungen Cyancyelopropan.

i CH2-CH2-C(C0H5)-CN n  c h 2-ch 2-c(C0h 6)-co -n h 2 
III CH2■ CH2• C(C„H“)” C07S IV CH3• CH: C(CGH5j-CN Y CH3• CH: C(C0H5)• CO• NH2 

1 VT'cH3 ■ CII: C(C0H5) • C02H YII CH3 • CO • CH(C0H6) • CO • NH2
V e r s u c h e .  1-Phenyl-l-cyancyclopropan, C10H9N (I). 1. In geeigneter Appa- 

ratur (Skizze im Original) 75 g unter A. yerriebenes NH2Na in ca. 450 ecm A. suspendiert, 
117 g Benzyleyanid eingeriihrt u. 4—5 Stdn. gekocht (Entw. von ca. 0,9 Mol. NH3). 
Diese FI. in stark gckiihlte Lsg. von 130 g Athylenchlorbromid in 2 Voll. A. eingetropft, 
noch 7 Stdn. unter Erwarmen auf Raumtemp. geriihrt, 2 Stdn. gekocht, W. zugefiigt, 
ath. Lsg. nach Troeknen fraktioniert. Ausbeute 44%. 2. Aus 31,5 g a-Phenyl-y-chlor- 
butyronitril in 200—250 ecm fl. NH3 mit 8,1 g NH2Na (Technik vgl. C. 1931. II. 2720). 
Ausbeute 73%. Sehwach aromat, ricchendes Ol, Kp.j 98—100°, Kp.751 250—253° 
(schwache Zers.), D.20, 1,0156, n D2° =  1,3676, MD =  43,24 (ber. 43,10). — cc-Phenyl- 
y-oxybutyronilril, C10HUÓN. 120 g Benzyleyanid in sd. A. mit 40 g NH2Na umgesetzt, 
unter Eiskiihlung 85 g Athylenchlorhydrin eingetropft, 5 Stdn. bei Raumtemp. geriihrt, 
W. zugefiigt usw. Sehr viscoses Ol, Kp.ll6_2 146—149°, D.204 1,065, no20 =  1,5411. — 
cc-Phenyl-y-chlorbutyronitril, Ci0H10NCl. In Gemisch von jo 1 Mol. des vorigen u. Pyridin 
unter Eiskiihlung 1 Mol. SOCl2 getropft, 30 Min. auf 80—85° erwiirmt, W. zugefiigt, 
noch 2 Stdn. erwarmt, ausgeathert, Extrakt mit verd. Saure, W., Soda u. W. gewaschen 
usw. Aromat, ricchendes Ol, Kp.3_., 127—129°, D.204 1,1251, n r 0 =  1,5327, Md =  49,51 
(ber. 49,42). — l-Phanyl-2-methyl-l-cyancyclopropan, Cn HnN. Analog I  (1. Verf.) mit 
Propylenbromid. Kp.,ęi 257—260°, D.2°4 1,0115, ni)20 =  1,5316. — 1-Phenylcydo- 
propan-1 -carbonsdureamid, C10Hn ON (H). 1. Aus I  mit alkal. H20 2. 2. Durch tJber- 
fiihren von I  mit A. u. HC1 in das Iminoesterhydroehlorid u. Erhitzen dessclben auf 
ca. 110°. 3. I  mit 100%ig. H3P 0 4 3ł/2 Stdn. auf 140° erhitzt, auf Eis gegossen, aus
geathert, ath. Lsg. mit NaOH u. W. gewaschen. Nadeln, wasserfrei F. 100—101° 
(korr.). Aus dem NaOH-Auszug mit Saure a -Plienylcrotonsaure (VI), F. 136—137°. —
1-Phenylcyclopropan-l-carbonsaure (HI). Aus H mit sd. konz. HC1. Ńadeln, F. 86—87°.
— a -Phenylcrotonsdurenitril, C10H9N (IV). Gemisch von 160 g Benzyleyanid, 88 g 
Acetaldehyd u. 250 g absol. A. bei nicht iiber 0° mit 15 ecm 20%ig. C2H6ONa-Lsg. 
versetzt, 2 Tage im Eissehrank stehen gelassen, zwischendurch noch 10 g Acetaldehyd 
zugegeben, mehrmals mit 300 ccm W. geschiittelt usw. Etwas muffig riechendes 01, 
Kp.x 100—103°, Kp.761 244—246°, D.2°4 1,013, n D20 =  1,55 55, MD =  45,41 (ber. 45,10). 
Liefert, mit H3P 0 4 erhitzt, VI. — a.-Phcnylacetessigsaureamid, C10H u O2N ( VII), F. 177 
bis 178°. Daraus mit sd. konz. HC1 Mdhylbenzyllcelon; Semicarbazon, F. 188,5—189,5°. 
■— a.-Phenylvinylessigsaure. Nach K l a g e s  u . K le n k  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 
2552) dargestelltes l-Phenyl-l-chlorpropen-(2) in das Mg-Deriv. ubergefiihrt, dieses wie 
-iiblicii carbonatisiert u. mit Siiurc zers. Braunliches Ol, in Kaltegemisch krystallisierend. 
Wird durch 10%ig. NaOH zu VI isomerisiert. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2028—37. 
Jlai 1932. Troy [N. Y.], Polytechn. Inst.) L indenbaum .

Gladys A. Michałek und Howard W. Post, Weilere Sludicn zur Kelo-Enol- 
Beslimmung. Eine Wiederholung der Best. des Enolgeh. in u-Phaiylacelessigsaure- 
athylester, Kp.n 145—147°, a20 =  1,51 30, ergab im Gegensatz zu den Angaben von 
V. A u w e r s  (C. 1931. I. 3224) 29,81%, also einen Wert, der inncrhalb der Best.-Fehler 
mit dem seinerzeit (C. 1931. I. 405) gefundenen iibereinstimmt. Dieses Gleichgewicht 
stellt sich erst naeli einigen Tagen ein. Eine Klarung kónnte nur die Isolicrung der 
reinen Keto- bzw. Enolform bringen. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1963—64. Mai 
1932. New York, Univ. of Buffalo.) B e r s i n .

Irving E. Muskat und Margaret Herrman, Untersuchungcn an konjugierlen 
Systemen. XI. Die Oxydation von cis-Phenylbutadien durch Perbenzoesaure. (IX. vgl. 
C. 1931. II. 1999.) Nach einer kurzeń Literaturubersiclit (BOESEKEN u. B l u m - 
b e r g e r , C. 1925. 1 .1295. 1597; Me e r w e in , C. 1926. II. 1142; A r b u s o w  u . Mic h a i
ł ó w , C. 1930. II. 1541) berichten Vff. iiber die Einw. yon Benzopersaure auf cis- 
Phenylbutadien. Bei 0° (u. Verwendung iiąuimolekularer Mengen) wird 1 Mol. Benzo- 
pcfsiiure addiert. Da das Prod. bei der Ozonisation Benzaldehyd liefert, muB es Formel I  
haben (oder la , doch ist I  wahrscheinlicher). DaB die vom Phenyl entfemtere Doppel-
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bindung zuerst angegriffen wird, steht im Widerspruch zu den Schlussen von B o e s e k e n  
u. von MEERWEIN (1. e.), ebenso dio primaro Addition der Persaure zu den Ansiehten 
von A r b u s o w , der primare Bldg. eines Athylenoxyds annimmt. Verd. H2S04 liefert 
unter Abspaltung von Benzoesaure das Dimere des 1 -Phenyl butadien - 3,4-oxyd. DaC 
boi der Dimerisation dio Doppelbindung nicht yerandert wird, ergibt sich aus der 
Ozonisation, dio Benzaldehyd liofertc, u. aus der Addition yon 4 Atomen Brom. Laugo 
yerwandelt I in eine Dioxyverb., der Formel II zukommt, da Ozonisation wicder zu 
Benzaldehyd fiihrte, Einw. von H2S04 zu dem Dimeren des ungesatt. Oxyds, Bro- 
mierung zu l-Phenyl-l,2-dibrom-3,4-dioxybutan (III), PBr3 zu dem bekannten 3,4-Di- 
bromid, PBr5 zum Tetrabromid des Phonylbutadiens. Neben I bildet sich das 3,4-Oxyd 
des 1-Phonylbutadiens (IV) in geringer Menge; es entsteht auch in kleinen Mengen 
aus I  dureh Dest. unter gewóhnliehem Druck, in grófieren bei der Einw. von etwas 
verd. HC1 auf die methylalkoh. Lsg. yon I. Die Eormel IV ergibt sich aus dor Ozoni
sation zu Benzaldehyd; verd. H2S04 dimorisicrt. Boi 25° liefert cis-Phenylbutadien 
mit 2 Moll. Benzopersaure das Dioxyd V des Phonylbutadiens u. ein Additionsprod., 
dem Eormel VI zugeschrieben wird. Die mitgeteilten Ergebnisse zeigen, daB Benzo
persaure wirklieh Eormel VII u. nielit die yon BOESEKEN vorgeschlagene VIII be- 
sitzt; sio stehen in Ubereinstimmung mit der Theorie von MUSKAT u . NoRTHRUP 
(C. 1930. II. 3389) iiber den M echanismus der A dditionsvorgange, nach der zuerst 
am C4 das positivo OH der Benzopersaure, dann am positiven C3 der Bonzoyloxyrest 
aufgenommen wird. Eine Allylversohiebung des Zwischenprod. IX in die isomore Form 
X findet wegen raumlicher Hinderung dureh das Phenyl nicht statt.
I  C6H5-CH =CH —CH-------------CII2 l a  C0H5• CH=CH—C H -C H ,

Ó-CO-C6H6 OH OH Ó-CO-C6H6
C6H5 • CH—CH—CH—CH, C0H6 • C H -C H —C II -  CII2 C0II6 ■ CII—CH—CII—CH2

II OH OH III Br Br OH ÓH IV ' ' ( T
V C„II5.C H -C H -C H -C H 2 VI C0H6-CH------------ C H -C II------------- CH,

V  " o "  Ó-CO-C8H6 ó h  o -c o -c6h 5 Óh

VII C„H6-C—O - O - H  o - o  IX o6h 8. c h = c h - c h - c h so h

O VIII cbh 6̂ c - o h  X c6h 6-c h —c h = c h - c h 2o h

V e r s u o h e .  l-Plienyl-3-bcnzoybxybuten-(l)-ol-(4), C^H^O, (I). Aus cis-Phenyl- 
butadien u. Benzopersaure in Chlf. bei 0°. Aus PAe. F. 81̂ —82°. — l-Phcnyl-l,2-di- 
brom-3-benzoy]oxybutanol-(4), C17H160 3Br2. Aus dem vorigen mit Brom in sd. CC14.
F. 154—155°. — Dimeres 3,4-Oxyd des 1-Phenylbuladiens, C20H20O2. Aus I  mit 30%'g- 
H 2S04 (24 Stdn., 100°). F. 192°. Tclrabromid, C20H20O2Br4, F. 220°. — 3,4-Dioxy-
l-phenylbuten-(l), C10H12O2 (II). Aus I mit Lauge. Aus Bzl. F. 74°. Gibt mit PBr3
з,4-Dibrom-l:phenylbutcn-(l), mit PBr5 das Tetrabromid des 1-Phenylbutadions,
mit P 20 5 in A. oder mit 30%ig. H2S04 im Rohr das dimere Oxyd. — l-Phmyl-l,2-di- 
brom-3,4-dioxybułan, C10H12O2Br2 (III). Aus dem yorigen in Lg., F. 94°. — 1-Phenyl- 
bu.tadien-3,4-oxyd, C1()H10O (IV). Aus I in Mothylalkohol mit etwas HC1 bei 120—130°. 
K p.j 88°. Entsteht in geringon jMengen auch aus I  dureh Dest. unter Atm.-Druck.
— l-Phenylbutadien-l,2,3,4-dioxyd, C]0H10O2 (V). Aus Phenylbutadien u. 2 Moll. 
Benzopersaure bei 25°. Kp.j 97°. ■— l-Plie.nyl-l,3-dibcnzoyloxy-2,4-dioxybutan, C24H220 6 
(VI). Neben dem yorigen. Aus B zl. F. 186°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2001—09. 
Mai 1932. Chicago, Illinois. Uniy.) B e r g m a n n .

Wilson Baker, Louie Valerie Montgomery und Hilary Annot Smith, Syn- 
these von Derivaten des Myristicins. E s wird dio Synthese yon  Myrislicinaldehyd (IX)
и. a. Deriyy. des Myristicins (3-Me(hoxy-4,5-mHhyleiulioxy-l-allyibenzol) besehrieben.

Y e r s u c h e .  Pyrogallol-1 -mcthyldlher, C6H3(OCH3)(OH)2 (I), aus o-Vanillin ui 
NaOH +  3%>g- H20 2, +  verd. H2S04 +  NaHC03; Kp.25 140—160°; daraus Prismen, 

Cpio aus Lg., F. 39—41°; Diaceiał, Nadeln, aus A., F. 91—93°. —
l-Methoxy-2,3-methylendwxybenzol, C8H80 3 (II), aus I in wss.

| r y  j Aceton (50%ig.) -f- NaOH +  Methylensulfat in Kohlengas bei 45°;
oL JoCITj Kp. 215—230°; Nadeln, aus Lg., F. 41°. Entsteht auch aus Pyro- 

fl ć —(J gallol, W. u. Methylsulfat +  NaOH in Kohlengas auf dem W.-Bad,
2 dann +  Aceton, Methylensulfat +  NaOH. — 5-Nitro-l-meihoxy-

2,3-niethylendioxybenzol, CeH ,05N (III), aus II in Eg. +  HN03 in Essigsaure bei 0°;
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Prismen, aus A. u. Essigester, F. 146—148°. Gibt mit SnCl2 +  HC1 die Aminoverb., 
Blattchen aus W., P. 82—86°. — Myristicinaldehyd (3-Methoxy-4,5-methylendioxy- 
benzaldehyd), C9H80,, (IV), aus 4,5-Dioxy-3-methoxybenzaldehyd in KOH mit Methylcn- 
snlfat bei 50°; Nadeln, aus W., F. 131°. Gibt mit KMnOj in alkal. Lsg. Myrislicin- 
sdure, Nadeln, aus W., F. 209—210°. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1281—83. 
April. Oxford, Dyson Perrins Lab.) B u s c h .

J. Rabinovitch, Rotationsdispersion der benzolischcn Losungen von d-a-Pinen und
l-(l-Pinen. Berichtigung einer friiher en Verdffenilichung. Die C. 1932.1. 2839 angestellten 
Berechnungen miissen etwas abgeandert werden; das Resultat bleibt unberiihrt. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1474. 25/4. 1932.) L o r e n z .

Gwilym Iorwerth Davies und John Lionel Simonsen, Brompiperiton. Vff. 
bestatigen die Annahme yon WALLACH (C. 1918. II. 114), daB das aus dem Dibrom- 
piperilon durch Behandlung mit yerd. KOH entstehende Monobromid dic Konst. I  
bat. Die Oxydation mit KMn04 in Aceton lieferte niimlich II, wahrend W a l l a c h  

C-CH3 CO-CUj C-CH3 CO-CH, CO
C H ^ C B r  C H /  Ch Z ^ C O H  C I l Z  ,COOH Ch / ^ C H
Ch JX / / 'CO Cb J^^C O O I-1 C H ^ y C O  Ch J ^ C O  Ch J llC-COOH

CH-CH(CH3)1 CH-CH(CH3), C1I-CH(CH3)s CH-CH(CH3)S (5h-CH(CH3)2 
in alkal. Lsg. mit KMnOd eine Saure erhielt, die sich ais ident. mit der von S e m m l e r  
u. Mc K e n z ie  (C. 1906. 1. 1428; ygl. auch Cu sm a n o , C. 1924. I. 1921) aus III iiber
IV dargestellten Saure V (Oxim, Zers.-Punkt 182—183°) erwies, deren Konst. durch 
Oxydation zur a -1sopropylglula rsaure sichergestellt wurde. Wahrscheinlich geht I  in 
alkal. Lsg. zuerst in III iiber, das dann zu V oxydiert wird. (Journ. ehem. Soc., London
1932. 1422—24. Mai. Bangor, Univ. Coli. of North Wales.) B e r s i n .

łan Russel Sherwood und Wallace Frank Short, Eine Synthese des Diphenyls. 
Durch 4-std. Erhitzen von l-Plienylcyclohexanol oder l-Phenyl-A1-cydohexen mit
2 Atomen Schwefel auf 200—240° wurde Diphenyl in 70%ig. Ausbeuto erhalten. 
Eine etwa anwesende CH30-Gruppo wird nicht angegriffen. (Journ. chem. Soc., London
1932. 1641. Mai. New Zealand, Auckland Univ. Coli.) B e r s i n .

Avery A. Morton und Joseph R. Stevens, Kcmdensalionen durch Natrium ansłalt 
durch die Grignardsche Reakłion. IV. Wahrscheinliche Existenz eines neuen Zwischen- 
produkles, „Meiallhalogenyl“, in der Reaktion. (III. vgl. C. 1932.1. 383.) Bei der Einw. 
eines Alkalimetalles auf ein Alkyl- oder Arylhalogenid wird ais Zwisehenprod. gewohnlicli 
ein Metallalkyl bzw. -aryl oder ein freies Radikal angenommen. Verss. der Vff. mit 
C0H5C1, C„H5Br u. C4H0Ć1 machen cs jedoch wahrscheinlich, daB ein friiheres Stadium 
der Bindung des Metalles an das Halogenid existiert, wclches den Metallketylcn analog 
ist. Vff. bezeichnen die vermuteten Komplese daher ais ,,Metallhalogcnyle“ . — 
(C„II5)3CC1 reagiert in Bzl. oder A. nicht mit Na. Gibt man aber Bcnzophenon zu, 
so verbindet sich dieses mit dem Na zum Ketyl (Blaufarbung), welehes sodann mit 
dem (C6H5)3CC1 unter Bldg. yon (C6H5)3C, NaCl u. (C6H5)2CO reagiert. Das (CcH5)2CO 
wirkt dcmnach ais Na-t)bertrager auf (C0H5)3CC1. Es kann durch Tetraphenylathylen 
ersetzt werden, wclches ganz analog wirkt. Zweifellos addiert sich das Na in beiden 
Fiillen zuerst an ein polares Atom u. wird dadurch fahig, auf (C6H5)3CC1 einzuwirken. — 
Aueh C0H5C1, C„H5Br u. C,H9C1 vermógen den Angriff des (C6H5)3CC1 durch Na zu 
vermittehi. Man darf daher annehmen, daB sich das Na zuerst an das polare Atom des 
Halogenids unter Bldg. eines „Na-Halogenyls“ anlagert, welehes sodann auf (C6H6)3CC1 
einwirkt. Vff. erteilen z. B. dcm C„H5Br-Komplex die Formcl I, in welcher die puiilctierten 
Linien Partialvalenzen darstellen. Die freien Partialyalenzen befahigen den Komplex 
zu den yersehiedensten Rkk., z. B. mit (CcH5)3CC1 nach H, mit einem anderen Komplex 
derselbcn Art nach JH, mit Na nach IV ; der Komplex, sich selbst uberlassen, zerfallt 
yielleicht nach V. — Wenn das Halogenid wirltlich ais Na-t)bertrager wirkt, so sollte es

I  +  (G|H8)8CC1 ->- (C9H6)3C 4- C6H6Br +  NaCl (II)
/  j  \  jjr .....j^a I  4* 1 — y  C6H6.C9H6 -{■ 2NaBr (III)
\ -------- / i  I  +  Na — >■ C JljN a +  NaBr (IV)

I  — >• C6H6 +  NaBr (Y) 
schlieBlich unverandert zuriickgewonnen werden. Vff. haben diese Hypothese quanti- 
tativ durch Vergleich der bei der Rk. von Na auf (C0H5)3CC1 in Ggw. yon C6H5Br ge- 
bildeten NaCl- u. NaBr-Mengen bestatigen kónnen. Denn bei der Rk. II bildet sich
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nur NaCl. Verliiuft jedoch dio Rk. iiber C0H5Na ais Zwiselienprod., so miissen aqui- 
valonto Mengen NaCl u. NaBr entstehen:

C8H5Br -(- 2 Na — >  C„H6Na -j- NaBr;
(C6H5)3CC1 +  C0H6Na — >  (C„H5)3C +  V. C„Hc • C6H5 +  NaCl (V I).

Zu beriieksichtigon ist natiirlich, daB etwas NaBr infolge FlTTIGscher Rk. gebildet 
wird. Vorss. mit steigender Konz. an (C0H5)3CCI haben ergeben, daB dio NaCl-Mongen 
erheblich oberhalb der 50%-Linie (entsprechend VI) liegen (Diagramm im Original) 
u. unter giinstigen Bedingungen fast 88% erreiohen. Die Zwischenbldg. eines „Na- 
Halogenyls“ ist somit sehr wahrscheinlich. — Vff. haben ferner experimentell bewiesen, 
daB auch CgH5Na, dargestellt aus (CcH5)2Hg u. Na, die Bldg. von (C0H6)3C aus (C6H6)3CC1 
bewirkt. (Journ. Amer. ehem. Soc. 54. 1919—24. Mai 1932. Cambridge [Mass.], Inst. 
of Tcchnol.) LlNDENBAUM.

G. Frederick Koelsch, Triphenyhinyhimgnesiumbromid. Das urspriingliche Ziol 
dieser Unters. war ein beąuemes Darst.-Verf. fiir Diphenylacetophenon u. dessen Dcriw. 
Vf. hoffte, dasselbe durch Oxydation der noch unbekannten GRIGNARD-Reagenzien 
vom Typus ArAr'C: C(MgX) ■ C„H5 erreichen zu kónnen. Die Darst. des Triphenyl- 
vi?iylmagnesiumbromids, (C^H^jC: C(MgBr)-CeH5 (I), begegnete auch keinen Schwicrig- 
keiten. I  lieferte jedoch mit Luft oder O ein gelbes, in A. unl. Prod. u. dieses mit verd. 
Siiuro ein teeriges Ol, aus welchem kein Diphenylacetophenon isoliert werden konnte. 
I  liefert mit SOCl2 ein unbrauchbares Ol, reagiert nicht mit Benzylchlorid, iiberfuhrt 
(C„H6)3CC1 in (C„H5)3C (daneben glasiges Prod.), kondensiert Aceton zu Mesityloxyd 
u. reagiert nicht mit Benzophenon. N. Rk.-Prodd. liefert I  mit J , W., Form- u. Benz
aldehyd, Benzoylehlorid, Benzoylperoxyd, C02 u. CS2. Mit Benzoylporoxyd entsteht 
Triphenylmnylbenzoat, (C0H5)2C : C(0 • CO • C4Hj) • C0H6, (ygl. dazu Gilm a n  u . A d a m s , 
C. 1926. I. 919) u. durch dessen Verseifung Diphenylacetophenon, (CcH5)2CH ■ CO • CcH5. 
Obigos Ziel ist somit indirekt erreiclit worden, aber fiir praparative Zwccke kommt dieses 
Verf. nicht in Frage.

V e r s u c h e. Triphenylmnylbrom-id. Triphenyliithylen in Eg. bei unter 40° mit 
Br versetzt, HBr durch kurze Dest. entfernt, W. bis zur Triibung zugefiigt. F. 114 
bis 115,5°. — Triphenylvinylmagnesiumbromid (I). 10 g des vorigen mit 0,8 g Mg, 
einem J-Krystall u. 0,05 ccm C2H5Br in 200 ccm A. unter Hg-VerschluB bis zur Lsg. 
des Mg (ca. 2 Stdn.) gekocht. — Triphenylvinyljodid, C20H15J. Aus I  u. J  bis zur 
bleibenden Farbung; mit verd. H2S04 zers. Aus A., dann Lg., F. 125—126°. Wird 
durch Cl in CC14 auch bei —5° unter J-Abscheidung zers. — Triphenylathylen. Aus I  
mit W. Kp.33 240—250°, F. 66—68°. — (3,y,y-Triphenylallylalkohol, C21HlsO. Durch 
Leiten von uberschiissigem CH20 iiber I  u. Zers. mit verd. NH4C1-Lsg. Aus 50%ig. 
A. Krystalle, F. 126—128°. H2S04-Lsg. gelb, beim Erwarmen griin. — Methylather 
oder 3-Mcthoxy-l,],2-triphcnylpropen-(l), C22H20O. Aus vorigem in sd. CH30H  +  einigen 
Tropfen konz. H2S04 (15 Min.). Aus CH3OH, F. 131—132,5°. — Athylather oder 3-lth- 
oxy-l,l,2-triphenylpropen-[l). Analog. F. 125—128° (vgl. MEISENHEIMER, C. 1927.
II. 1347). — a,/S,y,y-Tetraphenylallylalkohol. Aus I  u. Benzaldehyd; krystallinen Kom- 
plox abfiltriert u. mit verd. H2S04 zers. Ol. — 1,2,3-Triphenylinden, C27H20. Aus 
vorigcm mit sd. Eg. +  einigen Tropfen konz. H2S04 (2 Min.). Aus A. Kjrystalle, F. 132 
bis 134°. — Triphenylbenzoylaihylen. I  mit C6H5'C0C1 2 Stdn. gekocht, mit verd. 
II2S04 zers. Aus Lg., F. 147—149°. — Triphenylmnylbenzoat. I  unter Kiihlen mit 
Benzoylperoxyd versetzt, nach 48 Stdn. mit verd. H2S04 zers. Aus A., F. 151—153°. 
Daraus durch kurzes Kochen mit 5%ig. alkoh. KOH Diphenylacetophenon, F. 134 
bis 136°. — Triphenylacrylsdure. I  wie iiblick earbonatisiert, mit Saure zers., ath. Lsg. 
mit Soda extrahiert. Aus Eg., F. 217—218°. Daraus durch Erhitzen mit ZnCl2 Di- 
phenylindon, F. 151—152°. — Triphenyldithioacrylsdure, C21Hi8S2. I  mit CS2 versetzt, 
nach 48 Stdn. A. abgegossen, Nd. in W. gel., mit HC1 gefallt. Aus Eg. tief rote Platten, 
F. 135°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2045—48. Mai 1932.) L in d e n b a u m .

C. Frederick Koelsch, Phenyl-p-tolylaceiophenmi. Nach M c K e n z ie  u . W idtjows 
(Journ. chem. Soc., London 107 [1915]. 708) soli Phenyl-p-tolylacetophenon (I) aus 
Phonyl-p-tolylacetylchlorid, Bzl. u. A1C13 entstehen u. bei 160° schmelzen; aber alle 
Verss. des Vf., I  nach diesem Verf. darzustellen, waren erfolglos. Dies ist auffallend, 
weil Diphenylacetylchlorid, Toluol u. A1C13 mit Yorzuglieher Ausbeute p-[Diphenyl- 
aceto']-tolv.ol (II) liefem. I  wurdo schlieBlieh sehr glatt aus Desylchlorid, Toluol u. 
A1C13 erhalten u. schmolz nicht bei 160°, sondern bei 98°. I  wird durch sd. alkoh. KOH 
in Benzoesaure u. Phenyl-p-tolylmethan gospalten u. liefert mit Na in sd. Toluol ein 
Na-Salz (Enolform), welches durch don Luft-O, wahrscheinlich uber ein Peroxyd, in
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Phenyl-p-lolylkelon u. Na-Benzoat gespaltcn wird. I  liefert mit CeH5MgBr ein Carbinol, 
isomer mit dem Carbinol aus Diphenylacetophenon u. (p)CH3-CcH4MgBr. Beide 
Carbinole werden zu demselben KW-stoff dehydratisiert. — Da die FF. von I u. II 
einander sehr nalie liegen, hat Vf. die von Mc K e n z ie  u . Mitarbeitem (C. 1930.1. 3549) 
besehriebene Dehydratisierung des a,/?-Diphenyl-a-p-tolylathylenglykols wiederliolt u. 
festgestellt, daB tatsachlicli II entsteht, obwohl erfahrungsgemaB I zu erwarten ware. — 
Diplienylacetoplienon wird mit guter Ausbeute aus Desylehlorid, Bzl. u. A1C13 (15 Min. 
kochen) erhalten (walirscheinlich bestes Darst.-Verf.).

V e r  s u c h e. p-[Diphenylaceto]-toluol (II). 10 g Diphenylessigsaure mit SOCI2 
umgesetzt, letzteres im Vakuum entfernt, Chlorid in Toluol gel., langsam in eisgekuhltes 
AlCl3 (10 g)-Toluolgemisch cingetragcn, bis zur beendeten HCl-Entw. gckocht, Eis u. 
verd. HC1 zugefugt, Toluol mit W.-Dampf entfernt. Aus A., E. 100—101°. — Phenyl-p- 
tolylacetophenon, C21H180 (I). 25 g Desylehlorid in Toluol mit 16 g A1C13 versetzt, 
30 Min. gekoeht, dann wie vorst. Aus A., dann Bzl.-Lg., E. 97—98°, Kp.23 270—275°.— 
oc.cc,f}-Triplienyl-j}-p-tolyUitlianol, C27H210. I mit C0H5MgBr 30 Min. gekoeht, mit Eis u. 
NH4C1 zers., Roliprod. mit A. ausgekoeht. Ruckstand lieferte aus Lg., dann CH3OII 
Krystalle, F. 169—170°. — a,($,f}-Triphenyl-u.-p-tolylatlia')iol, C27H240. Aus Diphenyl
acetophenon u. (p)CH3-C„H4MgBr wie vorst. F. 185—-187° [nach Mc K enzie  (1. c.) 
F. 180—181°]. — Triphenyl-p-tolyldthylen, C27H22. Aus den beiden vorigen mit sd. 
CH3-C0C1 (1 Stde.). Aus Eg., F. 150—151°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2049—52. 
Mai 1932. Cambridge [Mass.], Univ.) L indenbaum .

Nathan L. Drakę und James P. Sweeney, Die p-Plienylphenacylester gewisser 
organischer Sauren. (Vgl. C. 1930. II. 2648.) p-Phenylphenacylbrcnnid zeichnet sich 
vor ahnlichen Reagenzicn dadurch aus, da 13 es auch mit 2-bas. Sauren glatt Ester 
bildet. Scine Darst. crfolgte wie 1. c. Wichtig ist, daB das rohe p-Phenylacctophenon u. 
das rohe Bromid vóllig siiurefrei gewaschen werden; andernfalls ist die weitere Rei- 
nigung scliwierig. Zur Darst. der Ester werden die Sauren besser mit n. NaOH bis 
zur schwach sauren Rk. neutralisiert. Wenn die Na-Salze in wss. A. unl. sind (bei 
einigen 2-bas. Sauren), so lóst man die Saure in wenig W., neutralisiert mit C2H5-NH2 u. 
gibt A. bis zur eben begiimenden Fallung zu; weiter wie 1. c. Bei den 2-bas. Sauren 
wurden 0,0025 Mol. Saure u. 0,005 Mol. Reagens verwendet. — Dargestellt wurden 
die p-Phenylphenacylester der: Malonsaure, aus A., F. 175°; Olutarsdure, aus Aceton, 
F. 152°; Adipinsdure, aus Aceton, F. 148°; Pimelinsdure, aus A., Zers. 145—148°; 
Korksdure, aus Aceton, F. 151°; Azelainsaure, aus Aceton, F. 141°; Sebacinsaure, aus 
Aceton, F. 140°; Phenylessigsaure, aus A., Zers. 63°; Hydrozimtsdure, aus A., F. 95°; 
Isocapronsdure, aus A., F. 70°; Weinsaure, aus A., Zers. 203—204°; p-Nitróbenzoesaure, 
aus Bzl., F. 182°; 3,-5-Di. 'benzoesaure, aus Bzl., F. 154°; o-Bronibenzoesaure, aus A., 
F. 98°; Salicylsdure, aus ••»., F . 148°; p-Oxybenzoesdure, aus Aceton, F. 240°; o-Meth- 
oxybenzoesdure, aus A., F. 131°; Anissaure, aus A., F. 160°; Oallussaure, aus wss. A., 
Zers. 195—198°; o-Phikalsauj':,aus A., F. 167,5°; 4-Nitroplithalsaure, aus Bzl., F. 120°; 
Telrachlorphthalsaure, aus Aceton, F. 193°; Benzilsdure, aus A., F. 122°. — Der Ester 
der Methylanthranilsaure wurde nicht krystallisiert erhalten, u. der der Trinitrobenzoe- 
siiuro war ein rotes Kolloid. Sulfonsaureester wurden nicht erhalten. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 2059—61. Mai 1932. Coli. Park [Maryland], Univ.) L in d e n b a u m .

Ranchhodji Dajibhai Desai, Die Bildung und Bestandigkeit von Spirorerbindungen. 
XIV. Der Einfluji des Methylcyclohemnrings auf den Kohlenstofftetraederwinkel. (XI. vgl. 
C. 1924.1. 1175; vgl. auch R a o , C. 1930. II. 1985; K a n d ia ii , C. 1931. II. 565.) R ao
u. K a n d ia h  haben gezeigt, daB Cyclohexan, das sich bei den hier in Frage kommenden 
Rkk. wie ein gespannter Ring yerhalt, bei der o-Kondensation mit 5- oder 6-gliedrigen 
ltingen in Systeme iibergeht, die das Verh. spamiungsfreier Ringe zeigen. Es erschien 
von Interessc, die Wrkg. einzelner Substituenten zu untersuchen, um auf Grund der 
Valenzablenkungshypothese von T h o r p e  u. I n GOLD Einblick in den Charakter eines 
solehen Ringes zu erhalten. Vf. untcrsucht im folgenden dio Hydrolyse der mono- u. 
dibromierten 3- u. 4-Methylcyclohexan-l,l-diessigsaureester. Die Diessigsaure wurde 
aus den Ketonen durch Umsetzung mit Cyanessigester u. Hydrolyse der Imide dar
gestellt. Die Anhydride (I) geben zwei Anilsauren (Ila u. Hb), aber nur ein Anil (DI). 
Durch Bromierung mit Br u. PC16 u. Behandlung mit A. erhalt man aus den Anhydriden 
Gemische von Monobromestern (IV), Dibromestern (V) u. unbromierten Estern (VI). 
Die Monobromester IV kónnen auch aus den Monoathylestern VII erhalten werden, 
doch erhalt man dabei stets 20—25% des Isomeren VIH. Die Ester IV gehen bei der 
Dest. in Lactonester X iiber. Sie geben mit 64%ig. KOH Spirosauren u. Laetonsauren
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(XI); die Ausbeutc an Spirosauren ist ebenso groB wie bei den Deriw. des Cyclohexans; 
der p-Ester liefert eine trans- u. eine cis-Saure, der m-Ester zwei trans-Sauren u. eine 
eis-Saure (XII u. XIII). Trennung der cis- u. trans-Isomeren erfolgte durch Behandlung 
mit Acetylchlorid; Uberfiilirung von trans- in cis- durch Dest. u. Behandlung der 
Anhydride mit W.; die beiden trans-Sauren der m-Reihe liefern dieselbe cis-Saure. 
Die trans-Spirosauren sind alle gleich bestandig gegen hydrolyt. Mittel; die Stellung 
des CH3 ist ohne EinfluB; sie werden durch 5°/0ig. HC1 bei 240° nicht, durch 10 %>g- 
HC1 bei 240°, durch 20°/0ig. HC1 bei 200° gespalten. Die Bestiindigkeit ist geringer 
ais beim Cyclohexananalogen, das durch konz. HC1 bei 240° nicht angegriffen wird. — 
Zur Darst. der neutralen Dibromester V muB sehr lange erhitzt werden. Ais saure 
Nebenprodd. (10—15%) entstehen saure Dibromester IX u. Monobromester VIII. 
Die Dibromsaurechloride, in denen wahrscheinlich Stereoisomerengemiselio vorlicgen, 
geben mit HC02H Dibromsauren XIV u. Bromlaetonsauren XV. Wic in der Cyclo- 
hexanreihe gehen die Dibromester bei der Dest. unter betrachtlicher Verkolilung in 
die Bromlactonester XVI uber. Sie geben mit 64%ig. KOH bei 150° 40% Glyoxyl- 
sauren XVU u. 5% ungesatt. Siluren XVIII; der Rest des Rk.-Prod. geht wohl in stereo- 
isomere Oxylactonsauren XIX iiber. Die Sauren XVII entstehen wohl durch Umlagerung 
primar entstehender cycl. Isomeren XX. Der bei der Bldg. der ungesatt. Sauren XVIII 
abgespaltene Glyoxylsaurerest wird zu OxaIsaure oxydiert. Die Isolierung der Sauren 
XVII ist sehr schwierig; sie existieren in beiden Reihen in 2 Pormen. Rauchende HBr 
baut ebenso wie H20 2 zu Dicarbonsauren XXI ab. — Hydrolyse der Dibromester mit 
methylalkok. KOH liefert hauptsachlieh Methoxyspirosauren, u. zwar wurden in der 
p-Reihe zwei cis- u. eine trans-Porm, in der m-Reihe yier cis- u. eine trans-Porm isoliert; 
die Isomeren sind analog XH u. XIII zu formulieren. — Bei einem Vergleich dieser 
Rkk. mit den friiher untersuchten ergibt sich, daB der Cyclohexanring u. der Methyl- 
cyclohexanring deutlich verschieden sind. Der Dibromester der Cyelohexanreihe gibt 
m it wss. KOH hauptsiichlich die cycl. Óxysaure XX, die ungesatt. Saure XVIII u. die 
Oxylactonsaure XIX; die Ketosaure XVII tritt uberhaupt nicht auf; bei Anwendung 
von methylalkoh. KOH erhiilt man nur XVIII. Die Methylcyclohexanderiw. reagieren 
ahnlich wie dio des Cyelopentans, trans-Dekalins u. Hexahydroliydrindens, zeigen also 
das Verh. spannungsfreier Ringo. Die Aufhebung der Spannung lconnte durch t)ber- 
gang von der ebenen zu einer raumlichen Konfiguration erfolgen, doch liaben sich keino 
Anzeichen fiir die in einem solchen Pall zu erwartenden neuen Isomcrien ergeben. 
Der Unterschied lieBe sich ferner durch Stabilisierung einer oder mehrerer spannungs
freier Pormen des substituierten Rings crklaren; in diesem Falle miiBten die 
Dissoziationskonstanten der Cyclohexan- u. Methylcyclohexandiessigsauren yerschieden 
sein (vgl. G ; u. I n g o l d , C. 1931. II. 2853); sie sind aber prakt. ident. u. von der 
der Cyelępentęin-l,l-diessigsaure yerschieden (LlNSTEAD, Priyatmitt.). Demnach
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CHBr-COjCaHj

COJI
IOaH

X (R =  C.HJ CH,-------- CO
X I (R =  H) CII(COsR)-(!) 
X V III CH3-C6H8 C • C1I2 ■ COjH II COjII II H

CHBr------CO XV (R =  H)
CH(C0aR)'0 XVI (R =  CjHj) XVII

XX > C <  .
,C(OH). COJI
I

CH-COJI



372 D . O b g a n i s c h e  C h e m i e . 1932. II.

haben die Cyclohexan- u. Methylcyclohexanringe die gleiclie Konfiguration, u. man 
muB annehmen, daB dio in anderen Fal len zum Nachweis der Spannung verwendeten 
Methoden hier durch polare u. vielleicht auch durch physikal. Einfliisse gestort werden.

V e r s u c h e .  4-Methylcyclohexan-l,l-dicyanessigsaure-a)-imid, aus 4-Methyl- 
eyclohexanon, Cyanessigester u. alkoh. NH3. Nadeln aus A., F. 215°. Gibt mit k. konz. 
HjSO,, 4-Methylcyclohexan-l,l-dicarbaminylessigsdure-co-imid, C13HI90 4N3 (Nadeln aus 
Eg.. F. 260° [Zers.]), mit h. verd. H2S04 4-Methylcyclohexan-J,l-diessigsaura (Dialhyl- 
ester, CltH20O4, Kp.M 178°). — 4-Methylcyclohexan-l,l-diessigsduremonoaniUd, C17H 23- 
0 3N (entspreehend Ha u. Ilb), aus dem Anhydrid u. Anilin in Bzl. Monoanilid A, 
Nadeln aus A., F. 184°, wl. in A. Monoanilid B, Nadeln aus verd. A., F. 148°, 11. in A. 
Anil, C17H210 2N (III), beim Erhitzen der Monoanilide auf 200°. Nadeln aus verd. A., 
F. 140°. — 4-Methylcyclohexan-l,l-diessigsdureiwnodthylester, C13H 220 4, aus dom An
hydrid beim Erwarmcn mit NaÓC2H5-Lsg. Ziihfl., geht boi der Dest. wieder in das 
Anhydrid iiber. — a.-Brom-4-nielhylcydohexan-l,l diessigsauredidlhylester, C16H250 4Br 
(IV), aus Methylcyclohexandiessigsauremonoathylester durch Erwiirmen mit PC15 auf 
dem Wasserbad, Einw. von Br bei 50—60° u. Erhitzen des Rk.-Prod. mit absol. A. 
Gibt bei der Dcst. C2H5Br ab u. geht in den Lactonesler, C13H20O4 (X) iiber (Kp.20 2 05°). 
<i.-Brom-4-inethylcydohexan-l,l-diessigsaure-a.'-monodthylesler, C13H 210 4Br (VIII), ais 
Nebenprod. bei der Darst. von IV. Zahes gelbes Ol. — 4-Methylcyclohexanspirocydo- 
propan-2',3'-dicarbonsaure, CuH1(j04, aus IV u. 64°/0ig. KOH bei 150°, neben geringen 
Mengen einer Lactonsaure vom F. 145°. Irans-Form (XII), Tafeln aus Aceton, F. 212°. 
cis-Form (XIII), Tafeln aus W., F. 165°. Anhydrid, Cn H140 3, aus der cis-Form u. 
Acetylehlorid, Blattchen aus PAe., F. 72°. — a.,a.'-Dibrovi-4-methylcydohexan-l,l-di- 
essigsduredidthylester, C15H 240 4Br„ (V), aus Methylcyelohexandiessigsaure durch 4-std. 
Einw. von PC15 u. 96-std. Einw. von Br bei 50—60° u. nachfolgendes Kochen mit absol. 
A. Zers. sich bei der Dest. unter Verkohlung u. Bldg. des Bromlacłonesters, Ci3H190 4Br 
(XVI), Kp.21 235°. Die sauren Nebenprodd. von der Darst. von V bestohen aus dem 
Ester VIII u. der Siiure IX. — Beim Erwarmen des Dibrommethyleyclohesandiessig- 
sauredichlorids mit wasserfreier Ameisensaure erhalt man das Lacton der ct-Brom-a.'-oxy- 
4-melhylcyclohexan-l,l-diessigsaure, Cn Hll;0 4Br (XV), Nadeln aus Bzl., F. 210°, u. 
a.,a.'-Dibroi?i-4-methylcydohexan-l,l-diessigsdure, CuHxll0 4Br2 (XIV), Nadeln aus Bzl., 
F. 185° (Zers.). — Dio beim Verseifen von 100 g V mit 64°/0ig. KOH erlialtenen Sauren 
wurden verestert u. destilliert; Esterfraktionen 1. Kp.23 120—123° (5 g), 2. Kp.23 195 
bis 197° (32 g), 3. Kp.23 205—210° (15 g). 3. liefert bei der Hydrolyse m it konz. HC1 
nichts Definiertes. 1. gibt mit 10%'g- KOH 4-Melhylcyclohexenylessigsaure, C9Hi40„, 
Tafeln aus PAe., F. 42—43°, Amid, F. 155°. 2. gibt mit konz. HC1 die beiden a-ICeto-
4-methylcyclohexan-l,l-diessigsduren, Cn H10O5 (XVH). Saure A, wl. in Bzl., Nadeln 
aus Chlf., F. 147°. Ohinoxalinderiv., C17H 20O3N2, aus der Saure u. o-Phenylendiamin 
in Eg., Blattchen aus verd. A., F. 226°. 2,4-Dinilrophenylhydrazon, C17H 20O8N4, schwefel- 
gelbo Nadeln aus verd. A., F. 220° (Zers.). Dimetliylester, C13H20O5, Kp.25 192°. Di- 
methylesterphenylhydrazon, C1BH20O4N2, Tafeln aus Bzl., F. 163°. Saure B, 11. in Bzl., 
Nadeln aus Bzl., F. 128—129°. Chinoxalinderiv., Nadeln aus A., F. 245°. 2,4-Dinitro- 
plienylhydrazon, schwefelgelbo Nadeln, F. 205° (Zers.). Phenylhydrazon, c 17h 22o 4n 2, 
Tafeln aus Bzl., F. 204° (Zers.). Dimethylesler, Kp.so 187°. Dimethyleslerphenylhydrazon, 
Tafeln aus Bzl., F. 227° (Zers.). — Oxydation der beiden Ketosauren mit H 20 2 in Soda- 
Isg. liefert die beiden l-Carboxy-4-mcthylcyclohexan-l-essigsduren, C10H16O4 (XXI). 
Saure A, aus der Ketosaure A, Ausbeute gering. Tafeln aus W., F. 136°. Saure B, 
in guter Ausbeute aus der Ketosaure B. Nadeln aus W. +  etwas A., F. 173° (Zers.). 
AiJiydrid, C10H14O3, durch Kochen mit Acetylehlorid, Tafeln aus PAe., F. 104°. Anil- 
sdure, Ci0H2lO3N, Nadeln aus A., F. 184°. Die beiden Saure XXI sind anscheinend 
ident. mit den Sauren A u. C von Qu d r a t -I-K h u d a  (C. 1932.1. 221). — Beim Kochen 
von V mit starker methylalkoh. KOH entstehen dio isomeren 4-Methylcyclohexanspiro- 
2'-melhoxycyclopropa7i-2',3'-dicarbonsduren, C12H180 5 (Formen analog XII u. XIII); dio 
cis-Siiuren werden nach Erhitzen des Rk.-Prod. mit Acetylehlorid ais Anhydride er- 
halten. cis-Saure A, Tafeln oder Nadeln aus W., F. 182° (Zers.). Anhydrid, C12H10O4, 
Nadeln aus Bzl.-PAe., F. 148°. Gibt mit Anilin dio Anilsdure A, C18H230 4N (Tafeln 
aus A., F. 184°) u. die Anilsdure B  (Nadeln aus A., F. 160°). Anil, C18H2l0 3N, Nadeln 
aus A., F. 134°. cis-Saure B, wasserhaltige Tafeln aus W., F. (wasserfrei) 162° (Zers.). 
Anhydrid, Tafeln aus PAe., F. 90°. Gibt mit Anilin Anilsdure A ' (Nadeln aus A., 
F. 193° [Zers.]), u. Anilsdure B ' (Tafeln aus Bzl., F. 157°). Anil, Tafeln aus A., F. 96°. 
trans-Sdure A, Tafeln aus verd. Aceton, F. 190°. Gibt bei der Dest. das cis-Anhydrid A.
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Die auBerdem entstandcne trans-Saure B lieB sich niclit isolieren. — Duroh Einw. von 
sd. konz. HBr auf die cis-Methoxyspirosaure A entstehen die Sauren XXI B (F. 173°)
u. XVH B (F. 129°); die cis-Methoxyspirosaure B liefert die Sauren XXI A (F. 136°) u. 
x v n  A (F. 147°). — Die Bldg. der folgenden Verbb. ist denen der oben beschriebenen 
Tollig^analog. 3-Methylcyclohexan-l,l-biscarbaminylessigsdure-o)-imid, C13Hla0 4N3, Tafeln 
aus Eg., F. 272° (Zers.). — 3-Methylcyclohexan-l,l-diessigsaurederivate-. Didthylester, 
C15H20O.„ Kp.„„ 174°. Monoanilid A, C17H230 3N, Tafeln aus A., F. 172°. Monoanilid B, 
Nadeln oder Tafeln aus A., F. 141°. Anil, C17H210 2N, Nadeln aus A., F. 137°. — 
v.-Brom-3-meihylcyclohexan-l,l-diessigsdurediathylester, C16H 250 4Br (IV), gibt boi der 
Dest. den Lactonester C13H200 4 (X), Kp.u  19G°. o.-Brom-3-methylcyclohexan-l,l-di- 
essigsdure-a.'-athyle$ter, C13H210 4Br (V), zahes, gelbes Ol. — 3-Methylcyclohexanspiro- 
cyclopropan-2',3'-dicarbonsduren, Cu H10O4 (XII u. XIII), aus IV u. 64°/0ig. KOH bei 
150°. trans-Sdure A, Nadeln aus Aceton, F. 270°. Dianilid, C23H260 2N2, Nadeln aus A., 
F. 280°. trans-Sdure B, Tafeln aus Aceton, F. 245°. Dianilid, Nadeln aus A., F. 260°. 
cis-Sdure A, Nadeln aus W., F. 205°. — a.,a.'-Dibrom-3-melhylcyclohexan-l,l-diessig- 
sduredidlhylester, C15H240 4Br2 (V), gibt bei der Dest. den Bromlaclonesler, CI3H190 4Br 
(XVI), Tafeln aus Bzl.-PAe., F. 130°, Kp.2l 234°. Aus den sauren Prodd. der Dibromie- 
rung wurde ein fast reiner saurer monobromierter Ester C13H210 4Br u. a,a.'-Dibrom-
3-melhylcyclohexan-l,l-diessigsduremonoathylester, C13H10O4Br2, isoliert; Tafeln aus Bzl., 
F. 162°. — a.-Brom-a’-oxy-3 methylcyclohexan-l,l-diessigsdurelactone, CuH150 4Br (XV), 
aus Dibrommethylcyclohexandiessigsaurechlorid u. Ameisensaure. Lacton A, Tafeln 
aus Clilf., F. 225°. Lacton B, Nadeln aus Bzl., F. 201°. —• Iiydrolyse von V mit konz. 
KOH bei 150° liefert 3-Methylcyclohexenylessigsdure, C0Hi4O2 (Kp.20 152—153°; Amid, 
F. 154°) u. a.-Kelo-3-methylcyclohexan-l,l-diessigsduren, Cn Hla0 5 (XVH). Saure A, 
Nadeln aus Chlf., F. 139—140°. Chinoxalinderiv., Tafeln aus Essigsaurc, F. 217°.
2,4-DinilropJienylhydrdzon, C17H20O8N4, gelbe Nadeln aus A., F. 198° (Zors.). Saure B, 
Nadeln aus Bzl., F. 126—127°. Ohinoxalinderiv., Nadeln aus verd. A., F. 239°. 2,4-Di- 
nitroplienylhydrazon, gelbe Nadeln, F. 194° (Zers.). Dimelliylester, Kp.23 185°. Dimethyl- 
esterphenylhydrazon, Tafeln aus Bzl., F. 220° (Zers.). — l-Carboxy-3-methylcyclohexan-
1-essigsdure, C10H10O4 (XXI), aus der Ketosaurc B u. H20 2, Tafeln aus W., F. 163° 
(Zers.). Anhydrid, C10Hi4O3, F. 41°, Kp.22 1 66°. Anilsdure, C10H21O3N, Bliittchen aus A., 
F. 170° (Zers.). Anil, C10H10O2N, Nadeln aus A., F. 139°. — Stereoisomere 3-Methyl- 
cyclohexanspiro-2'-methoxycyclopropan-2’,3'-dicarbonsduren, Cl2H I80 5, aus V u. inethyl- 
'ilkoli. KOH; Isolierung der cis-Sauren iiber die Anhydride. Die FF. der Sauren u. 
Anilsauren hiingen stark von der Art des Erhitzens ab; Best. im auf 140—150° an- 
geheizten Bad. cis-Sdure A, Nadeln aus W., F. 194° (Zers.). Anhydrid, C12H10O4, 
Nadeln aus PAe. +  Bzl., F. 140—141°. Gibt mit Anilin Anilsdure A, ClfiH230 4N 
(Blattchen aus A., F. 195° [Zers.]), Anilsdure B  (Tafeln, F. 135°) u. Anil, C18H210 3N, 
Tafeln aus A., F. 112°. — cis-Sdure B, Nadeln aus W., F. 195° (Zers.). Anhydrid, 
Nadeln aus PAe., F. 116°. Daraus Anilsdure, Nadeln aus A., F. 215° (Zers.). — cis- 
Sdure C, Nadeln aus W., F. 197° (Zers.). Anhydrid, Nadeln, F. 101°. Anilsdure, Nadeln 
aus A., F. 212°. — cis-Sdure D, Tafeln aus W., F. 196° (Zers.). Anhydrid, Tafeln aus 
PAe., F. 85°. Anilsdure, Tafeln aus A., F. 192° (Zers.). — trans-Sdure A, Tafeln aus 
verd. Aceton, F. 201°. Geht bei der Dest. in das Anhydrid der cis-Saure A iiber. — 
Die cis-Sauren A u. D liefern beim Koehen mit HBr die Saure XXI (F. 163° [Zers.])
u. dio Sdure XVII B (F. 127°). (Journ. chem. Soc., London 1932. 1047—65. April. 
London S. W. 7, Imperial College.) Os t e r t a g .

Ranchhodji Dajibhai Desai, Die Chemia der Alkylcyclopenlanone. II. Der Einflu/3 
des Methylcyclopenta7irings auf den Kohlenstofftetraedermnkel. (I. vgl. C. 1931. II. 702.) 
Deriw. der 3-Metliylcyclopentan-l,l-diessigsaure werden den im vorst. Ref. an Deriw. 
des 3- u. 4-Methyleyclohexans ausgefuhrten Rkk. unterworfen. Aus den Resultaten 
geht hervor, daB der Methyleyelopentanring sich dem Verh. des Cyclopentanrings 
aufs engste anschlieBt u. vom Verh. des Cyclohexanrings grundlegend abweicht. Waren 
die Eigg. des Methylcyclohexanrings_ auf polare Faktoren zuriickzufiihren, so hatte 
man eine Ahnlichkeit mit der gem-Athylpropylgruppe zu er war ten. Das Verh. iihnelt 
aber mchr dem der geni-Dimethylgruppo u. ist auf Valenzablenkung zuriickzufiihren 
(vgl. B e c k e r  u . T h o r p e , C. 1921. I. 730); eine Bestatigung dieser Ansiclit ergibt sich 
daraus, daB 3-Methyleyclopentan-l,l-diessigsauredimethylester bei der Umsetzung mit 
Dimethyloxalat (vgl. D ic k e n s , K o n  u . T h o r p e , C. 1923.1. 919) einen Glyoxylsaure- 
ester liefert, der im Gegensatz zum Cyclohexanderiv. glatt in das spirocycl. 1,2-Di- 
keton IX umgewandelt werden kann; ferner gibt l-Acetyl-3-methylcyclopentan-l-

XIV. 2. 25
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essigsaure athylester boi der Behandlung mit NaOC2H5 (R o t h s t e in  u. T h o r p e , C.1926. 
II. 2576) 20% Ausbeutc an spirocycl. 1,3-Diketon (X), schlieBt sich also dem Verb. 
des /?,/3-DimcthylI;ivulinsaurccstci'3 an u. vcrlialt sich wesentlich anders ais das ent- 
sprechende CycloJiexandcriv.

dem Anhydrid der Saure u. NaOC2H5 in A. Zahe FI., geht bei der Dest. wieder in 
das Anhydrid iiber. Gibt beim Bromieren mit PC15 u. Br u. Kochen des Prod. mit 
absol. A. a-Brom-3-methylcyclopentan-l,l-diessigsauredidthylester Ci4H 230 4 Br (I), Kp.7 
163°, u. den Monobrommoiwdthylcster C12Hi90 4Br, dunkelgclbes, zahfl. Ol. — Lacton 
des <x-Oxy-3-methylcyclopcntan-l,l-diessigsaure-tt.-athylesters Ci2Hls0 4 (III), durch Dest. 
von I  unter gewohnliehcm Druck. Sirup, Kp.20 1 88°. — Hydrolyse von I  mit 64°/0ig. 
wss. KOH bei 150° liefert 3 stereoisomere 3-Methylcycloperdanspirocyclopropan-2' ,3' - 
dicarbonsauren CI0Hu O4 (IV u. V; 4 Isomere sind móglicli). trans-Saure A, Nadeln 
aus Aceton, F. 230°. Dianilid C22H240 2N2, Nadeln aus A., F. 295°. trans-Saure B, 
Tafcbi aus verd. Aceton, F. 215°. Dianilid, Nadeln aus A., F. 275°. cis-Saure, Tafeln 
aus W., F. 175°. Anhydrid CX0H12O3, Tafeln aus Bzn., F. 75°. Monoanilid C16H190 3N, 
Nadeln aus A., F. 190°. Bei der Dest. gehen die beiden trans-Saurcn in das Anhydrid 
der cis-Saure iiber. Die trans-Sauren werden durch 10%ig. HC1 bei 200° zers., durch 
5%ig- HC1 bei 200° nicht vcrandert, bei 240° zers., sie sind also etwas bestiindiger 
ais Caronsaure u. ais das Cyclopentananaloge, aber viel unbestandiger ais das Cyclo- 
hexananaloge. — Lactone der a.-Oxy-3-melhylcydopanlan-l,l-diessigsdure C10Hi4O4 
(VI; 4 Isomere sind móglicli). Lactcmsaure A, aus I  beim Erhitzen mit Sodalsg., neben 
anderen Prodd. Krystalle aus Bzl.-PAe., F. 87°. Athylester, Kp.12 178—180°. Anilin- 
salz C0H,N2 +  C10H14O4, Nadeln, F. 95°:_ Lactonsdure B, aus dem Monobrommono- 
athylester u. Sodalsg., Tafeln, F. 75°. Athylester, Kp.15 175—177°. —- oc,a'-Dibrom-3- 
melhylcyclopentan-l,l-diessigsaurediathylester Cl4H220 4Br (II), aus 3-Metliylcyclopentan- 
1,1-diessigsaure durch Behandehi mit PC15 u. Br u. nachfolgendes Kochen mit A. 
Rotlicligelbe FI. Daneben u.,til'-Dibrom-3-inethylcyclopentan-l,l-diessigsaurcmonoathyl- 
ester C12Hs0 4Br2, Tafeln aus Bzl., F. 128°, u. der entsprechende Monobrommono- 
iithylcster. — Lacton des <x-Brom-v.'-oxy-3-inelhylcyclopentan-l,l-diessigsau.remonoatliyl- 
esters C12H170 4Br (VII), durch langsame Dest. von II  bei 15 mm. Kp.15 195—196°. — 
a,a.'-Dibrom-3--methylcyclopentan-l,l-diessigsaure C10H14O4Br2, aus Methylcyclopentan- 
diessigsaure durch Erhitzen mit PCl0 u. Br u. nachfolgendes Erwarmen mit HC02H. 
Wl. Form, Tafehi aus Chlf.-PAe., F. 195° (Zers.), wl. in Chlf. LI. Form, Wiirfel aus Bzl., 
F. 163°, II. in Chlf. — Hydrolyse von II  mit sd. 64°/0ig. KOH liefert hauptsachlich 
cc-Keto-3-methylcyclopentan-l,l-diessigsaure, daneben 3-Methylcyclopentylidenessig- 
siiure u. ein Gemisclł yon Oxylactonsauren, aus denen das trans-Lacton der o.,a.'-Dioxy-3- 
methylcyclopentan-l,l-diessigsdure (VIII), F. 146°, in geringer Menge isoliert werden 
konnte. ix-Keto-3-melhylcyclopenlan-l,l-diessigsdure C10H14O5, Nadeln aus Bzl., F. 121°. 
Chinoxalinderiv., C1GHI80 3N2, Nadeln aus verd. A., F. 226—227°. 2,4-Dinitrophmyl- 
liydrazon CI0H18O8N4, schwefelgelbe Nadeln, F. 185° (Zers.). Methylester C12H130 5, 
Kp.19 169°. Methylesterphenylhydrazon C18H240 4N2, Tafeln aus Bzl., F. 163°. — 
l-Carboxy-3-methylcyclopentan-l-essigsdure, durch Oxydation der Ketosiiure mit II20 2 
in Sodalsg. oder durch Kondensation von 3-Methylcyclopentanoncyanhydrin C,Hn ON 
(KP-25 128—130° [sehwache Zers.]) mit Na-Cyanessigester u. Hydrolyse des ent- 
standenen Esters mit 50%ig. IIC1. F. 120° (nicht 125°, wie C. 1931. II. 702 angegeben). 
— 3-Mełhylcyclopentanol-(l)-essigsaure-(l) CsH140 3, durch Umsetzung von 3-Methyl- 
cyclopentanon mit Bromessigester u. Zn u. Verseifung des Athylesters C10H18O3 
(Kp.20 121°) mit methylalkoh. KOH; Tafeln aus Bzl.-PAe., F. 56°; daneben entsteht 
ein fl. Isomeres; die Saure von W a l l a c h  (L ie b ig s  Ann. 314 [1901]. 160) ist ein 
Gemisch dieser beiden. — 4-Methyl-2-[3-methylcyclopentyliden]-cyciopenłanon C12H180,

CHBr-COjCjHj
COaH 
I H

II

I ^^CHs.-COjC.A

I I  >C(CHBr-C02CaH5)2 II C02II II O, C COjH
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durcli Selbstkondensation von 3-Methyloyclopentanon, Kp.12 132—133°, D.204 0,9552, 
Ud20 =  1,4964. Gibt mit KMnO., 3-Methyleyelopentanon u. /3-Methylglutarsaure. 
Semicarbazon CjjH21ON3, Nadeln aus verd. A., F. 142—143°. — 3-Methylcyclopenty- 
lidenessigsdure C8H120 2. Bldg. aus II  vgl. oben; entsteht neben geringen Mengeri 
eines Isomeren (F. 81°) beim Koehen von Methyleyclopentanolessigsaure mit Acet- 
anhydrid. Nadeln aus PAe., F. 112°. — Beim Verseifen von II  mit methylalkoh. ICOH 
erhalt man in geringer Menge u.-Oxy-tt.'-methoxy-3-mcthylcyclopentan-l,l-diessigsaure 
Cu H180 8 (Nadeln aus Bzl.-PAe., F. 145°) u. dereń Lacton Cn H10O5 (Tafeln aus Bzl.-PAe., 
F. 150°); ais Hauptprod. entstehen slereoisomere 3-Methylcyclopenlanspiro-2'-melhoxy- 
cyclopropan-2',3 '-dicarbonsauren Cu H1(10 5. trans-Saure A, Tafeln aus verd. Aceton,
F. 190°. trans-Saure B, Tafeln aus verd. Aceton, F. 178°. cis-Sdure A, Nadeln aus W.,
F. 175°. Anhydrid CuH140 4, Nadeln aus PAe., F. 87°. cis-Sdure B, Tafeln aus W.,
F. 162°. Anhydrid, Tafeln aus PAe., F. 60°. Dio trans-Siiuren gehen boi der Dest. in 
die Anhydride der cis-Sauren iiber. Beim Erhitzen mit HBr liefern die Sauren a-Keto-3- 
methylcyelopentan-l,l-diessigsaure u. geringe Mengen l-Carboxy-3-methyleyclopentan-
1-essigsaure. — Laclone der u,ct'-Dioxy-3-niethylcyclopenłan-l,l-diessigsaure
(VIII), neben etwas «-Keto-3-methyleyelopentan-l,l-diessigsaure beim Erhitzen yon 
a,<x'-Dibrom-3-methylcyclopentan-l,l-dicssigsauremonoathylester mit gesśitt. Sodalsg. 
trans-Lacton, Tafeln, F. 146°. Acetyherb. C12H10O8, F. 151°, aus Bzl. cis-Lacton, 
Bliittchen aus Bzl.-PAe., F. 125°. — 3-Methylcyclopentan-l,l-diessigsauredimetliylester 
C12H2A ,  Kp -15 137°. Zur Oberfiihrung in 3-Methylcyclopentanspiro-3',4'-diketocyclo- 
penłan-2',5'-dicarbonsduredimethylester (IX) C14H180 6 fiigt man den Ester zu einer 
iith. Suspension von Dimethyloxalatnatrium, dest. nach 12 Stdn. den A. ab u. erhitzt
2—3 Stdn. auf 110—120° u. 8 Stdn. auf 140°. Nadeln aus PAe., F. 125°. L. inNaHC03,
gibt rote FeCl3-Rk. Semicarbazon C15H21O0N3, Nadeln aus A., F . 182° (Zers.). Der 
Spiroester gibt beim Erhitzen mit 20°/oig. H2SO,, 3-Methylcyclopentanspirocyclopentan- 
dion-(3',4') C10H14O2, Nadeln aus PAe., gibt mit FcCl3 Rotfiirbung. Disemicarbazon 
C12H20O2N„, mikrokrystallin, F. 245° (Zers.). — l-Acetyl-3-methylcyclopentan-l-essig- 
sdure C10H10O3, aus l-Carboxy-3-methyleyclopentan-l-essigsaureanhydrid dureh Auf- 
losen in NaOC2H5-Lsg., Erhitzen des Esters mit S0C12, Umsetzen des Chlorids mit 
CHj-ZnJ in Bzl. +  Toluol u. Verseifen des Athylesters mit wss.-alkoh. KOH. Bei 
der Reinigung iiber das Semicarbazon CUH190 ;1N3 (Nadeln aus A., F. 200° [Zers.].) 
erM lt man geringe Mengen eines anderen Semicarbazons vom F. 177°. Dio Siiure 
bildet Tafeln aus PAe., F. 83°. Gibt mit verd. alkal. KMnO.,-Lsg. a-Keto-3-methyl- 
cyeIopentan-l,l-diessigsaure. Athylester C12H20O3, Kp.u  135°, D.164 1,008, nu16 =
1,45723. Athylester semicarbazon C,3H230 3N3, Nadeln aus verd. A., F. 105°. — 3-Melliyl- 
cyclopentanspirocyclopentandion-(2',4') C10H 14O2 (X), aus l-Acetyl-3-methyleyelopentan-
1-essigsiiureiithylester u. trockenom N a002l:[r) in A. Nadeln aus A.-PAe., F. 101°. 
Bromderiv. C10H 13O2Br, Tafeln aus Bzl., F. 185°. (Journ. chem. Soc., London 1932. 
1065—79. April. London S.W. 7, Imp. Coli.) Os t e r t a g .

Wilhelm Steinkopf und Helmut Hempel, Studien in der Thiophenreihe. XXII. Zur 
Kenntnis des Indophenins (II.). (XXI. u. I. vgl. C. 1930. II. 3559.) Vff. bezeichnen 
der Kiirze halber dio Indophenine dureh Zusammenstellung der Komponenten, z. B. 
Thiophen-[indophenin] =  gewohnliches Indophenin, Dithienyl-[bromindophenin] =  
Indophenin aus Dithienyl u. Bromisatin usw. In den Formeln ist Is =  Isatim-est 
(vgl. die Formeln in der I. Mitt.). — Trotz der fruher (I. INIitt.) ermittelten Tatsaehen 
halt HELLER (C. 1931. I. 1758) an seiner friiheren Ansicht fest u. meint, das bei der 
Kondensation von Isatin mit Dithienyl entstehende blaue Nebenprod. konno Thiophen- 
[indophenin] gewesen sein. Vff. haben dieses Nebenprod. isoliert u. gefutiden, daB os 
aus 1 Isatin u. 2 Dithienyl entstanden ist u. also Formel I  besitzt. —■ Weiter haben 
Vff. alle Mono- u. Dimethylthiophene u. einige a-Thiophenketone auf ihr Verh. gegen 
Isatin bzw. Bromisatin gepriift u. sind, bei Variierung von Losungsm. u. Temp., zu 
ganz anderen Resultaten gekommen ais ScHLENK u. Blum (1. e.). 2-Thiotolen gibt 
in k. Bzl. mit H2S04 eine olivgriine Verb. im Verhaltnis 2: 3, wahrsclieinlich H, weleho 
sich in sd. Acetessigester in eine isomero braungelbe Verb. umwandelt. Eine solche 
entsteht auch, wenn man 2-Thiotolen u. Isatin mit ZnCl2 kondensiert. Dagegen bildet 
sich in h. Eg. mit H2SO, ein echtes Indophenin im Verhaltnis 1: 1, welehes allerdings 
nicht analysenrein gewomien wurde. Ein reines Indophenin wurde aber mit Bromisatin 
erhalten. 2,3- u. 3,4-Thioxen verhalten sich dem 2-Thiotolen vóllig analog. 2,5-Thioxen 
bildet auch in h. Eg. mit H2S04 nur ein braunes Prod. im Verhaltnis 1: 2, zweifellos III. 
Daraus folgt, daB bei Besetzung beider a-Stellungen auch die /S-H-Atome in Aktion
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treten. 2,4-Thioxen liefert unter gleiclien Bcdingungcn eino Yerb. 2: 3, offenbar IV.
2,5- ii. 2,4-Thioxen geben aucli mit Bromisation kein Indoplienin. 3-Thiololen liefert 
trotz freier a-Stellungen mit Isatin aueh in der Warnie eine Verb. 2: 3, mit Broni- 
isatin ein Indoplienin; beido wurden jedoeh nicht rein crhalten. — 2-Aceto-, 2-Propio-,
2-Isovalerothienon u. 2-Tliienon kondensieren sich mit Isatin in h. Eg.-H2S04 zu Indo- 
pheninen, u. zwar meist unter gleichzeitiger Sulfonierung. Das Indoplienin aus Phenyl-2- 
thienylkelon wurde nicht rein crhalten. Auch Allomn  liefert mit Thiophen, wenn man 
SnCi4 statt H2S04 yerwendet, ein echtes Indophenin. — Die Angaben yon Os t e r  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 37 [1904], 3350) iiber die ICondensation von Isatin u. Tino- 
phthrn wurden ais nieht zutreffend befunden. Ein blaues Prod. konnten Vff. nicht 
crhalten. In der Kaltc entstand eine braune Verb. 2: 3, also wohl V, in der Warme 
anscheinend kein einheitliehes Prod. — Thiophen-[indophenin], welclies nach dem 
iiblichen Verf. nie rein erhaltcn wird, u. auch andere Indophenine konnen durch Ver- 
kiipen mittels Na2S u. Ausfallen durch Luft anatysenrein gewonnen werden.

Es ist Vff. auch gelungen, dio wiclitige Fi'ago nach dem Mol.-Gew. der Indophenino 
endgiiltig zu losen. Durch Kondensation yon Isalin-N-essigester u. Bromisałin-N- 
essigester mit Thiophen wurden Indophenine erhalten, welche fiir Mol.-Gew.-Bestst. 
goniigend 1. sind. Die bromierte Verb. ist auBerdem das bisher erste in deutlich kry- 
stalliner Form auftretendo Indophenin. Dic Mol.-Gew.-Bestst. bestatigen die fruhere 
Annahmc, wonach die Indophenino aus je 2 Moll. der Isatine u. Tliiophene unter 
Austritt von 2 Moll. W. entstehen. — Fiir die Konst. der Indophenine ergibt sich 
somit: 1. Ihrc Bldg. yollzieht sich oline Oxydation. 2. Indopheninbldg. tritt auch 
bei Tliiophencn ein, deren e i n o  2-Stellung durch CH3 oder einen Saurerest besetzt ist; 
auch dio 2,3-, 3- u. 3,4-C-Atome durfen substituiert sein; bei Besetzung beider a-Stol- 
lungen oder der 2,4-Stellungen bleibt Indopheninbldg. aus. 3. Die Isatine rcagieren 
mit der /?-standigen CO-Gruppe. Diese Tatsachen u. das Mol.-Gew. lassen nur die 
Formeln VI u. VII zu. Die Indophenine aus a-substituierten Thiophenen miissen der 
Form VII, das aus 3,4-Thioxen der Form VI entsprechen; dio Konst. der Indophenino 
aus Thiophen selbst u. aus 3-Thiotolen bleibt fraglich. — Die Indophenine liefern mit 
Hydrosulfit oder Na2S teils braune bis braunrote, meist griin fluoreseierende, teils 
earminrote, braun fluoreseierende Kiipen. Es lieB sich beweison (naheres vgl. Original), 
daB diese Unterschiede auf yerseliiedenen Red.-Stufen beruhen, indem bei den braun- 
kiipenden Indopheninen nur eine, bei den rotkiipenden beido CO-Gruppen reduziert 
werden. Die Red. der braunen zur roten Stufe durch Zn-Staub gelang nicht. — Die 
Konst. -Frage wurde auch durcli dio Absorptionskuryon in konz. I12S04 zu klaren 
yersucht, indem je ein typ. Vertreter der Formen VI u. VII mit gcwdhnliehem Indo
phenin u. Mesoxophenin (ScHLENK u. B l h m ) yerglichen wurde. Wahrend die Kurvc 
des letzteren, wie zu erwarten, etwas abweicht, sind die iibrigen Kurven einander zu 
aknlich, ais daB man aus ihnen eine sichere Folgorung ziehen kónnte. Da aber die 
a-Stellungen des Thiophens viel reaktionsfahiger sind ais die /J-Stellungen, scheint 
der SchluB berechtigt, daB die Indophenine aus Thiophen u. 3-Thiotolen der Form VI 
cntsprechen. — Aus Isatin u. 2-Thienyl-MgBr entstand zuerst ein in A. 1. Prod., viel- 
leicht Thienyldioxindol, welches aber beim Umlósen in ein in A. wl. Prod. iiberging. 
Dessen Analysen stimmton leidlich auf Formel VHI, entstanden aus 2 Moll. Thionyl- 
dioxindol—H20, u. dieser entsprechend laBt sich die Verb. leicht zu Indophenin (VI) 
dehydratisieren. — Durch Autoxydation des Indophenins erliielten Vff. eino Verb., 
der sie Formel ES zusehreiben; dieselbe ist kein Farbstoff melir, weil die ais Auxochrome 
wirkenden ungesatt. S-Atome gesatt. sind.

V e r s u c h e .  Thiophcn-[indophenin\, C24H140 2N2Sa (VI). 25 g Isatin, 15 g Thio
phen u. 400 ccm H S04 (D. 1,82) in 1 Liter Eg. 10 Min. auf 50° erwarmt, in 2 Liter W.



1932. II. IX O r g a n i s c h e  C h e m i e . 377

:Is

gegossen, mit W., vcrd. Eg. u. h. A. gewaschenen Nd. 5-mal mit 200 ccm 20°/oig. Na2S- 
Lsg. ausgekocht, Filtrat® nach NaCl-Zusatz mit Luft geschiittclt, absitzen gclasscn, 
mit verd. HC1, CS2 u. A. ausgekocht. — [cc-Oxodihydro-fl-indolyliden]-bis-[a.-dithienyl\, 
C24II15ONS4 (I). Aus Dithienyl u. Isatin wie fruher erhaltenes Prod. griindlich mit Eg. 
ausgekocht, Filtrat mit W. gefiillt, obenso umgefallt. Blaugrau, amorph, unyerkiipbar. 
Gibt mit h. konz. II2SO;1 oine blaue Indophoninsulfonsiiure. — Bis-[a-oxodihydro-(l- 
indolyliden]-lris-[2-thiololen], C31II240 2N2S3 (O). In Bzl. mit konz. II2S04 2 Min. unter 
Eiskuhlung geschiittclt, in W. gegossen, Nd. mit A. ausgekocht. Aus Eg. -f W. oliv- 
griin, amorph. — Isonicre Verbb., C3lH240 2N2S3. 1. II in viel sd. Acetessigester gol., 
F iltrat mit viol A. gefiillt, ebenso umgefallt. 2. Komponenten mit ZnCla auf W.-Bad 
orhitzt, mit W. ausgekocht, mit A. digeriert, aus Eg. +  W. umgefallt. Beido gelbbraun.—
2-Thiotolen-[bromindophenin'}, C20H10O2N2Br2S2. In Eg. mit konz. H2S04 gekocht, in W. 
gegossen, Nd. mit ammoniakal. Hydrosulfitlsg ausgekocht, Filtrate nach Zusatz von 
NH4C1 mit Luft geschiittolt. Schwarzyiolett. Carminrote Kiipo fiirbt blau. — Bis- 
[tx.-oxodihydro-(i-indolyliden]-tris-[2,3-thioxen'], C34H30O2N2S3. In Eg. mit konz. H2S04 
bei 10° . Oliygriin. — 2,3-Thioxen-\bromindophcnin\, C28H20O2N2Br2S2. Darst. u. Eigg. 
analog vorvorigcm. — [a-Oxodihydro-p-indolyliden]-bis-[2,5-thioxen], C20H19ONS2 (III). 
Bei 50° (10 Stdn.). Braun, nicht yerkiipbar. — Bis-[tx-oxodihydro-p-indolyliden\-lris- 
[2,4-thioxen], C34H30O2N2S3 (IV). In sd. Eg. Aus Eg. +  W. yiolott, nicht yerkiipbar. —
3,4-Thioxen-[bromi)idophenin], C28H20O2N2Br2S2. In Bzl. mit konz. H2S04 unter Eis- 
kiihlung 5 Min. geschiittclt usw. Blau, metallglanzend. Gelbe, griin fluorcscicrendo 
Kiipo fiirbt blau. — T1iioplien-[N-melhylMophenhi], C20lI18O2N2S2. Mit N-Methyl- 
isatin wio vorst. Beinigung aus Eg. oder durch Vcrkupen mit Na2S. Braungelbc 
Kiipe fiirbt blau. — Isalin-N-essigesler, Ci2Hu 0 4N. 1. Isatin in absol. A. mit C2II5ONa- 
Lsg. u. Bromessigester 1 Stde. erhitzt u. eingeengt. 2. Isatin-N-cssigsauro mit SOCl2 
V2 Stde. gekocht, yerdanipft, mit A. gekocht usw. Aus A. goldgclbe Nadeln, F. 135°. — 
Bromisatin-N-essigcster, C12H10O4NBr. 1. Vorigen in Eg. mit Br gekocht u. in W. 
gegossen. 2. Aus Bromisatin wic vorst. Aus A., F. 142°. — Thioplien-[N-essigester- 
indophenin], C32H26O0N2S2. In Eg. mit konz. H2S04 unter W.-Kiihlung 3 Min. ge- 
schiittelt, in W. gegossen, blauen Nd. aus h. Pyridin umgel. u. mit W. ausgekocht. 
LI. in h. Eg., Pyridin, Benzoesiiurc u. /?-Naphthol. Braune Kiipe fiirbt blau. — Thio- 
phen-[N-e3sigcsterbromi7idophenin\, C32H240 6N2Br2S2, aus Pyridin mkr. Nadeln, etwas 
schwerer 1. ais yoriges. — 2-Acetothienon-[indopheninsidfonsaure], C28Hł80 7N2S3. In 
Eg.-H2S04 (1: 1) im Bad von 140—145° 10 Min. erhitzt, in W. gegossen, abgesetztcn 
Nd. in NaOH gel., mit HC1 gcfallt, mit Aceton digeriert u. nochmals umgefallt. Blau- 
schwarz. Alkal. Lsg. weinrot, Kiipe gelbbraun. — Mit 2-Propiothienon: Gemisch 
von viel 2-Propiothienon-[indopJieninmono- mit wenig -disulfonsdurc]. — 2-Isovalero- 
thieiion-fyulophenin], C34H30O4N2S2. Bei 140° (2 Min.); Rohprod. mit A. ausgekocht, 
aus Eg. W. umgefallt. Blau, metallglanzend. Kupę gelbbraun, griin fluorescierend. —
2-Thienon. Aus 2-Thenoylchlorid, Thiophen u. A1C13 in sd. CS2 (3 Stdn.) F. 86°. —
2-Thicnon-[indophenindisitlfonsdwrc], C34H18O10N2S0. Bei 145—150° (15 Min.). Rot- 
yiolett. Alkal. Lsg. yiolett, Kiipe braun; beide farben Baumwollo blau. Ba-Salz, 
C^HujOjoNjSijBa, schwarz. — Indophenin C'10/ / 8O6iV4iS2. Alloxan u. Thiophen in Eg. 
mit SnCl4 auf 100° erhitzt, in W. gegossen, Nd. mit i0%ig- HC1 ausgekocht, in NaOH 
gel. (braun, griin fluorescierend), in yerd. HC1 gegossen. H2S04-Lsg. blau. — Bis-
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[i&-oxodihydro-fi-indolylidm\-lris-\thioplillien], C34H]8O2N2S0 (Y). In Eg. mit konz. 
H2S04 boi 10° (2 Stdn.); mehrfach aus Eg. +  W. umgefallt. Lsgg. in Eg. u. Clilf. braun, 
in" Phcnol u. konz. H2S04 violett. Nicht verkupbar. — Verb. Cu Hw03N tS2 (VIII).
2-Thienyl-MgBr u. Isatin in A. 1j2 Stde. gekoeht, mit Eis u. verd. H2S04 zers., W.- 
Dampf durćhgeblasen, Nd. mit h. A. ausgezogen, olivgriine Lsg. mit NaCl-Lsg. gefallt, 
aus alkal. Lsg. mit Siiure, dann aus A. +  W. umgefallt. Jetzt in A. wl., in Alkali nocli 1. 
Liefert mit konz. H2S04 u. durch Erwarmen mit Benzoe-, Salicylsaure oder Phthal- 
saureanhydrid Indophenin. — Tliioplien-[indoplienin]-disulfoxyddihydrat, C24HlsO0N2S2
(IX). 1 g Indoplienin in 7 Liter h. Eg. gel., Eiltrat im Sommer an der Sonnc 10 Wochen 
stchcn gclassen, mit 5 Liter W. vcrd. Gelbbraune Elockcn, 1. in Lauge, nicht yerkiipbar. 
{ L ie b ig s  Ann. 495. 144—65. 20/5.1932.) L in d e n b a u m .

Wilhelm Steinkopf und Paul Leonhardt, Sludien in der Thiophenrcihe. 
X X III. tiber Thioather des Tliiopliens. (XXII. vgl. vorst. Bef.) Yff. haben dio Einw. 
von P 2S 3 auf Bernsteinsaureduithyl- u. -dimethylester untersucht. Trotz groCen P2S3- 
Uberschusses bleibt viel Ester unangegriffen. Der Best liefert etwas Tliiophen, beim

Diiithylester sehr wenig 2-Thicnylatliylatlier (nur ais
n n I  [1 j| HgCl-Deriv. isoliert) u. ais Hauptprodd. 2-Thienyl-

HS-iL J-_H g__J-S R  dthylsulfid bzw. 2-Tliienylmethylsulfid. Diese Thioather
rieohen cigentumlicli, aber nicht unangenehm. Ihre 
Oxydation zu Sulfoxyden oder Sulfonen ist nicht ge- 

lungen; auch Nitroderiw. konnten nicht erhalten werden. Dic HgCl-Derim. der beiden 
Thioather (das HgCl wird aus Analogiegriinden in Stellung 5 angenommen) liefern 
mit 2 Moll. N aJ in n. Weise dio Verbb. I, welche durch HgBr2 u. H gJ2 zu den HgBr- u. 
HgJ-Deriw. aufgespalten wrorden. — 2-Thienylath3datlier bildet ein Di-HgCl-Deriv. 
(3,5 oder 4,5).

V e r s u c h e. 150 g Bernstcmsaureathylestcr mit 300 g P2S3 in Retorto zunaclist 
auf ca. 150° (sturm. Bk.), spiiter hóhcr erhitzt, iiberdest. gelbes Ol mit Dampf dest., 
Destillat in A. aufgenommon, A.-Ruckstand mit 2%ig. KOH gewaschen u. fraktioniert. 
Fraktion 84—86° war Tliiophen. Fraktion 155—165° lieferte mit FgCl2 u. Na-Acetat 
etwas Di-[chlormercuri]-2-lhienylathylalhcr, CcH6OCl2SHg2, weifi, in A. fast unl. Aus 
den Fraktionen 197—217° mit HgCl2 u. Na-Acetat im Laufe einer Woche Ndd., dereń 
in A. 1. Hauptteil 5-[Chlormercuri]-2-łhienylćUhylsulfid, C0H7ClS2Hg, war; F. 140°. 
Daraus durch Dest. mit HC1 2-Thienylathylsulfid, C6H8S2, Kp. 196—197°; in Eg. mit 
Isatin u. li. H2S04 weinrot; in Eg. mit konz. HN03 tief griin; Lsg. in Chloranil rot. 
Der in A. mil. Teil des HgCl-Deriv. mit etwas hoherem Hg-Geh. lieferte, mit HC1 dest., 
den gleichen Thioather. — 5,5'-Di-[athylmercapto]-2,2'-quecksilberdilhienyl, CJ3H14S4Hg 
(nacli I). Aus obigem HgCl-Deriv. in Aceton mit NaJ. Aus Bzn. Blattchen, F. 76°. — 
Bcrnsteinsauredimcthylester mit P2S3 wie oben umgesetzt. Aus den Vor)aufen etwas 
(CIl,)2S  u. Thioplien. Rest mit 10°/oig. methylalkoh. KOH 2 Stdn. gekoeht, CH30H  
entfernt, mit Dampf dest., Destillat fraktioniert. Fraktion 183—195° lieferte wie 
oben 5-\Chlorviercuri]-2-thienylmcthylsulfid, C5H5ClS2Hg, aus A., F. 168°. Daraus
2-Thienylmethylsulfid, C.HcS,, Kp. 181,5—183,5°. — 5,5'-Di-[methylmercapto]-2,2'- 
guecksilberdithienyl, C10H10S4Hg (nach I), aus Essigcster silberglanzendo Blattchen,
F. 149—150°. — 5-\Bro-i7imercuri]-2-thieJiylmethylsidfid, C5H5BrS2Hg. Voriges mit 
HgBr2 in Aceton bis zur Lsg. erwarmt, mit W. gefallt. Aus Bzl. Blattchen, F. 153°. —
5-[Jodmercuri]-2-thienylmethylsulfid, C6H5JS2Hg, aus Bzn., dann Aceton-W. gelbe 
Krystalle, F. 105—107°. ( L ie b ig s  Ann. 495. 166—71. 20/5. 1932. Dresden, Techn. 
Hochsch.) L in d e n b a u m .

Erich Krause und Gerhard Renwanz, Neue MclaUderivaie des Tliiopliens.
III. Mitt. Germanium-, Anlimon-, Tellur- und Borthienyle. (II. vgl. C. 1929. II. 1297.) 
Tetra-a-thienylgermanium (C4H3S)4Ge. Aus GcC14 u. derMg-Verb. von a-Bromthiophcn.
F. 149—150°. Tri-a-lhienylantimon, (C4II3S)3Sb. Aus SbCl3 u. Mg-Verb. von a-Brom- 
thiophen. F. 49—49,5°. Kp.2l5 197—198°. Sehr luftempfindlich; geht bei Behandoln 
mit Luft in rein anorgan. Oxyd iiber. Tri-a-lhienylantimondichlorid, (C4H3S)3SbCL 
(F. 229°) u. -dibromid, (C4H3S)3SbBr2 (F. 182,5°) entstehen bei Behandcln von (C4H3S)3Sb. 
mit der berechneten Blenge Cl2 bzw. Br;. Mit J 2 w-ird Sb J 3 erhalten. Aus dem Bromid 
entsteht mit KOH in h. alkoh. Lsg. ~Tri-a.-thienylantimonoxyd (F. 217°). Trithienyl- 
antimon gibt mit AgN03 eine Additionsverb. — Tri-a-thienylwismut (vgl. II.) ist 
gegen Luft u. H20 2 recht bestandig; durch Halogen wird es zers.; mit AgN03 entsteht 
eine gelbe flockige Fallung. Tetrathienylblei u. -zinn geben mit konz. AgN03-Lsgg. 
in A. ebenfalls Fallungen. — Di-a-thienyltellur (vgl. II.) wird rein dargestellt (F. 50,5°);
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diese Saure auch, wenn man I  mit 1 Br, bromiert u. dann Lauge einwirken laBt, dagegen 
nicht durch Bromierung von II. Dic Saure wird durch Na-Amalgam glatt zu II reduziert.

V e r  s \t c h o. 1-Bromsinomenilsaure, C18H20OENBr (II). 1. 1-Bromsinomeninon 
in Eg. boi 16° mit 1 Br2 bromiert, vcrdampft, in CH3OH gel., 10°/oig. NaOH bis zur 
Konz. von ca. 5% zugefiigt, 5 Min. im sd. W.-Bad erhitzt, mit Eg. gefallt. 2. Bcsser 
Sinomeninhydrochlorid in Eg. mit 1 Br2 bromiert, 1 Stdc. auf sd. W.-Bad erhitzt (Bldg. 
von 1-Bromsinomeninon), mit 0,8 Mol. Br bromiert, weiter wie vorst. 3. I  in l%ig. HC1 
gel., in 10%ig. NaOH gegossen u. mit C02 gesatt. Aus CH3OH oder Chlf.-CH3OH derbe 
Prismen, ab 260° sinternd, F. 285° (Zers.). Aus der vcrd. NaOH-Lsg. mit BaCl, das 
Ba-Salz, (C18H190 5NBr)2Ba, aus W.-A. Prismen. Mit CH3J  u. CH3OH bei 100“ das 
Jodmethylat, C19H230 5NBrJ, aus W. Prismen, Zers. ab 180°. Mit A. u. H2S04 bei 100° 
(10 Stdn.) der Alhylester, C20H21O6NBr, aus verd. A. Prismen, F. 62°. Acelylderiv., 
CS0H22O(jŃBr, aus Chlf. u. A. Prismen, F. 265° (Zers.). Mit C0H5-COC1 in Pyridin bei
0—5° das Benzoylderiv., C;5H 21OcNBr, aus Chlf.-CH3OH Prismen, F. 267°. — 1-Brom- 
sinomenilon, C17Hla0 3NBr (HI). 5 g II in 8 g 20%ig- Oleum bei —10° eingetragen, nach
1 Stdc. auf 30—35° erwarmt (starkę CO-Entw.), auf Eis gegossen, mit Soda alkalisiert
u. in Chlf. aufgenommen. Nadeln, F. 179°, 11. in verd. Sauren, unl. in Laugen. Zeigt 
weder FeCl3- noch Diazork. Lsg. in CH20-H2S04 blaCrot. [gc]d 22 =  +243,26° in A. 
Oxim, C17H10O3N2Br, Prismen, F. 270° (Zers.)'. Jodmethylat, C]sH210 3NBrJ, aus W. 
Nadelkrusten, F. 220° (Zers.). — l,5,S-Tribromsinomeninonhydrobromid, C18H10O4NBr4 
(IV). Bromierung in Eg. wie oben; nach 2 Stdn. Eg. im Vakuum bei 40° abdest., etwas 
CH3OH zugesetzt. Aus CH3OH +  A. dicke Prismen, F. 235° (Zers.). Lsg. in CH20- 
ILŚO, braunrot. In CH3OH mit FcC13 gelbbraun. — l-Brom-[i-letrahydrodesoxykodein 
oder 1-Bromdemethoxydesoxodihydrosmomenin, C18H240 2NBr, bei 127° sinternd, F. 148 
bis 150°. — 1,7-Dibromńnomenilsaure, ClsH190 5NBr2 (nach II). 1. 16 g IV in 20 ccm 
CH3OH mit 30 ccm 16,5%ig. NaOH 5 Min. im sd. W.-Bad erhitzt, mit Essigsaure ge
fallt. 2. I in Eg. bei 16° bromiert, Nd. mit S02-haltigem CH3OH gel., in 10°/oig. NaOH 
gegossen, mit C02 gesatt., mit Chlf. ausgeschuttelt, Prod. aus alkal. Lsg. umgcfallt. 
Aus A. Prismen, F. 225°. Spaltet iiber P20 5 bei 150° im Vakuum 1 H 20  ab. Ba-Salz, 
(Ci8Hls0 5NBr2)2Ba, aus W. Krystallrosetten, Zers. 213—230°. Jodmethylat, C10H20O4N 
Br2J, aus W. Prismen, F. 213° (Zers.). In CH3OH mit HCl-Gas das Methylesterhydro- 
chhrid, C19H210 5NBr2, HC1, Prismen, F. 209—212°. Athylester, aus wss. A. Prismen,
F. 80°; Hydrochlorid, C20H23OENBra, HC1, aus A. Prismen, F. 234—236°. Acetylderh'., 
C20H2lO0NBr2, Prismen, F. 202°. Benzoylderw., C25H!aOflNBr2, Prismen, F. 216°. 
( L ie b ig s  Ann. 495. 122—32. 20/5. 1932. Tokio, KiTASATO-Inst.) L in d e n b a u m .

Frederick Ernest King und Robert Robinson, Versuche zur Synthese des Physo- 
stignmis (Eserins). VI. Eine Synthese des racemischen Esermełholmethopikrals. (V. vgl.
C. 1932. I. 2041.) Um das im Eserin vorliegende tricycl. System zu synthetisieren, 
haben Vff. versuclit, das 5-Methoxy-l,3-dimethyl-3-(/?-aminoathyl)-indolinon-(2) (I) 
aus der entsprechenden 3-(/3-Bromathyl)-Verb., die fruher dargestellt ■mirde, zu gewinnen. 
Das gelang nicht mit alkoh. Ammoniak, der nur ein sek. Amin erzeugte, wohl aber 
nach der GABRIELschen Methode. Das Dimethylmethojodid u. das Methopikrat von I 
waren ident. mit den entsprechenden Salzen des rac. Dehydroesermetholmethiens

O



384 D. O r g a n i s c i i e  C h e m i e . 1932. II.

(vgl. dio friihcren Mitt.). Es gclang nicht, I  clcktrolyt. zu rac. Dinoresermctholmcthin 
zu reduzieren, u. bei der Einw. von Natrium u. sd. Amylalkohol ontstand das rac. 
Dihydronorcsermethol (5-Metlioxy-l,3-dimcthyl-3-[/3-aminoathyl]-indolin) (II). Da(3 
sich nicht etwa Norcsermethol (III) gebildet hatte, zeigte direkter Vergleich. I konnte 
schlieBlich mit Phosphorpentoxyd in Xylol in die Verb. IV (Dehydronoresermethol) 
iibergefuhrt werden, die zwar nicht rein dargestellt. wurde — Pikrolonsiiure in sd. 
Alkohol licfcrto I zuriick —, aber bei der katalyt. Hydrierung in III iiberging, dessen

CILO —r;
/C H 3

-,c - ch2
Jco

CEL-N H ,

N-CH3
CH,

CII30 -
III

-C—  
CH

-CH2
CH,

N
CII,

NH

CH,0—i
CH3I

-C— 
CH

-CH,
CII,

N
CH,

N(CHS)2
0-C6Ha(N02)3

N
ĆH3

Methosulfat oder Jodmethylat — 
beide olig — mit Pikrinsauro das 
rac. Esermetholmcthopikrat (V) 
liefcrten. Es ahnelte in seinen 
Eigg. dem natiirlichen Salz u. soli 
noch in opt. Antipoden zcrlegt 
werden.

V e r s u c h e. Di-(5-mcthoxy-
l,3-dimethyl-2-indolinon-3-f}-athyl)-amm, C,8H 330 4N’3. Aus 5-Methoxy-l,3-dimethyl- 
3-(/?-bromathyl)-indolinon-(2) mit methylalkoh. Ammoniak bei 150°. Kp-i 250—260°; 
aus Accton-PAe. Nadeln, F. 166—168°. Jodmethylat, aus A. E. 122—125°. — 5-Meth- 
oxy-l,3-dimethyl-3-(f)-phlhali7tiido<ilhyl)-i7idolinon-(2), C2iH20O4N2. Aus demsclbcn Bro- 
mid mit Phthalimidkalium bei 170°. Aus Isoamylalkohol gelbe Tafeln, E. 108—109°. — 
5-Methoxy-l,3-dimethyl-3-(fł-ami7ioathyl)-i7idoli7ion-{2), C13H180 2N2 (I). Aus dem vorigen 
mit Hydrazinhydrat in A., dann HC1. Kp.j 160—165°; Sirup. AuBer dem Dimethyl- 
methojodid u. dem Methopikrat wurden noch dargestellt: Pikrolo7iat, C23H2I!0 7Nc, aus 
A. citronengelbc Nadeln, F. 250° (Zers.); Pikrat, C10H2lO9N6, aus Methanol gelbe 
Prismen (zunachst mit Losungsm.), F. 161—162°. — 5-Mcthoxy-l,3-dimethyl-3-{f}-ami7io- 
dlhyl)-indolin, C13H20ON2 (II). Aus I mit Na in Isoamylalkohol. Kp.Ł 113—116°; Ol. 
Pikrolonat, C23H280 6N6, aus A. hellbraune Krystalle, F. 220° (Zers.). Pikrat, C1!,H„30 8N5, 
aus Mcthanol rhomb. Tafeln, F. 159°. — Dehydro7wreser?)iethol, C13HJ6OAT2 (IV). " Aus I 
in Xylol mit P ,0 5 bei 170°. Harz; Kpn 145—155°. Wurde nicht rein isoiiert; auch das 
Jodmethylat ist amorph. — rac. Noreser/netJiol, C13H 18ON2 (III). Aus dem vorigen in 
Essigester mit Platin u. Wasserstoff; Reiniguug iiber das Pikrolonat, C23H20O0N,;, 
gelbe Tafeln (mit 1/„ H20), F. 227° (Zers.). Ol, Kp.„ 130—132°. Methopikrat, 020H23O8N5 
(V), aus dem óligen Methosulfat oder Jodmethylat mit Pikrinsaure in A., rote, liexa- 
gonale Blattchen, F. 183—184°. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1433—38. Mai. 
Oxford, Univ'_, The Dyson Perrins Labor.) B e r g m a n n .

Sydney Smith und Geoffrey Millward Timmis, Die Alkaloide vom Mutterkom. 
Teil IV. Eine dem Ergoloxi7i mul de.rn Ergotamin gemei7isame komplexe Gruppe. (III. vgl. 
C. 1932. I. 2957.) Ergotami7i u. Ergota7ni?ii7i geben beide mit n-methylalkoh. KOH 
dasselbe, friiher (1. c.) aus Ergotinin u. Ergotoxin erhaltene Ergin, C17H21ON3; Ergin 
aus Ergotamin hat [a]5ł612° =  +511°; [ajHggelb20 =  +430° (c in Aceton 1,29), das aus 
Ergotaminin entsprechend +513° u. +431° (c in Aceton 1,17). — Ergin stellt ungefahr 
dio Halfte des Ausgangsmol. dar. Die Untersehiede der 4 Alkaloide miissen in der 
anderen Halfte des Mol. gesucht werden. — Bei allen 4 Alkaloiden entsteht bei der 
Erginbldg. NH3. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1543—44. Mai. Dartford, Wellcome 
Chem. Works.) • BusCH.

Hans Fischer und Erich Adler, Ober ,,Atwnesobilirubin“ und das Westn der 
Ginclin-schen Reaktion. VII. Mitt. iiber synthctische Versuche iiber die Konslitułion des 
Gallenfarbsloffes. (VI. vgl. C. 1931. H . 2468.) Entsprechend der friiher (C. 1931. II.
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2334) angenommenen Voraussctzung fiir die GmelinscIic Rk. zeigen Tripyrranc, Tri- 
pyrrene (C. 1931. II. 580. 2468), Tetrapyrrylathane u. Tetrapyrryl&thylcne (C. 1931. 
II. 2334) n. das Kondensationsprod. von Neoxanthobilirubinsaure mit Aceton (C. 1931.
I. 3474) diesc Rk. nicht. Das sclion von F isc h e r  u . F ro w is  (C. 1931. I. 3361) er- 
haltene Oxypyrromethen II wird aus I beąuemer mit Kaliumacetat gcwonnen. Bei 
der Bromierung von II sollte (vgl. VI. Mitt.) das Atiomesóbilirubin (Iii), ein decarb- 
oxyliertes Mesobilirubin, entstehen; bromiert man II mit 2 Mol. Br, so entsteht ein 
kompliziertes Gemisch von Farbstoffen, die einzeln isoliert wurden u. bis auf einen 
nur verschiedene Oxydalionsslufen von III darstellcn, wie sich bei der Red. ergab. Aus 
dem bei der Bromierung entstehenden Gemisch kryslallisierler Bromhydrate lasscn 
sich erhalten mit Clilf.-Soda dunkelviolcttc Bliiltclicn der Zus. C31H360 3N.l, aus deren 
Mutterlauge smaragdgriine Nadeln, C31Ii3fl0 2N,, (IV ?). Erstere geben die GMELIN-Rk. 
nicht, letztere ohne die griine Phasc, die letzteren lassen sich durch Red. auch 
in III uberfiihren. Aus der Mutterlauge der kryslallisierten Bromliydrule liiCt sich mit 
A. ein kryst. violettes Tribromhydrat abscheiden, daraus mit Chlf.-Soda eine blauc Base, 
C3iH380 2N4 (V?); beide geben die GMELlNsche Rk. Fafit man die blaue Phasc der 
GstELiNschen Rk. des Mesobilirubins mit Soda ab, siiuert die nunmehr yiolctt werdende 
Chlf.-Lsg. Torsichtig an, so verhalt sich diesc Lag. bei der Zn-Acetatrk. genau wie 
das violelte Tribromliydral u. auch wie das Mesobiliviolin (C. 1924. II. 1206). Giefit 
man bei der GllELlNschen Rk. das Mesobilirubin in der mittleren Phase in W. u. ver- 
setzt nach Ncutralisieren mit NH3 mit Zn-Acetat, so zeigt sich dcutlicli positive 
Urobilinrk. Danach kame fiir Urobilin auch (vgl. C. 1931. II. 580) Formel 'NT in Frage. 
Die GMELlNsche Rk. ist beendet, sobald der Ubetgang in ein holochinoides System 
(VII) erfolgt ist; schlieBlich tritt yolligcr Zerfall zu Mcthylatliylmaleinimid ein. Beim 
Farbenspiel ist die Salzbldg. u. Bldg. cliinhydronartiger Systeme beteiligt. Es wurden 
daher auch nicht pyrrol. Farbstoffsysteme der GllELlNschen Rk. unterworfen; be- 
sonders Farbstoffe mit dem Dimethylaminorest zeigen ahnliche Farbeffektc, ebenso das 
Kondensat..-Prod. von Neobilirubinsaure mit p-Dimethylaminobenzaldehyd (VIII). In 
konz. HC1 lóst es sich gelb u. gibt erst beim Verdunnen mit W. oder A. eine schw ache  
Rotfiirbung, kann also das Prinzip der ElIRLICHSchen Rk. der Neobilirubinsaure 
nicht sein.

H aC[p----- Tf|C5H 5 I IaC p = = C 2H 6

I  -----C H = ^ ^ . C H 3 I I  w ie I, jedoch statt Br OII
*NH >'N

H3Cn------- nCjHg I la C p ^ ^ .C H , • CI-I, • COOII
VI11 H O ^ ^ j - l ------- CHa— - 4 ^ J = = C H - -----^  ^ N (C H 3)S

NH N
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V e r s u c li e. Du?ikelviolelte Blaltchen, C21H3(i0 3N-1 (IH ?), keine Urobilinrk., 
awl. in Eg., wl. in h. Pyridin unter Zers. Spektrum des blaucn Chlorhydrats: I. 688,2, 
II. 646,2, III. 583,2. — Smaragdgrune Nadeln, C31H380  2N4 (IV1), aus Chlf.-PAe., 
F. 263—265°; zl. in Cblf., wl. in A. u. CH3OH. — Violettes Tribromhydrat, C31H380 2N4- 
3 HBr; 11. in Chlf. mit enzianblauer Farbę; die Lsg. zeigt einen seharfen Streifen bei 
688,2. Mit Na2C03 entsteht daraus die freie Base C31H3a0 2N4 (V ?), aus Chlf.-PAe. 
blauvioIctte Prismen, F. 253°. — Aetiomesobilirubin, C31H40O2N4 (III), Darst. mit Zn- 
Eg., hellgelbe Nadelchen. Kondensationsprod. von Neobilirubinsćiure mit p-Nitrobenz- 
aldehyd (Hess). C23H250 5N3, Kondensation erfolgt mit 25%ig. HC1; aus Pyridin- 
CH3OH orangegelbes Pulver, F. 252° (korr.). — Kondensationsprod. von Neobilirubin- 
sdure mil p-Dimethylaminobenzaldehyd, C25H29(3I)03N3, das roto Chlorhydrat ist an der 
Luft bestilndig u. geht mit Pyridin in die freie Base iiber; hellgelbe Nadeln, F. 282°. 
GMELlNsche Rk. positiv. — Aus Leberechinococcus wurde Bilirubin isoliert, das gut 
auf C33H3(;0 6Nj stimmt (Ztsehr physiol. Chem. 206. 187—200. 2/4. 1932. Munchen, 
Teehn. Hoehschule.) NEUMANN.

Ira D. Garard, An introduotion to  organie chemistry. London: Chapman & Hall 1932. 
8°. 16s. 6d. net.

E. Biochemie.
Evelyn Howard, Die Wirkung von Fettsiiure-Puffersystemen auf die sichtbare 

Viscositat von Arbaciaeiern, mit besonderer Beriicksichtigung der Frage der Ionenpermea- 
bilitdt der Zellen. Mineralsauren (HCl u. Phospłiatpuffer sind untersucht worden) be- 
einflussen innerhalb eines bestimmten pn-Bereichs dio sichtbare Viscositii,t ńicht. 
Fettsauren (Essig-, Propion-, Butler- u. n. Valeriansdure) vermindern die Viscositat. 
Diese Veranderung wird beeinfluCt dureh die Ggw. der Salze dieser Sauren, die in 
wenigen Minuten in die Zellen eindringen konnen. Diese Einw. ist auf den EinfluB 
der Salze auf das H-Ionengleiehgewicht innerhalb der Zelle zuriickzufuhren. (Biol. 
Buli. 60. 132—51. April 1932. Woods Hole, Mass., Marinę Biolog. Labor.) O p p .

Dorothy R. Stewart, Die Permeabilitdt von Niclitelektrolyten bei Arbaciaeiern. 
Untersucht wurden Methylalkohol, A ., Athylenglykol, Glycerin, Erythrit, Monacetin, 
Diacetin, Monochlorhydrin, Athylenglykolmono- u. diacetat, Sucrose, Deztrose, Formamid, 
Acetamid, Propionamid, Butyramid, Glykokoll, Harnstoff, Alhylurethan. Je besser dio 
Lipoidloslichkeit, desto starker ist das Permeabilitatsvermógen. Bei geringer Lipoid- 
lósliehkeit sclieint eine Abliiingigkeit von der Mol.-GroBe yorhanden zu sein. (Biol. 
Buli. 60. 152—70. April 1932. Woods Hole, Mass., Marinę Biolog. Labor.) Opp.

Dorothy R. Stewart, Die Permeabilitdt von Ammoniumsalzen bei Arbaciaeiern. 
(Vgl. yorst. Ref.) Lsgg. von N II.fil oder NHtlN 0 3 iindern das Vol. der Zellen nicht. 
Bei organ. NHt-Salzen nimmt im isoosmot. Seewasser die Geschwindigkeit der Quel- 
lungszunahme in folgender Reihe ab: Valerianat >  Butyrat >  Propionat >  Acetat >  
Formiat. (Biol. Buli. 60. 171—78. April 1932.) Op p e n h e im e r .

W. Kopaczewski, Traitć de biocolloidologie. T. III. Faso. 2. Conditions d’equilibre des 
colloides. Paris: Gautliic-r-Villars et Cie. 1932. (IV, 168 S.) Br.: 40 fr.

Ei. Enzym chem ie.
Sakisaburo Wada, Beilrage zur Kenntnis der Fermenlbildung in Penicillium 

glaucum. I. Mitt. Die Kultur des Penicillium glaucum erfolgte auf einer Nahrlsg., 
die aus 5,0 g NaCl, 2,0 g KH2P 0 4, 0,1 g MgS04, 1,0 g (NH4)2C03, 20 ccm Glyeerin +  
1000 ccm W. bestand, bei 20—35° in 7—10 Tagen. Die nach dieser Zeit abgenommene 
Mycelhaut wurde mit W. griindlich gewaschen u. nach dem Verf. von B u c h n e r  mit 
Quarzsand zerrieben u. in einer liydraul. Presse (150 at) abgepreBt. In dem PreBsaft 
komiteu folgende Enzyme nachgewiesen werden: Amidase (Einw. auf Acetamid), 
Asparaginase (NH3 aus Asparagin), Urease, Aminoacidase (Bldg. von NH3 aus Glueos- 
aminehlorhydrat), Nuclease (Freisetzung von Purinstickstoff aus hefenueleinsaurem 
Na), eine Nuclease (nach Op p e n h e im e r : Nucleotidase), welche aus nucleinsaurem Na 
Phosphorsiiure abspaltet, Pepsin (Auflosung yon Fibrin in salzsaurer Lsg.), Trypsin 
(Einw. auf Fibrin in soda-alkal. Lsg. u. Best. des Rest-N), Erepsin (Freisetzung von 
Tryptoplian aus Glycyltryptophan, sowie Spaltung von Glycylglycin). — In der Kultur- 
fliissigkeit fanden sich: Asparaginase, Nuclease (Bldg. v. Purin-N, sowie von Phosphor- 
saure aus hefenueleinsaurem Na), Pepsin (sehr schwach); alle iibrigen im PreBsaft



1932. H. E , .  E n z y m c h e m i e . 387

gefundcnon Enzyme waren in der Kulturfliissigkeit nicht vorhanden. (Acta Scholae 
med. Univ. imp. Kioto 13. 128—44. 1930.) H e s s e .

Sakisaburo Wada, Beitrage zur Kennlnis cler Fęrmentbildung in Penicillium 
glaucum. II. Mitt. (I. vgl. vorst. Ref.) In der nach der Methode der 1. Mitt. her- 
gestellten PreBfliissigkeit wurden folgende Enzyme festgestellt: wenig Lipase (Spal- 
tung von OIivenól u. yon Butter), Diaslase (Spaltung von Glykogen), Saccharase, Spal- 
tung von Amygdalin in H CN, Benzaldehyd +  Glucose, Histozym (Hippuricase). Lae- 
tase sowie Abbau von Glucose fanden sich weder im PreBsaft, noch in der Kultur- 
fliissiglceit. In der Kulturfliissigkeit wurden Diastase, Saccharase u. Amygdalinspaltung 
beobaehtet; die iibrigen, sich in dem PreBsaft findenden Enzyme sind in der Kultur- 
fliissigkoit nicht vorhanden. (Acta Scholae med. Univ. imp. Kioto 13. 145—57.
1930.) H e s s e .

Sakisaburo Wada, Beitriige zur Kennlnis der Fermentbildung in Penicillium 
glaucum. III. Mitt. (II. ygl. vorst. Ref.) Es wurden Kulturen auf eiweiB- u. 
kohlehydrathaltiger Nahrlsg. (25 g NaCl, 200 g Glucose, 40 g Fleischextrakt, 40 g 
Pepton, 5500 ccm W.) hergestellt u. der Fermentgeh. der PreBsafte bzw. der Nahr- 
fliissigkeiten im Vergleich mit dencn der ohne EiweiB u. Kohlenhydrat geziichteten 
Mycelien untersucht. Es ergab sich, daB auf eiweiB- u. kohlenhydrathaltigem Niihr- 
boden die Wrkg. des pepsin- u. trypsinartigen Fermentes sowie der Lipase abnahm. 
(Die anderen in der I. u. II. Mitt. angegebenen Fermente wurden liier nicht unter
sucht.) (Acta Scholae med. Univ. imp. Kioto 13. 158—61. 1930. Kioto, Univ.) H e s s e .

H. L. Chance, Die Bezielmng zwischen Kalalaseaklivildt und Lebenskra.fi ton 
einheimischen Stdmmen und Kreuzungen von Maissamlingen. Ais MaB fiir die „Lebens- 
kraft“ diente das Frischgcwicht der Samlinge oder die Ausbeute an reifer Naeh- 
konimensohaft. Zwischen dieser ,,Lebenskraft“ u. der Katalaseaktivitat bestand 
keine eindeutige Beziehung. — Die im Sand gewachsenen Samlinge zeigten eine etwas 
gróBere Katalaseaktmtiit ais die in Erdo gewachsenen. Zwischen den urspriinglichen 
Samlingen u. den aus ihnen erhaltenen Kreuzungen bestand keine Beziehung hinsicht- 
lich der Katalaseaktivitat. (Amer. Journ. Botany 18. 696—703. Cornell Univ.) H e s s e .

Hans Pringsheim und Fritz Loew, Uber die SpezifilćU der Saccharasen. II. Mitt. 
(I. vgl. C. 1931. II. 3499.) Da W e id e n h a G e n  (C. 1929. I. 2312) bestritten bat, daB 
in Ausziigen aus gekeimter Gerste Glucomalta.se, aber keine a-Glucosidase vorhanden 
ist, haben Vff. ihre diesbezuglichen Ergebnisse (C. 1926. I. 131 u. 1661), die inzwischen 
von M y r b a c k  (C. 1932. 1. 2055) bestatigt wurden, nachgepriift. Es wurde festgestellt, 
daB die gleiche Maltaseeinheit aus Hefe, die im Gersten-Malzauszug yorhanden war, 
a-Melhylglucosid noch starker ais Mallose zu hydrolysieren vormag. Es ist den Vff. 
uimsrstandlich, wie WEIDENHAGEN (C. 1932. I. 1793) seine Behauptung iiber die 
Identitiit von Maltase u. a-Glucosidase aufrecht erhalten kann. — Um einen Einblick 
in den EinfluB der konst. Veranderung des Glucoseteils auf die Wrkg. der beiden Mal- 
tasen zu erhalten, wurden ais neue Substrate Maltoson u. Maltóbionsaure herangezogen. 
Dabei konnte der Befund von F is c h e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 [1902] 3141) be
statigt werden, daB Maltoson durch die Fermente der Hefe in Glucose u. Glucoson ge- 
spalten wird. Die Spaltung durch das Hefeferment ist also durch die Umwandlung 
der 2-standigen sek. Alkoholgruppe in eine Carbonylgruppe nicht gehindert; dies ware 
ganz den Erwartungen entsprechend, wenn auch Maltobionsaure (ais Ca-Salz) durch 
Hefemaltaso angegriffen wiirde. Da dies nicht der Fali ist, hat liier schon die Ver- 
iinderung des Glucoseteils in 1-Stellung den Angriff der Glucosidomaltase gehindert. 
—• Wio unsicher es ist, die spezif. Einstellung der Saccharasen zu prazisieren, geht aus 
dem Verhalten der Fermente von Asp. oryzae u. Asp. Wentii gegen Maltoson u. Malto
bionsaure hervor. Die Ergebnisse der Spaltungsverss. sind:

Gersten-
maltase

Taka-
Diastase

Asperg.
Wentii Hefe

M a lto s e ........................... ... + + + +
a-M ethylglucosid................ — — — +
Ca-M altobionat................... | + +

(schwach) —
M altoson............................... + — +

Die Glueomaltase des Aspergillus Wentii ist also auf Maltoson unwirksam, wo- 
gegen die Takafermente dieses Substrat spalten; dabei bleibt unentsehieden, ob nicht
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in beiden Fallen die Verandcrung des Glucoseteiles der Maltose den Eingriff der Gluco- 
maltase hindert u. das Maltoson ein besonderes spezif. Substrat fiir ein in der Taka- 
diastase yorlmndenes Enzym abgegeben hat. — Dic Befunde von K a la n t i ia r  (Ztschr. 
phyiol. Chem. 26 [1898] 88), daB yerschiedene Hefen unter gewissen Versuchsbedin- 
gungen a-Methylglucosid, aber nicht Maltose spalten, konnten an Weinhefen (Assmanns- 
hauscr, Steinberger) nicht bestiitigt werden. Assmannshauser Hefc bewirkte keino 
durch Reduktionsbest. feststellbare Spaltung der beiden Substrate, wahrend Stein- 
berghefe eine schwache Hydrolyse beider Substrate bewirkte. (Ztschr. physiol. 
Chem. 207. 241—47. 9/5. 1932. Berlin, Univ.) H e s s e .

S. G. Hedin, Weitere Studien uber die Einwirkung von Milzenzymen auf Eiwei/3 
und dessen Spallungsprodukle. In der yorangehenden Mitt. (vgl. C. 1930. II. 71) 
wurden die a- u. fi-Protease aus Milz crhalten, indem die Milz 20 Stdn. bei 37° mit 
sehwacher Siiure behandelt u. nach Auswaschen der Saure einen Tag bei Zimmertemp. 
mit NaCl-Lsg. bei schwach allcal. Rk. (MgO) stehen gelassen wurde. Es wurde jetzt 
gefunden, daB ohne Behandlung mit Sauren die a-Proteaso kaum nachweisbar ist. 
Die Wrkg. der Saurebehandłung besteht zum Teil darin, daB die Saure ein in der Milz 
yorhandenes Enzym zersetzt, welches aus etwa gebildetem EiweiBabbauprod. bei alka]. 
Rk. EiweiB synthetisiert. AuBer der Wrkg. dieses ais Prolcinese bezcichneten Enzyms 
kommt noch in Betracht, daB die Milzsubstanz durch die Wrkg. der /3-Protease auf- 
gcspalten wird, wodurcli die a-Protease dann leichter cxtrahiert werden kann. — Die 
Proteinese kann leicht aus der nicht mit Saure behandelten Milz von jungen Mast- 
kiilbem durch Extraktion mit NaCl-Lsg. bei schwach alkal. Rk. erhalten werden. Setzt 
man zu der dialysierten Infusion Casein, NaCl u. EiweiBspaltprodd. (erhalten durch 
Einw. von fi-Protease auf Milzsubstanz), so kann nachgewiesen werden, daB der 
im isoelektr. Punkt fallbarc N mit der Zeit abnimmt. In der Milz yon alten Kiilien 
ist die Synthese nicht sieher nachweisbar; bei jungen Kuhcn wird Synthese beob- 
achtet, jedocli bleibt diese hinter der in den Milzen von Mastkalbern gefundenen 
Synthese zuriick. Die Synthese scheint darin zu bestehen, daB eine durch die Einw. 
von Alkali u. NaCl auf Casein entstandene Substanz, welclie im isoelektr. Punkt nicht 
fiillbar ist, durch Aufnahme von Spaltprodd. fallbar wird. Wird das angewendete 
Casein in der angegebenen Weise durch NaCl leicht yerandert, so wird die Synthese 
bereits nach 24 Stdn. (37°) nachweisbar. Arbeitet man mit Casein, das nur sehr wenig 
durch NaCl yerandert ist, so kann haufig die Synthese erst nach 4—5 Tagen sieher 
nachgewiesen werden. Das Vermógen der Infusion zur Synthese wird durch 24-std. 
Behandlung bei p« =  5.0—5,4 (37°) zum gróBten Teil zerstórt. — Man kann auch 
an Milzsubstanz, die nicht mit Saure behandelt ist, ohne Zusatz von Casein lediglich 
in Ggw. yon NaCl u. von EiweiBabbauprodd. die Synthese nachweisen; diese wird 
deutlieher, wenn noch eine die Synthese bewirkende Enzymlsg. zugesetzt wird. (Ztschr. 
physiol. Chem. 207. 213—34. 9/5. 1932. Upsala, Univ.) H e s s e .

Margaret Hotchkiss und Henry Tauber, Studien uber knjstallisierle Urease.
II. Hdmagghdinierende Eigenschaften der Urease. (III. ygl. C. 1931. II. 3499; IV. vgl. 
C. 1932. II. 74.) Lsgg. von krystallisierter Urease (hergestellt nach SuMNER, C. 1927.
I. 458) agglutinieren die Erythrocyten von Kaninchen u. Maus, nicht aber Erythro- 
cyten des Schafes. Bei hoheren Konzz. an Urease findet auch noch Hamolyse statt, 
wodurch die Ergebnisse kompliziert werden. Durch Zusatz eines Phosphatpuffers 
yon pu 7,8, der mit den Zellen isoton. war (9,5 ccm 1/0-mo\. Na2H P04 -f- 0,5 ccm 
1/6-mol. NaH2P 0 4), konnte auch in diesen Fallen die Agglutinierung sichtbar gemacht 
werden. Die Urease bleibt naeli der Agglutinierung aktiy. Im Blut von Kaninchen, 
die nach der Injektion yon Urease gestorben waren, konnte Agglutination nicht nach
gewiesen werden. Krystallisierte Urease stellt demnach eine hochgcreinigte Form 
eines tox. Hamagglutinins dar (ygl. C. 1931- II. 3499). (Journ. Immunology 21. 
287—92. New York, New York Homeopathic Medical College and Flower Hos- 
pital.) H e s s e .

E s. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
Phyllis Mc Kie, Der Sticksloff-Sloffwechsel der Lupinenkeimlinge. Vf. yergleicht 

den Stiekstoffgeh. der einzelnen Fraktionen von Lupinensamen u. zwar vor u. nach 
Beginn des Keimens. Im Samcn u. im ersten Wachstumsstadium liegt der Stickstoff 
yornehmlich in Form von unl. Substanzen, EiweiB u. Asparagin vor, wobei eine Paralle- 
litat zwischen abnehmendem Proteingeh. u. ansteigendem Asparagingeh. besteht. 
Nach 16tagigem Wachstum setzt die Synthese von EiweiBstoffen u. gleichzeitig die
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Abnahme des Asparagins oin. Vor der Keimung enthalt der Same weder NH3, noch 
Amidę, Aminosauren u. Nitrate. Diese treten sofort bei Beginn des Wachsturas auf. 
(Bioehemical Journ. 25. 2181—88. 1931. London, Dep. of Biochem. Westfield Col-

W. Rimpau, E. Ploclmiann und Gr. Schneider, Untersuchungen uber Emul- 
gierung und keimtotende Wirkung. Mit Emulsionen von 90—95%ig. Trichlorathylen- 
lsgg. wurden Tuberkelbazillen in 30, geschiittelt in 5 Min., abgetotet. 2—5°/0ig- Chlf.- 
Tetrachloratlian-Trichlorathylenemulsionen tóten Stapliylokokken in 2—30 Min. ab. 
Die Emulgierimg mit Tiirkischrotol yerleiht Halogenderiw. des Bzl. (CeH6Cl) u. 
Aldehyden (Chloralhydrat) keimtótende Wrkg. (Arch. Hygiene 107. 268—76. Febr.- 
Marz 1932. Miinehen, Staatl. Unters.-Anst.) Gr o s z f e l d .

Newton Wood Barritt, Das Freiwerden von elemenłarem. Slickstoff unter der Ein- 
wirkung von Bakterien. Der Mechanismus, welcher dem Freiwerden von Stickstoff 
unter der Einw. von Bakterien zugrunde liegt, ist niobt eindeutig geklart. Vf. be- 
statigt die Resultate friihcrer Arbeiten, daB gewisse Bodenbakterien N2 in Freiheit 
setzen u. daC dies unter anaeroben Bedingungen nur dann geschieht, wenn oxydier- 
bare organ. Verbb. u. Oxyde des Stiekstoffs gleiehzeitig vorlianden sind. Die Red. 
von Nitraten u. Nitriten geht am schnellsten vor sich, wenn Verbb. vorliegen, in 
denen das Verhaltnis von C: N niedrig ist u. zwar darf das ph des Mediums nicht unter 
6,5 fallen. Die Bakterien setzen N2 nicht auf diroktem Wege in Freiheit, sondern 
indem unter ihrer Einw. zuerst freie H N 02 u. Aminoverbb. gebildet werden, welche 
miteinander unter Bldg. von N. reagieren. (Bioehemical Journ. 25. 1965—72. 1931. 
Rothamsted Experimental Station.) CHARGAFF.

Leslie Frank Hewitt, Baklerienstoffwechsel. I. Milchsaurebildung durch hamo- 
lylische Streptokokken. Ausgezeichnetes Wachstum hiimolyt. Streptokokken wurde 
erzielt in einer Salzlsg., dic mit Bicarbonat gepuffert war u. Glucose sowie 10% Fleiscli- 
extrakt enthielt. Etwa %  der durch die Streptokokken abgebauten Glucose war in 
Milchsaure iibergegangen; dieses Verhaltnis blieb bemerkenswerterweise aueh bei 
Anderung verschiedener Kulturbedingungen konstant, ein Zeichen eines verhaltnis- 
maBig einfachen Garungaprozesses. Der Glucoseabbau wurde sehneller vollzogen 
durch matte virulente Kulturen ais durch die glanzenden Varianten. Es besteht also 
hier bei den Bakterienvarianten eine Stoffwechseldifferenzierung. (Bioehemical Journ. 
26. 208—17. 1932. Belmont Laboratories, London County Couneil, Sutton,
Surrey.) K obel.

I. L. Kritschewski und L. W. Demidowa, Das Natriumthiosulfatphanomen.
I. Die Verwandlung der salvarsanfeslen Spirochalen zu saharsanempfindlichen. Vff. 
wahlten einige besonders salvarsanresistente Staninie von Rekurrensspirochaten (Spir. 
crocidurae, Spir. dultoni) u. behandelten die Staninie fortlaufend in Passagen m '1'- 
Natriumthiosulfat. Nach 17—18 Passagen erzielte man bei diesen Spirochaten 100% 
sterilisierende Heilung von Mausen, wahrend die unbehandelten Stamme nur in 0 bzw.
6—14% in der Maus restlos abgetotet wurden. (Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 
73. 303—11. 28/1. 1932. Moskau, Pharmazeut. Inst.) S c h n it z e r .

Sydney John Hopkins und Albert Charles Chibnall, Wachstum von Aspergillus 
versicolor auf hoheren Paraffinen. Vff. haben einen neuen zu Aspergillus versicolor 
(Buillemin) Tirabosehi gehorenden Schimmelpilz aufgefunden, der auf synthet. hoheren 
grad- u. ungeradzahligen Paraffinen mit nicht mehr ais 34 C-Atomen ais einziger 
C- Quelle wachst. Es wurde untersueht, an welcher Weise die Paraffinkette durch den 
Pilz angegriffen wird. In Kulturen auf C27H54 wurden ais Abbauprodd. nur C02 u. 
Pilzmycel gefunden, doeli wird aus Verss. mit hoheren Ketonen, auf denen der Pilz 
kraftig wuchs, u. mit sekundaren Alkoholen, auf denen kein Wachstum stattfand, 
die Wahrscheinliehkeit abgoleitet, daC das erste Oxydationsprod. eines Paraffins ein 
Keton oder Polyketon ist u. daC die weitere Oxydation zu niederen Fettsauren fiilirt, 
die dann in bekamiter Weise abgebaut werden. (Bioehemical Journ. 26. 133—42. 
1932. London, Univ. College, Departm. of Physiol. and Biochem., and Leeds, School 
of Medicine; South Kensington, Imper. College of Science and Technology, Biochem. 
Department.) K o b e l .

Niels Nielsen und Vagn Hartelius, Die Trennung wachstumsfiirdemder Sub- 
stanzen. (Vgl. C. 1931. II. 2626.) Rhizopus suinus bildet 2 wachstumsfórdernde 
Substanzen, die sowohl in ihrer physiolog. Wrkg. ais in ihren chem. Eigg. verschieden 
sind. Substanz A ist 1. in A., wird durch Oxydation leicht zerstort u. beeinfluBt das 
Wachstum der Avena-Koleoptile; Substanz B  ist unl. in A., wird duroh Oxydation

lege.) CHARGAFF.
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nicht zerstórt u. fórdert das Pilzwachstum von Aspergillus niger. Es ist noch nicht 
festgestellt, ob dic wachstumsfórdernden Stoffo A u. B einzelne Substanzen oder Sub- 
stanzgruppen sind. (Compt. rend. Lab. Carlsberg 19 . Nr. 8. 1—17. 1932.) K o b e l .

John Howard Birkinshaw, Robert Kenneth Callow und Catherine Felicitee 
Fischniann, Untersucliungen iiber die Biochemie von Mikroorganismen. XXII. Die 
Isolierung und Charaklerisierung von Ergosterin aus Penicillium puberulum Bainier, 
das in einer syntlietischen Ndhrldsung mit Olucose ais einziger Kohlenstoffguelle ge- 
ziichlet wurde. (XXI. vgl. C. 1932. I. 2339.) Aus dem ath. Extrakt von Penicillium 
puberulum, welches mit Glucose ais einziger Kohlenstoffąuelle geztlchtet worden war, 
konnto Ergosterin isoliert werden, F. 154—158°, [a]205.,01 =  —162° (in Cklf.). Weiter 
wurdo das Sterin charakterisiert durcli das Ergosterinbenzoat, F. 161—163°, sein Ab- 
sorptionsspektrum u. das Auftreten antirachitischer Wirksamkeit nach Bestrahlung. 
(Biochemical Journ. 25. 1977—80. 1931. London, School of Hyg. and Trop. Med. u.
National Inst. f. Med. Research.) Ch a r g a f f .

Eva Galbreath Campbell, Ein thermophiler Nitritbildner. Vf. beschreibt ein 
neues, thermophiles Bacterium, welches bei 55° u. ph =  9,4 Ammoniumsalze zu Nitriten 
zu oxydieren yermag. (Science 75. 23. 1/1. 1932. Guilford College.) Ch a r g a f f .

Werner Keil, Das Verlialten von l-Histidin bei der Hefegdrung. Nach 2-tagiger 
Einw. von Bierhcfe auf eine Lsg. von 5 g Histidinchlorhydrat bei Ggw. von 140 g 
Rohrzucker u. etwas NaH2P 0 4 in 2 1 W. lieB sich in der Garfl. kein die Imidazolrk. 
gebendes Spaltprod. des Histidins, insbesondere kein Imidazolylathylalkohol nacli- 
weisen. (Ztschr. physiol. Chem. 207. 275—76. 9/5. 1932. Greifswald, Physiol. Inst. 
d. Univ.) Gu g g e n h e im .

Cl. Fromageot und J. Roux, t)ber den Mechanismus des erslen Angriffs der Hezosen 
bei Milchsauregarung. (Vgl. C. 1932. I. 695.) Es wurde die Kinctik der Milclisaure- 
garung zwischen Olucose u. Mannose yergliclien, der EinfluB des physiolog. Zustandes 
der Bakterien (B. bulgarieus) auf die Garungskinetik u. sehlieBlich die Einw. von Phos- 
phalzusatz studiert. Qualitativ besteht in der Vergarung besonders in der Induktions- 
periode zwischen den zwei Hexosen kein Unterschied, wohl aber quantitativ. Mannose 
wird raseher yergoren ais Glucose. Der physiolog. Zustand der Bakterien tibt nicht nur 
auf die Zeitdauer der Induktionsperiode, sondern auch auf die allgemeine Intensitiit 
der Rk. einen betraehtlichen EinfluB aus. Zusatz von sek. Na-Phosphat zeigt nur bei 
abgeschwachten Bakterien eine aktivierende Wrkg. (Ann. Physiol. Physicochimie biol. 
7. 290—91. 1931.) Ma h n .

L. Genevois und Tamara Nicolaieff, Hemmung der bakteriellen Milchsdure
gdrung durch in a-Stellung halogenierle aliphatische Sauren. Ebenso wie die alkoh. 
Garung der Hefe u. die Milchsauregarung tier. Gewebe wird auch die baktcrielle Milch
sauregarung spezif. geliemmt durch a-halogenierte aliphat. Sauren. Am intensivsten 
wirken auch hier Monobromessigsaure (I) u. Monojodessigsdure (II); bei den in a-Stellung 
bromierten Sauren mit 3, 5 u. 7 C-Atomen nimmt die Aktivitat mit stcigender C-Zahl 
ab. I  u. der Atliylester von I  unterbinden innerhalb weniger Minuten die bakterielle 
Milchsauregarung vollstiindig in einer Konz. von 1/2000-ii., a -Brompropionsaure in einer 
Konz. yon Vioo'n -> die Atmung wird bei den angegebenen Konzz. wahrend mehrerer 
Stdn. nicht merklich behindert. — Die Hemmung der Bakterienentw. durch a-halo
genierte aliphat. Sauren ist abhangig von dem Phosphatgeh. der Nahrlsg. In einem 
phosphatarmen Milieu (Kultur auf Lactose, Hefenwasser u. CaC03) ist die Entw.- 
Hemmimg yollstandig fiir eine I-Konz. von Viooo'n-> >st  im selben Milieu CaC03 ersetzt 
durch Vio'n - NaaH P04> so ist dio Hemmung erst yollstandig bei einer Konz. von I ;
bei einer Konz. von Viooo'n - I  ist in der phosphathaltigen Nahrlsg. die Saurebldg. 
genau so groB wie in den I-freien Kontrollen. Diese Phosphatwrkg. ist leicht ver- 
standlieh, wenn die Wrkg. von I  im wesentlichen in einer Hemmung der Phospliat- 
yeresterung besteht. Das gleiche Phanomen wurde bei der Hefengarung nicht beob- 
achtet, weil gel. Phosphate bekanntlich die Gargeschwindigkeit der lebenden Hefe- 
zellen nicht beeinflussen. — Diese Eig. von I  kann zur Milchkonservierung benutzt 
werden. Bei einem I-Geh. in einer Konz. von 1/2000-n. yeranderte sich die Aciditiit 
der Milch bei 28° innerhalb 48 Stdn. nicht, wahrend die I-freien Kontrollen nach
24 Stdn. koagulierten. Bei nachteiligen Wrkgg. von I  wird ein Gemiscli von 1 Mol. II 
u. 50 Moll. I  zur Konseryierung empfohlen, das sogar in einer Konz. von ^soo'11- bei 
halbjahriger taglieher Verfiitterung an Ratten keinerlei schadliche Wrkg. erkennen 
lieB. (Compt. rend. Aead. Sciences 194. 1270—71. 11/4. 1932.) K o b e l .
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Ej. Tierchemie.
A. I. Burstein, Die Verteilung des Zinks im Blute des Mensclien und der Iwlieren 

Tiere. Im Blut des Menschen u. dor hdlieren Ticre ist Zn im Plasma u. den geformten 
Bestandteilen enthalten; dio Zn-Konz. ist im Plasma niedrigcr. Das Verhaltni3 Zn- 
Konz. in den geformten Bestandteilen zu der im Plasma bei Mensclien u. hoheren Tieren 
betriigt etwa 1 :2  bis 2,5. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i 
Mediziny]. Serie A. 14 . Nr. 41. 74—78.) S c h o n f e l d .

M. B. Schmidt, Die Entwicklung des Amyloidbegriffs und des Amyloidproblems. 
tJbersichtsreferat. (Med. Welt 6. 656—58. 7/5. 1932. Wurzburg, Univ.) St e r n .

Jean Roche, Vber den Einflufl der SauersloffsaUigung auf gewisse physikalisch- 
cliemisclie Eigenscliaften des Hdmocyanins der Sclmecke. Oxyliamocyani7i u. Hdmo- 
cyanin besitzen unter bestimmten Bedingungen verschiedene Dissoziationskonstanten, 
wahrend diese unter anderen Bedingungen niebt voneinander abweicben. Die Unter - 
schiede bangen wabrscbeinlicb mit respirator. Eunktionen zusammen. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 9 4 . 1105—06. 21/3. 1932.) Op p e n h e im e r .

E ł. Tierphysiologle.
Kinnosuke Muraki, Ober den Einflufl verschiedener Hormonzubereitungen auf 

die Sekretion und auf die Blutgefdjie der Krotenleber. Dio Einw. von Pituitrin, Pitu- 
glandol, Antuitrin, Adrenalin, Tbyroprotein u. Insulin auf dio durehstromte Króten- 
leber wurdo untersucht. (Sei-I-Kwai med. Journ. 50 . Nr. 10. 3—5. 1931. Tokio, 
Tokio Jikoikwai Coli., Dep. of Pbarmacol.) W a d e h n .

Max Reiss, Hermann Druckrey und Felix Fischl, tJber energetische Grund- 
lagen endokriner Wirkungen. II. (I. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 2598.) Wahrend der ersten 4 Tago der 
Verabfolgung von Vorderlappensexualhormon aus Schwangerenharn an mannlicho 
Mause stiegen die Hodengewichte kaum an. In diese Zeit fallt ein starkes Waclisen der 
Samenblasen zufolge vermehrter Hormonproduktion des Hodens. Eine deutlicho Ge- 
wichtszunahme des Hodens wird erst vom 6. Behandlungstag ab bcobaehtet. Bereits 
in den ersten Tagen der Hormonverabfolgung sind im Stoffwechselvers. nach WARBURG 
erheblicho Anderungen zu vermerken. Der 0 2-Verbrauch steigt in geringem AusmaB an 
(um 20—25°/0, gegeniiber 100—300% beim Ovar). In etwas hóhorom Mafie bis zu 50 
bis 60°/o steigt dio anaerobo Glykolysefahigkeit an. Am deutlichsten steigt die aerobo 
Glykolyse, die bereits am Hoden unbeliandelter Tiere zu beobachten ist. Die Steigorung

/ O M
beliiuft sich  auf 100—200%- Der WARBURGschc Quotient ist am 3. u. 4. Be
handlungstag am grofiten. Der Milchsauregeb. der Hoden nimmt fast parallel der 
anaeroben Glykolyse zu. — Wird den Tieren aufier dem Hormon Traubenzuckcr 
injiziert, so steigt dor Milchsiiuregeh. der Hoden auf das Doppolto der nur mit Hormon 
behandelten Tiere. — In einer weitercn Serie erhielten Mśiuso taglich kein Hormon, 
sondern allein 0,5 g Zucker taglich injiziert. Auch bei diesen Tieren konnto eine mafiigo 
Gcwichtssteigerung der Hoden beobachtet werden, die Samenblasen blieben unverandert, 
dio Hormonproduktion des Hodens war also nichtgesteigert. Der Milchsauregeh. war 
bereits 3 Tage nach Beginn der Zuckerapplikation vcrm ohrt, ebenso auch dio aerobe 
Glykolyse u. ingeringerem Mafie auch der 0 2-Verbraucb. Der WARBURGschc CJuotient 
zeigt an, dafi bei den mit Zuckor behandelten Tieren die Energiedeekung durch Zucker- 
spaltung mefibar groficr ist ais bei unbehandelten Kontrollen. — Die Milchsiiure diirfto 
ais Wachstumsreiz eine gewisse Rolle spielen. — Das Vorderlappenhormon durfte nach 
diesen Ergebnissen kaum auf alle Formelemento des Hodens gleiohmafiig wachstums- 
beschleunigend einwirken, sondern vorzuglich die hormonproduzierenden Anteile an- 
regen. (Endokrinologie 10 . 329—35. Mai 1932. Prag, Deutsche Univ., Inst. f. allgem. 
u. exper. Pathol.) W a d e h n .

Peter Hauptstein, Zum Wirkungsmechanismus des Sexual-(Fóllikel)-Hormons.
II. ZurFrage der hormonalen Sterilisierung. (I. vgl. C. 1 9 3 1 .1. 2491.) Naeh Behandlung 
reifer weiblicher Miiuse mit weiblichem Hormon in hohen Dosen (14 X 100 Miiuse- 
einheiten) war die Befruchtungsfahigkeit eines Teils der Tiere fiir einige Zeit herab- 
gesetzt. Wurde auch wahrend der Zeit des Zusammenseins von Weibchen u. Mannchen 
das Hormon gespritzt (taglich 2 Einheiten), so blieben die Tiere vóllig steril. Das Gleiche 
war bei Kaninchen der Fali. Allerdings war nicht auszuschliefien, dafi die Sterilitiit

2 6 *
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in einer AUgemeinschadigung der Tiere lag. (Eńdokrinologie 10. 321—28. Mai 1932. 
Ereiburg, Univ., Frauenklin.) WADEHN.

T. J. Becker, C. H. Mellish, F. E. d’Amour und R. G. Gustavson, Ve.rgU.icli 
zwisehen Balten- und Mauseeinheit bei der Auswertung des weiblichen Sexualhormons. 
Es wurde nacli der Methode'von Co w a r d  - B r o w n  an je iiber 50 Ratten u. Mausen aus- 
gewertet; die Mauseeinheit (5 y Ostrin) ist ebenso grofi wie die Ratteneinheit (4,9 y). 
(Journ. Pharmaeol. exp. Thcrapeutics 43. 693—95. 1931. Denver, Univ. of Denyer, Res. 
Lab.) W a d e h n .

Trący J. Putnam, Neuere Fortschriite in der Physiologie der Hypophyse mit Be- 
ziehung zu ihren Erkrankungen. (Klin. Wehsehr. 11. 969—71. 4/6. 1932. Boston City 

•Hosp., Neurosurgic. Sery. u. Harvard Med. Sehool, Dep. of Neuropath.) WADEHN.
Bernhard Zondek und Hans Krohn, Hormon des Zwischmlappens der Ihjpo- 

physe [Intermedin). II. Inlermedin im Organismus (Hypophyse, Gehim). (I. vgl. C. 1932.
I. 2340.) Der Intermedingeh. der Hypophysen yerschiedener Tiere u. der einzelnen Teile 
der Hypophyse wurde in Phosineinheiten (PE) bestimmt. Es ergab sich z. B. der Geh. 
einer Hypophyse bei der Elritze zu 7, Frosch 10, Huhn 75, Kaninchen 200—300, Rind 
5000—6000, Menseh 4000—7000 PE. Pro g Hypophyse hat das Rind 3300, der Mensch 
10 000 PE. — Um den PE-Geli. der einzelnen Teile der Hypophyse festzustellen, wurde 
die Hypophyse in 6 Segmente zorlegt. Die hóchste Hormonkonz. hat der Zwischen- 
lappen (80 000 PE pro g), um von dort nach beiden Seiten, d. h. nach dem Vorder- 
lappen und dem Hinterlappen allmahlich abzunehmen. Das Hormon wird im Zwischen- 
lappen produziert u. geht durch Diffusion in die iibrigen Teile iiber. — Der Intermedin
geh. der menschlichen Hypophyse bei yerschiedenen Kranldieiten wird bestimmt, der 
niedrigste Hormonwert (1400 PE) wurde bei pernizióser Aniimie gefunden, die lioehsten 
Werte (10 000 PE) bei Uramie, bei hoehgradigem Lebercarcinom u. bei eunuchoidem 
Fettwuchs (13 000 PE). — Die Unters. des menschlichen Gehirns ergab, daB das Inter- 
medin nur in der Wand des 3. Ventrikels vorkommt, d. h. an jenen Stellen, wo die 
vegetativen Zentren liegen, sonst war im Gehirn Intermedin nicht nachzuweisen. Im
з. Ventrikel befmdet sich das Hormon im Tuber einereum, Hypothalamus u. im peri-
ventrikularen Hohlengrau; in den tiofen Thalamusschiehten ist es nicht mehr nachweis- 
bar. — Der Licjuor des 4. Ventrikels u. der Lumballiquor sind intermedinfrei. Ebenso 
konnte in keinem anderen Organ oder in einer Organfl. (z. B. Harn, Blut, Aszites) 
Intermedin nachgewiesen werden. Das im Zwischenlappen der Hypophyse erzeugte 
Intermedin wird in der Wand des 3. Ventrikels yollig yerbraucht. (Klin. Wehsehr. 11. 
849—53. 14/5. 1932. Berlin-Spandau, Stiidt. Krankenhaus, Geburtshilfl. Gynakolog. 
Abt.) W a d e h n .

Robert T. Frank, Morris A. Goldberger und Frank Spielman, Eine Mcthode 
zum Nachweis des Vorderlappensexualhormons im Blut nichtscliwangerer Frauen. 40 cem 
Blut werden mit 30 g Na2SÓ4 verrieben u. das Pulver 3-mal mit je 100 ccm A. ausgezogen. 
Der ath. Auszug dient zur Best. des weiblichen Sexualhormons. Das Pulver wird vollig 
getrocknet, mit 200 ccm 60%ig. A. 10 Min. gesehuttelt u. der Riickstand abgesehleudert. 
Die FI. wird yorsichtig eingeengt u. der bei der Konzentrierung auf die Halfte ausfallende 
Nd. durch Schleudern entfernt. Der Restriickstand aus der FI. wird in W. gel. u. an 
der infantilen Maus gepriift. Die AsCHHElM-ZoNDEK-Rk. I  laBt sich im ganzen Ver- 
lauf des mensuellen Cyelus feststellen, sie ist am starksten am 6.—9. Tag naeli Beginn 
der yorhergehenden Menstruation. In dieser Zeit wird auch die Rk. H I schwach positiy. 
(Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 999—1001. 1931.) W a d e h n .

A. Tournade, H-. Hermann und F. Jourdan, Curare und Adrcnalinsekretion. 
Unter Curarewrkg. kommt es nicht — wie von anderen angenommen — zur Verminde- 
rung der Adrcnalinsekretion, sondern das ausgeschiittete Adrenalin trifft nur einen 
yeranderten, nicht mehr ansprcchenden Organismus. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 
341—42. 1931. Alger, Fac. de med. Labor. de physiol.) OPPENHEIMER.

A. von Szent-Gyorgyi, Vitamin O, Adrenalin und Nebenniere. (Vgl. C. 1931.
II. 726.) Die Identitat der bereits friiher vom Vf. beschriebenen u. ais Wasserstoff- 
transporteur bei der Zelloxydation in der Pflanze gekennzeichneten Hexuronsiiure mit 
dem Yitamin C ist durch eine Reihe von Tierverss. sichergestellt worden. Die zu diesen 
Verss. bcnutzte Hexuronsiiure war aus der Nebenniere gewonnen, wo sie in groBer Menge 
enthalten ist. Die Tiere, die tiiglich 1 mg Hexuronsaure erhielten, zeigten n. Wachstum
и. keine Spur yon Skorbut. — Es bestehen yielleieht Beziehungen zwisehen der Hexuron- 
siiure u. dem Rindenhormon, dem Cortin, yon SwiNGLE. Die mit Hexuronsaure be- 
liandelten Kranken mit Nebenniereninsuffizienz schienen deutlieh an Pigmentierung
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zu verlieren, der Allgemeinzustand besserte sich allerdings nicht. Es wurde ycrmutet, 
daB das in der Pflanze hedeutsame Oxydationssystem vom Phenoloxydasctypus eine 
Rolle im sympatii. Nervengewcbe u. in dem adrenalinhaltigen Nebennierenniark spielen 
wiirde. Bei Verss. zur Klarung dieser Yerhiiltnisse wurde im Nebennierenmark eine ais 
Nomdrenin bezeiclmete Substanz entdeckt, die 15-mal aktiver ist ais Adrenalin u. 
vielleicht das eigentliche Hormon des Nebenniercnmarks ist. Es scheint unter gewissen 
Bedingungen in vivo u. in yitro mit Leichtigkcit in Adrenalin iiberzugehen. (Dtsch. 
med. Wchschr. 58. 852—54. 27/5. 1932. Szeged, Franz-Joseph-Univ., Med.-Chcm. 
Inst.) W a d e h n .

Arnold Loeser, Die Bedeutung der Schilddriise fiir die Wirkung des Hypophysen-
vorderlappens auf das Omrium. Die Wrkg. des Vorderlappcnhormons auf das infantile
Ovar war boi thyreoidektomierten Kaninchen genau so wie bei n. Kaninchen. (Arch. 
cxp. Pathol. Pharmakol. 164. 579—81. 10/3. 1932. Freiburg i. Br., Univ., Pharmakolog. 
Inst.) W a d e h n .

Alfred Schittenhelni, Schilddriisenproblem utul Jodstoffwechsel. Das Zusammen- 
spiel der den J-Stoffwechscl regulierenden Faktoren: Schilddriise, Vorderlappen der 
Hypophyse u. Zentralnervensystem (Zwischenhirn) wird besprochen. Die fiihrcnde 
Rolle in diesem System hat wahrscheinlich das Zwischenhirn. Die Schilddriise ist die 
Stiitto der Bereitung spezif. Stoffe, aber nicht das Zentrum des gesamten J-Stoff- 
weehsels. — Die diagnost. Bedeutung der Sehwankungen im Blutjodspiegel werden 
ausfiihrlich dargelegt. Die Erniedrigung des J-Spiegels im Blut deutet mit Sicherheit 
auf Unterfunktion der Schilddriise. Eine Steigerung des J-Spiegels iiber die Norm 
wird auch auflerhalb der BASEDOWsclien Erkrankung gefunden. — Bei BASEDOW 
ist das Zwischenhirn mit J  angereichert, u. zwar die Hypophyse, das Tuber cincreum, 
der Hypothalamus bis zu den Corpora mamillaria u. diese selbst, ebenso dio Medulla 
oblongata. Das Schilddriisenjod hat also eine Elektiyitiit zu bestimmton Gehirnpartien. 
Diese Tatsaehe legt den Gedanken nahe, daB die Vorgange in der Peripherie vom 
Zwischenhirn aus — direkt oder indirekt iiber endokrine Driisen — reguliert werden. 
Das Thyroxin greift also im Zwischenhirn direkt an. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 803 
bis 806. 20/5. 1932. ICiel, Med. Klin.) W a d e h n .

L. Scheffer, Jodgehalt der Nahrung und Kropfliaufigke.it. Es wurden das Trink- 
wasser u. zahlreiche Lebensmittel von Pecs auf Jod untersueht. Der Jodgeh. war im 
allgeincinen nicht unbetrachtlich u. die tagliche Jodaufnahmc eines Menschen berechnet 
sich daraus auf etwa 110 y taglicli. Da dort etwa 10% der Bevdlkorung mit Kropf 
behaftet ist, steht das Ergebnis mit der Jodmangeltheorie im Widerspruch. Unterss. 
iiber die Hóho der Resorption des Jods aus den angefiihrten Lebonsmitteln bei dor 
Verdauung sind im Gango, (Biochem. Ztschr. 247. 418—23. 27/4. 1932. Pćcs, Univ., 
Pharmakol. Inst.) SCHWAIBOLD.

Walter Lurje, Eine neuartige Cholin-Sekale-Therapie der Thyreolozikosen mit 
Ergocliolin-Diwag. Ergocliolin wirkt ausgezeichnet bei Thyreotoxikoscn. Das Priiparat 
wirkt besser ais seine einzelnen Komponenten u. besser ais alle bislier zur Verfiigung 
stehenden Mittel. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 891—92. 3/6.1932. Frankfurt a. M.) W a d .

Jessica P. Leland und G. L. Foster, Eine Methode zur Bestimmung von Thyrozin 
in der Schilddriise. Die Bestimmungsmethode beruht darauf, daB es gelingt, aus einer 
Lsg. von Thyroxin, Dijodtyrosin u. K J  in 2-n. NaOH durch geeignetes Ausscliiitteln 
mit Butylalkohol das Thyroxin zu 98% in die Butylalkoholphase uberzufiihren, wahrend 
dio anderen J-Verbb. fast yollstandig in der Natronlauge bleiben. Es werden dio Be
dingungen genau studiert, unter denen dio Hydrolyse der Schilddriise u. dio Extraktion 
mit Butylalkohol aus dom Hydrolysat am besten erfolgt. Am giinstigsten erwies sich 
folgende AufschluBmethode: 1,25 g getrocknete Schilddriise werden mit 100 ccm 2-n. 
NaOH am RiickfluB 18 Stdn. in einem 300-ccm-Kjeldahlkolben mit kurzem Hals durch 
einen Mikrobrenner erhitzt. Nach dem Abkiihlcn wird einige Min. yorsichtig zweimal 
mit je 100 ccm Butylalkohol (der uber NaOH dest. ist) ausgeschiittelt. Dio Butyl- 
alkoholschichten werden durch Glaswolle imter Nachwaschen mit Butylalkohol filtriert 
u. mit 200 ccm n. NaOH ausgeschiittelt. Dio Natronlauge wird nun ihrerseits mit 100 ccm 
Butylalkohol ausgeschiittelt. Die Butylalkoholfraktionen werden unter yermindertem 
Druck auf ein klcines Vol. eingeengt, das restlos in eiiicn Nickeltiegel iibergefiihrt, mit 
5 ccm 50%'g- NaOH-Lsg. yersetzt, zur Trockne eingeengt u. yerascht wird. Die 
Schmelze wird in h. W. gel. u. filtriert, zur Lsg. (50—60 ccm) kommen 2 Tropfen einer 
l%ig. NaHS03-Lsg. u. 50%'S- H2SOj 3 Tropfen iiber den Methylorangeumschlag hinaus.
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Die Lsg. wird einigc Min. gekocht, mit 3 ccm Bromwasser versetzt u. nach dem Farblos- 
kochen der Lsg. zur Entfernung der letzten Spuren Br mit 6 Tropfen 90%ig. Phenol 
Y e r s e t z t .  Nach Zugabe von K J wird in iiblicher Wcise mit Vioo'n - Thiosulfat titriort. — 
Auf Gnmd von Hydrolyseverss. von Schilddriise mit Zugabe bekannter Mengen von 
Thyroxin u. von Kochverss. mit Thyrosin mit 2-n. NaOH allein u. in Ggw. von Protein 
(Casein) ist damit zu rechnen, dafl etwa 15°/0 des Thyroxins ver!oren gełien. — Mit 
Hilfe der Butylalkoholmethode war auch die Gewinnung krystallin. Thyroxins moglich. 
Verwandt wurde ais Ausgangsmaterial Thyreoglobulin. Der Butanolauszug hinterlaCt 
beim Yerdampfcn einen teerigen Riiekstand, der in h. W. aufgcnommen wird. Durch 
Zugabe von gesatt. Barytlauge fallt ein dunkler Nd., der rascli abfiltriert wird. Das 
Filtrat wird angesauert bis zum Kongoumschlag, der entstehende Nd. abfiltriert, in W. 
unter Zusatz von wenig Ammoniak gel. u. mit Ba(OH)2 zur 40%ig. Lsg. Y e r s e t z t  u.
1 Stde. auf dem Dampfbad erhitzt. Es wurde dann weiter nach der Vorschrift von 
HARINGTON Y e r f a h r e n .  Es wurden koclistens 54% des in der Butylalkohollsg. ent- 
haltenen Gesamt-J in Form von krystallin. Thyroxin gewonnen. — Bei der Methode 
von HaRINGTON u. R a n d a l l  wird angenommen, daB in der saureunl. Fraktion nur 
Thyroxin u. kein Dijodtyrosin Y o r h a n d e n  ist. Das ist aber nicht der Fali. Die nach 
H a r i n g t o n  erhaltenen Werte liegen also erheblich hóher ais die nach der Methode 
der Vff. erhaltenen Werte. — In  52 menschlichcn Schilddriisen wurde der Thyroxingeh. 
bestimmt. Er betragt (ais J) im Mittel 25,2% des Gesamt-J. Die Werte sehwanken 
zwischen 11 u. 31%. Der Verlust an Thyroxin bei der Best. ist hierbei nicht beruck- 
siehtigt. (Journ. biol. Chemistry 95. 165—79. Febr. 1932. New York, Columbia Univ., 
Dep. of Biol. Chem., Coli. of Physic. and Surg.) W a d e h n .

E. K. Frey, H. Kraut und E. Werle, Uber die blutzuckersenkende Wirkung des 
Kallikreins (Padutins). Wie bereits friiher (C. 1932. I. 2196) festgestellt, ist das Kalli- 
krein ohne Wrkg. auf den Blutzucker des gesunden Menschen oder des n. Tieres. Anders 
ist es aber beim Diabetiker oder beim pankreaslosen Hunde. Es erfolgt bei beiden 
nach Injektion oder nach peroraler Verabfolgung von Kallikrein in der Regel eine 
starko Senkung des Blutzuckerspiegels. Eigenartigerweise ist diese Blutzuckersenkung 
durch Kallikrein niclit beliebig oft wiederholbar. Sie wird allmahlich geringer u. selbst 
erhóhte Dosen sind zum SchluB wirkungslos. Wird dann einige Tage hindurcli Insulin 
gegeben, so entfaltet das Kallikrein erneut seine blutzuckersenkende Wrkg., aber auch 
jetzt noch in Yermindertem Mafie. Der Vorgang der Blutzuckersenkung durch Kalli
krein ist nicht geniigend geklart. Die blutzuckersenkende Wrkg. des Kallikreins wird 
durch Koclien ebenso zerstórt wie seine blutdrucksteigernde Wrkg. Der die blutdruck- 
steigernde Komponentę bindende u. unwirksam machende Bestandteil des Blutes 
hat dieselbe inaktivierende Wrkg. auf den blutzuckersenkenden Faktor. Es ist an- 
zunehmen, daB die blutzuckersenkende Wrkg. vom Kallikrein selbst ausgeht. — Dio be- 
nutzten Kallikreinpraparate (Padutin) enthalten moist nur 0,01 mg P, der iiberwiegend 
ais anorgan. P  Yorliegt. Die im Priiparat vorhandene Mengo Adenylphosphorsaure 
ist so winzig, daB Yon ihr pharmakolog. Wrkgg. niclit zu erwarten sind. Eine Be- 
sclileunigung der Hefegarung wurde auch bei Yerwendung verhaltnismaBig grofier 
Dosen Padutin (bis 20 Einheiten auf 0,5 g Trockenhefe) nicht beobaehtet. Ebenso 
negativ Yerliefen Verss. der Methylenblauentfarbung mit Padutin. Die besonders von 
B r u g s c h  Yertreteno Ansicht, daB das Kallikrein ais Co-Enzym der Gitrung oder 
Atmung zu betrachten sei, ist abwegig. — Es wird eine groBere Anzahl von Unterss. 
an Diabetikern angefiihrt, bei denen Padutin — auch bei peroraler Gabe — anfanglich 
den Blutzucker senkte. Schadigungen durch Padutin wurden nicht beobaehtet. Ob 
eine therapeut. Behandlung des Diabetes mit Padutin zu empfehlen sein wird, miissen 
ausgedehntore Priifungen erweisen. (Klin. Wchschr. 11. 846—49. 14/5. 1932. Dussel
dorf, Bied. Akad. Chirurg. Klin., Dortmund-Munster, Kaiscr Wilhelm-Inst. f. Arbeits- 
physiol.) W a d e h n .

E. Woenckhaus und W. Miinzel, Beiirag zur Allgemeinwirbung der Rontgen- 
strahlm. III. Mitt. (H. vgl. C. 1931. II. 1022.) Das Blutbild róntgenbestrahlter 
Meerschweinchen verandert sich in charakterist. Weise (Lymphocytenabfall). Wird 
das Blut bestrahlter Tiere auf andere nichtbestrahlte ubertragen, so tritt bei diesen 
dio gleiche Veranderung auf. Aber auch in Yitro bestrahltes Hundeblut nicht 
bestrahlten Hundcn injiziert, verursaeht, obwohl in dem injizierten Blut keine 
erkennbaren Veranderungen zu sehen waren, eine typ. Bestrahlungsrk. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 165. 145—58. 18/3. 1932. Gladbach-Rheydt, Evang. Kran- 
kenh.) OPPENHEIMER.
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K. Bingold, Uber eigenartige Unterschiede im chemischen VerhaUen von ver- 
schiedenen Tierblutarten. Hamatin findet man im Menschenblut nur bei pernizioser 
Anamie u. bei akuter gelbor Leberatrophie, dagegen ist es normalerweise manchmal im 
Hundeblut u. konstant im Vogelblut yorhanden. — Pneumokokken wandcln unter 
bestimmten Bedingungen das Hamoglobin aus einer Menscbenblutplatte in reines 
Hamatin um. Auch FRAENKEŁsclio Gasbaeillen bilden auf Traubenzuckerblutagar 
restlos reines Hamatin. — Die Spaltung von H20 2 dureh Blut wird bei yerschieden 
hohen Tempp. bei versehiedenen Tierarten aufgehoben; dann wird der Farbstoffkomplex 
dureh H20 2 unter Austritt von Fe yollig zerstort. Auch bestimmte Bakterienarten 
kónnen das Hamoglobin so intensiy zerstoren, daB weder Porphyrine, noeh Urobilin 
oder Bilirubin yorhanden sind . (Ztschr. klin. Med. 120. 503—09. 4/5. 1932. Niirnbcrg, 
Stadt. Krankenh., I. Med. Klinik.) F . Mu l l e r .

F. C. Stott, Einige rorlaujige Versuche iiber Veranderungen des Blutzuclcers bei 
Dekapoden. Dor Geh. des Blutes an reduzierendem Zucker ist bei yersehiedenen Deka- 
podenarten im Hungerzustand auBerordentlich gering. Nach Fiitterung oder bei 0 2- 
Entzug steigt die Zuckerkonz. selir stark. Es werden Blutzuckerwerte bei Tieren zu 
yersehiedenen Zeiten nach der Hiiutung angegeben. (Biochem. Ztschr. 248. 55—64. 
14/5. 1932. Southampton, Uniyersity College.) SlłlON.

Otto Satke und Karl Thums, Salmrsan und der Biliriibinspiegel im Blut. Eine 
einzehie SaJmmminjektion bewirkte beim Menschen in etwas mehr ais der Halfto der 
Falle Anderungen im Geh. des Serums an Bilirubin, u. zwar davon in ł/4 der Falle 
Zunahme, in %  Abnahme. — Die Beeinflussung des Blutbilirubins war unabhangig 
vom absol. Bilirubingeh. — Weder dio Hohe der Salyarsandosis, noch Storungen der 
Leberfunktion (erwiesen mittels Galaktoseprobe) waren yon EinfluB. (Ztschr. klin. Med. 
120. 386—99. 4/5. 1932. Wien, III. Med. Univ.-Klinik.) F. Mu l l e r .

Fr. Axmacher, tiber hydrolysierbare Phosphorverbindungen im Speichel und Ham. 
Im Speichel u. Harn lassen sich organ. bzw. hydrolysierbare P-Verbb. nachweisen; 
auf Grund der Hydrolysierungsgeschwindigkeit kann man auf die Ggw. mindestens 
zwoi yerschiedener P-Fraktionen sehlieBen. Beim Speichel betragt die Menge des 
hydrolysierbaren P  im Mittel x/7 bis 1/s des anfangs bestimmten „anorgan.“ P. Perorale 
Pyrophosphatgabe ruft keine Zunahme des lcicht hydrolysierbaren P heryor; dagegen 
gelangt im Tiervers. bei intrayenoser Pyrophosphatinfusion ein relatiy geringer Teil 
(7,2%) zur Ausscheidung. Vf. yermutot, daB der grófiere Teil im Stoffweehsel gcspalten 
bzw. gebunden wird. Im Speichel liefi sich ein pyrophosphatspaltcndes Ferment naeh- 
weisen, das bei ph =  7,82 yon der zugesetzten Substratmenge 1,1% spąltete; im Harn 
wurde diese Wrkg. nicht bcobacht-et. (Biochem. Ztsehr. 248. 231—42. 14/5. 1932. 
Basel, physiol.-chem. Anstalt.) S im o n .

Sakisaburo W ada, Ubcr die organischen Basen und Aminosauren im normalen 
Menschenliarn. In n. Menschenharn (300 1) wurden nachgcwicsen: Leucin, Alanin,
l-Prolin, d,l-Prolin, Isoleucin, Valin, Phenylalanin, Asparaginsaure( ?), Glutaminsaure, 
Hippursaure, Kreatin, Kreatinin, Histidin, Methylguanidin, Betain[ ?), Chólin, Methyl- 
pyridylammoniumhydroxyd, Reduktonomin, Łysin, Xanthin, l-Metliylxanthin{ ?), Adenin, 
Hypozanthin, Heteroxanihin( ?) u. Paraxantliin. (Acta Scholae med. Uniy. imp. Kioto 
13. 187—99. 1930. Kioto, Univ.) .. H e s s e .

W. Linneweh und H. Reinwein, t)ber das Vorlcommen von Pyridinderivatcn im 
normalen Harn. Aus 40 Litor n. Harn wurden nach der KuTSCHERschen Methode 0,6 g 
Trigonellinchlorid u. 0,31 g Mełhylpyridiniumhydroxyd ais Chloraurat isoliert. Die 
Abtrennung des Trigonellins gelang auch mit einem Verf., nach welchem vor der 
Fallung der Basen mit Phosphorwolframsauro zuerst die sogenannte Proteinsaure- 
fraktion entfernt worden war. In dem von KUTSCHER u. LOHMANN (Ztschr. physiol. 
Ohem. 49 [1906], 84) beschriebenen Chloraurat des Gynesins lag wahrscheinlicli Tri- 
gonellincliloraurat, C7H7N 02HC1AuC13, vor. (Ztschr. physiol. Chem. 207. 48—56. 20/4. 
1932. Wiirzburg, Med. u. Nervenklinik d. Univ.) Gu g g e n h e im .

C. Heymans, Jean-J. Bouckaert und L. Dautrebande, Uber den Mechanismus 
der Atmungsreizung dureh Natriumsulfid. Die Atmungsbeschleunigimg dureh intrayenos 
zugefuhrtes Na-Sulfid riihrt nicht yon einer Reizung des Lungenyagus her; sio ist im 
wesentlichen reflektor, bedingt dureh den Sinus caroticus; zum kleincren Teil ist 
sie dureh direkte Reizung des Atmungszentrums bedingt. (Compt. rend. Soc. Biol. 
106. 52—54. 1931.) W a d e h n .

Marie Pelecoyich, Eine quantitative Untersudiung iiber die Grafie der Lwngen- 
ventilalion bei Schadigung der Oxydationsvorgange, hervorgerufen dureh inlravenose
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Injektion von Saure und von Natriumcyanid. Nacli intrayenóser Injekfcion yon Milch
saure. oder IICl nimmt bei Hunden die Lungenyentilation stark zu, ohne daB dio Oxy- 
dationsvorgiinge im Organismus erheblich geschiidigt werden. CO;,-Injektion
gleicht die Atemreizung wieder aus. — Nach NaCN-Injektion erfolgt aucli starkę 
Zunahmc der Lungenatmung, aber zugleich fast immor anfangs Steigerung, dann 
regelmaBig Lahmung der Oxydationsprozesse. (Amer. Journ. Physiol. 99. 357—64. 
1/1. 1932. Ann Arbor, Univ. of Michigan, Physiol. Dept.) F . Mu l l e r .

F. L. Dunlap, Einige Bemerkungen iiber Emahrung. Rcfcriercnde Arbeit iiber 
den Wert yerschiedener Nahrungsmittcl, mit besonderer Berucksichtigung des P-Geh. 
(Cereal Chemistry 9. 289—304. Mai 1932. Chicago, Illinois.) H a e v e c k e r .

Shing Wan, Ein Vergleich der Nahrwerte von ,,Sojabohnenmilch“ und Kuhmilch. 
(Vgl. C. 1931. II. 1645; 1930.1. 2443.) In Verss. an Ratten mit frischer u. getrockneter 
Sojabohnenmilch u. Kuhtrockenmilch wurde festgestcllt, daB die erste reicher an 
Vitamin B, aber armer an Vitamin A ist ais die Kuhmilch. Mit einem Futtergemisch 
bestehend aus %  Sojamilchpulver u. %  Weizen unter Zusatz von NaCl wurde kein 
n. Wachstum erreicht, wohl aber mit einem ontsprechenden Gemisch mit Kuhmilch- 
pulver. Aueh bei Zusatz der Vitamine A, B u. D u. einem vollstandigen Salzgemisch 
ergab das Futtergemisch mit Sojamilch ein geringeres Wachstum ais das Futter mit 
Kuhmilch u. zwar wegen der geringcren Wertigkeit der Sojaprotcine. (Chinese Journ. 
Physiol. 5. 353—61. Peiping, Med. Coli., Dep. Biochem.) Sc h w a ir o l d .

Harold Levine, F. B. Culp und C. B. Anderson, Uber den Werl einiger Oemiise 
bei der Ernahrungsanamie. Getrockneter Spinat, der bei Verfiitterung ad libitum bei 
Ratten mit reiner Milcherniihrung eine Aufnahme von taglich 0,43 mg Eisen u. 0,0061 mg 
Kupfer bewirkte, yerursachte eine Hamoglobinregonoration von 6 auf 15% u- zwar 
innerhalb' 3—4 Wochen. Sałat mit Tomaten, Spargel, Sałat, Spinat u. griine Erbsen, 
alle jeweils yerabreicht auf Grund einer taglichen Zufuhr von 0,2 mg Eisen aber yer
schiedener Mcngen an Kupfer, hatten eine Rcgenerationswrkg. in der Reihenfolge 
des abnehmenden Kupfergeh., namlich in 4—5 bzw. 5—6 bzw. 6—7 bzw. 7—8 Wochen. 
Rubenblatter bendtigten eine Regencrationszeit von nur 3—4 Wochen. Sie machten 
dabei eine tiiglicho Zufuhr yon 0,425 mg Eisen u. 0,0179 mg Kupfer aus. Sałat zu- 
sammen mit Tomaten hatten eine bessere Wrkg. ais Sałat allein, yerfiittert auf der 
Basis głeicher Eisenzufuhr. Eisen bzw. Kupfer allein bewirkten eine nur teilweiso 
Regeneration, beide zusammen eine yollstandige. Dio angefiihrten Gemiise bilden 
demnach wichtige Quellen fiir dic Mineralstoffe, die mit der n. Blutbldg. in Beziehung 
stehen. (Journ. Nutrit. 5. 295—306. Mai 1932. Charleston, Med. College, Dep. Nu- 
trit.) _ S c h w a ir o l d .

B. SiiBkind, Selbslversuchc iiber dic Bedeutung der Kolilcnhydrate, insbesondere des 
Zuckers fiir die menschliche Emahrung. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckcrind. 82. 159—76. 
Febr. 1932. Charlottenburg.) Gr o s z f e l d .

K. Voit, Erfahrungen mit dem neuen Kochsalzersalzprdparat Curtasal. Fiir NaCl- 
freio Diat wird Vcrwendung des 98% Na-Formiąt, 1% Mg-Cilrat u. 1% Ca-Formial 
enthaltenden Priiparates empfohlen. (Fortschr. Therapie 8. 224. 10/4. 1932. Breslau, 
Univ. med. Klin.) OPPENHEIMER.

— , Vitamine wid Terpene. Zusammenfassung der Fortschritte der Vitaminchemie 
in den letzten Jahren unter Hinweis auf die Beziehungen von Carotin sowie 
Vitamin A zum /5-Jonon, von Lycopin u.Phytol zum Farnesol. (Parfums de France 10. 
93— 102. April 1932.) W il l s t a e d t .

A. Frank, Vilamine und Infeklionen. Auf Grund eigener Unterss. u. von Belegen 
aus der Literatur wird angenommen/daB Infektionsverminderung durch yitaminhałtige 
Kost bzw. Erhohung der Infektionsgefahr bei Ayitaminosen u. Hypovitaminosen 
statt-findet, wobei alle Vitamine beteiligt zu sein scheinen. Ob dieser EinfluB in einem 
hoheren Verbrauch an Vitaminen bei der Infektion begriindet ist, oder ob bei Mangel 
an Vitaminsubstanzen eine Senkung der Immunitat bzw. Herabsetzung der Resistenz 
eintritt oder auf andere Weise der Organismus geschiidigt wird, bleiben noch offene 
Fragen. (Ztschr. Vitaminforsch. 1. 51—62. Jan. 1932. Mannheim, Stadt. Kranken- 
anstalten.) _ SCHWAIBOLD.

Georges Mouriąuand, Avitaminosen und latente Dystrophien. (Vgl. C. 1931.
II. 466.) Seine Unterss. zusammenfassend teilt Vf. die Ayitaminosen ein in manifeste 
floride Erkrankungen, in latenter Form im Vorstadium, sowie latente Dy
strophien. Die letzteren sind autonome Krankheiten, die aueh symptomlos yerlaufen 
kónnen, aber durch gewisse Faktoren manifest werden konnen. Hinweis auf die latente
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Dystrophie nacli langerer insuffizienter oder unausgeglichener Ernahrung, besonders 
bei Kindern, die durch eine besondere Noxe (alimentarer, infoktióser usf. Natur) manifest 
werden kann. (Ztsehr. Vitaminforsch. 1. 38—51. Jan. 1932. Lyon, UniY., Kinder- 
klinik.) _ _ _ Sc h w a ib o l d .

M. Javillier und L. Emerique, Bemerkungen bezuglich der physiologischen Be- 
slimmung der Vilamin-A-WirJcung. Auf Grund der im wesentlichen friiher (vgl. C. 1926. 
I. 2612) Teroffentlichten Verss. wird ausgefuhrt, dafi die genauesto Best. des Vitamin A 
in der Weise durchgefiihrt werden kann, dafi zunachst durch A-Mangel eine Verminde- 
rung des Hóchstgewichtes der Yers.-Tiere herbeigefiihrt wird. Die eigentliche Best. 
geschieht auf Grund derjenigenDosis, bei der die jeweilige Gewiehtskurve einen Offnungs- 
winkel von 30° iuit der Zcitachse (Abszisse) bildet. Die Beziehungen der von Vff. vor- 
geschlagenen Einheit zu denjenigen anderer Autoren werden aufgezeigt. (Buli. Soc. 
Chim. biol. 13. 771—80. 1931. Inst. Rccherches agronom.) Sc h w a ib o l d .

Harvey S. Thatcher und Barnett Surę, Amtaminose. III. Pathologische Ver- 
dnderungen in den Geweben der Albinoralle wahrend der friihen Stadien von Vitamin-A- 
Mangel. fil. vgl. C. 1931. II. 2751.) Es konnten verschiedenartige metaplast. Ver- 
iinderungen an der Zunge, Speicheldriisen, Atom- u. Harnwegen festgestellt werden 
bei Tieren mit n. Wachstum, bei denen auch sonst noch keine oder geringe A-Mangcl- 
erscheinungen manifest geworden waren. Es wird auf den moglichen Zusammenhang 
zwischen epithelialer Metaplasie in den Atemwegen beim Mensclien ais Vorlaufer von 
Erkaltung u. ahnlichcn Erkrankungen hingewiesen, wobei die Metaplasie unter Um- 
standen auf A-Mangel zuriickzufiihren ist. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 13. 756—65. 
Mai 1932. Fayetteville, Univ., School Med.) Sc h w a ib o l d .

Fr. Bilek, Ober einige Wachstums- und Verkalkungskalalysaloren bei Tieren. 
Vigantol (D-Vitamin) fórdert die Calcifikation, das Wachstum jedoch nur unwesentlich. 
Carotin in grófieren Gaben beschlcunigt das Wachstum deutlich; sehr gut wirkt be- 
strahlte Hefc bei Gaben von 6 Lóffeln taglich. (Vestnik Ceskoslovenslcó Akad. Ze- 
mcdelskó 8. 363—67. 1932.) Ma u t n e b .

Rudolf Freund, Beiirage zur Viłaminwirkung auf infektiose, abakłeriell enlzundliche 
und Immuniłatsvorgange bei Tieren. Versuche mit Fitamin D. Vcrss. an Kaninclien, 
Meerschweinchen, Ratten u. Mausen. Innerhalb gut vertriigliclicr Dosierung wirkte 
bestrahltes Ergosterin fórdernd auf das Gewicht n. ernahrter Tiere. Senf6lconjunctivitis 
verlief nach Vorbehandlung mit Vitamin-D-Praparaten milder bei schnellerem Ab- 
klingen. Solche vorbehandelten Tiere yerhielten sich auch gegen bakterielle (Strepto- 
kokken) u. abakterielle (Terpichin) Scliadigungen widerstandsfahiger ais unvorbe- 
handelte Kontrollen. Trypanosomeninfektion, Streptokokkenphlegmone, Hamolysin- 
bldg. u. a. wurden nicht bceinflufit. (Ztsehr. Hyg., Infekt.-Krankh. 113. 361—70. 
16/1. 1932. Berlin, Med. Klinik der Charitó.) S c h w a ib o l d .

H erm ann Hauss, Untersuchungen uber Bezie/iungen zwischen I) - Vitarnin ma wje l 
und Anamie. (Fragc der Anamie ais Teilerscheinung der Rachitis.) Auf Grund der aus 
der Literatur zusammengcstcllten Beobachtungen wird der Zusammenhang zwischen 
Anamie u. Rachitis erortert. Es zeigt sich, dafi ein solcher im allgemeinen nicht an- 
genommen wird. Die Bedeutung bestimmter Eiweifikórper fiir den Aufbau des Hitmo- 
globinmolekiils u. andere Einfliisse (acidot. Stoffwcchselrichtung) werden festgestellt. 
An zwei anam. Kranken wurde festgestellt, dafi diesc Anamie mit Sichcrheit nicht ais 
eigentliche avitaminot. Mangelkrankheit aufzufassen ist. Ferner wird in entsprechen- 
den Verss. an Ratten durch Blutunterss. ebenfalls festgestellt, dafi kein direkter Zu
sammenhang zwischen Rachitis u. Anamie vorIiegt. (Ztsehr. Vitaminforseh. 1. 26—38. 
Jan. 1932. Dusseldorf, Med. Akad., Kinderklinik.) S c h w a ib o l d .

— Krystallisiertes Vilamin D. Mitteilung der B r it is h  D r u g  HOUSES, dafi rcines 
Vitamin D  in Ol gel. (im Verhaltnis der Wrkg. gegeniiber Lebcrtran wie 1 : 50) bzw. 
ais Pillen (in Kakaobutter) erhaltlich ist. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 413. 6/5. 
1932.) Sc h w a ib o l d .

Raoul LecoflU Ober die Bolle des B-Vilamins mul des Ernahrungsgleichgewichts 
bei der Ausnulzung der Proleine. (Vgl. C. 1931.1. 2080; 1929. II. 590.) Aus Fiitterungs- 
vcrss. an Tauben ergab sich, dafi Abwcsenheit von Kohlehydraten im Futter die Tiere 
nicht vor den Wrkgg. der totalen B-Avitaminose schiitzen kann, doch treten dio Er- 
scheinungen bei Zufuhr von EiweiB (Fleischpepton) langsamer auf ais bei entsprechender 
Zufuhr an Kohlehydraten. Auch bei Mangel an Kohlehydraten vermag Bierhefe unter 
geeigneten Voraussetzungen B-Mangelerscheinungen vorzubeugen oder sie zu heilen. 
Demnach ist auch die gute Ausnutzung der Proteine selbst bei starker Zufuhr von Vit-
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amin B bedingfc durch ein riehtiges Yerhaltnis der Nahrungsbestandteile, welches ahn- 
lich der Zusammensetzung der Kuhmilch ist. (Compt. rend. Aead. Sciences 194. 1267 
bis 1269. 11/4. 1932.) SCHWAIBOLD.

Leo T. Samuels und Fred. C. Koch, Uber die relativen Mengen an hitzestabilen 
und hitzelabilen Fraktionen von Vilamin B in roJier und eingedampfter Milch. Fiir diese 
Unterss. wurden 3 yerschiedene Anordnungen der Fiitterungsyerss. mit Batten zu- 
grunde gelegt. Aus diesen ergab sich, dafi bei handelsmaBiger Herst. von Troekenmilch 
1/G—V5 des antineurit., hitzelabilen Faktors zerstort wird. Kuhmilch seheint an sich 
yerhaltnismiiBig arm an diesem Faktor zu sein. Das Optimum an dieser fiir n. Wachs- 
tum der Batte waren 25 ccm taglich. Es scheinen keine bedeutenden Schwankungen 
an diesem Faktor in der Milch yorzukommen. Der hitzestabile Faktor der Milch erlitt 
bei dereń Eintrocknen keine Verminderung. Das Optimum an diesem Faktor fiir n. 
Wachstum der Batte war in 17—20 ccm Milch (taglich) enthalten. Die Frage nach 
der Identitat dieses hitzestabilen Faktors mit der gegen Pellagra wirksamen Fraktion 
kann noch nicht beantwortet werden. (Journ. Nutrit. 5. 307—24. Mai 1932. Chicago, 
Univ., Dep. Physiol. Chem. u. Pharmacol.) SCHWAIBOLD.

E. Pozerski, Uber die Verdaulichkeit von Bohstarke. Es wurde eine Beihe von 
Verss; iiber die Verdaulichkeit von Bohstarke an V5geln (Hahn) durchgefuhrt. Wurclen 
allein Getreidekorner (Boggen) yerfiittert, war die Starkę nach der analyt. Unters. des 
Kotes fast yollig yerdaut. Wurde dagegen ein Gemisch yon Casein +  Bohstarke ver- 
fiittert, so blieb ein groBer Teil der Starkę unyerdaut. Dieses Ergebnis W'urde mit Starkę 
sowohl aus Boggen, wie aus Buchweizen, wie aus Kartoffcln gewonnen. Ein Futter- 
gemisch aus Gluten +  Bohstarke ergab keine bessere Ausnutzung der Starkę, so daB 
Gluten die Verdaulichkeit der Starkę nicht fórdert. Bei Verwendung eines Gemisches 
yon Bohstarke -f- unyerletzter Korner war die Starkeyerdaulichkeit etwas besser. 
Weitere Verss. zeigten, daB die Starkę unyerletzter Kórner am besten, u. zwar besser 
noch ais selbst dio Starkę nur in einer Miihle gemahlener Korner, yerdaut wird. Aus 
diesen Versuchsergebnissen wird gefolgert, daB die Starkę vor ihrer pankreat. Ver- 
dauung im Kropfe, event. unter Zuhilfenahme von Fermenten aus den Getreidekornern 
selbst, yoryerdaut u. im Kórnermagen mechan. zerkleinert wird. (Ann. Physiol. Physico- 
chimie biol. 7. 220—24. 1931.) Ma h n .

Regine Kapeller-Adler und Michael Rubinstein, tJber die Glykogenbildung 
in der Leber von Ratten bei reiner Fettfiitterung. Ein Beitrag zur Frage der Zuckerbildung 
aus Fett. Bei reiner reichliehcr Fettfiitterung (Speck, entsprechend 25 bis 40 Cal. 
pro Tag u. 100 g Korpergewicht) betrug der mittlere Gesamtkohlenhydratgeli. der 
Battenleber rund 21/2°/0. GroBere Dosen Adrenalin (I) oder Cocain (II) yerminderten den 
Leberkohlenhydratwert um 1/2—6/6 des Normalwertes. Kombinierte Gaben yon kleinen 
Mengen I  u. II, die an sich unwirksam waren, setzten den Kohlenhydratgeh. der Leber 
auf 1/i des Normalen herab. Hier tra t die gegenseitige Beeinflussung beider Stoffe 
deutlieh zutage. Phlorrhizin bewirkte eino Erniedrigung des Leberkohlenhydratwertes 
auf V6 der Norm, ebenso in Kombination mit I. Die Verss. mit Insulin ergaben kein 
einheitliches Besultat; die erhaltenen Werte lagen unterhalb der Norm. Der Fettgeh. 
der untersuchten Lebem war sehr schwankend, yollkommen unspezif. u. stand in 
keinerlei Bcziohung zu dem dazugehorigen Gesamtkohlenhydratwert. Aus den Verss. 
ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte fiir die Annahme einer Zuckerbldg. aus Fett. 
(Biochem. Ztschr. 248. 196—207. 14/5. 1932. Wien, Univ. Inst. fiir medizin. 
Chemie.) KOBEL.

Walther Laubender, Acidosesludien. I. Mitt. Ezpcrimcntelle Acidosen und 
Eiwei/3słoffweehsel. 8,2 Millimol HC1 pro kg Blut in vitro fiihrt zu einer ahnlichen 
Senkung des ph bei gleieher COa-Spannung wie die gleiclie HCl-Menge pro kg Korper
gewicht beim Blut in vivo, d. h. das Gewebe beteiligt sich in ahnliehcm Umfang an 
der Saureneutralisation wie das Blut. Aus einer Beihe weiterer Beobachtungen ergibt 
sich, daB Anderungen des EiweiBstoffwechsels unter sauernden Pharmacis im all- 
gemeinen nicht ais Folgę der Siiuerung aufzufassen sind, sondern unabhangig von ihr 
eintreten konnen. Andererseits weisen Anderungen in der prozentualen Zus. des Harn-N 
nach HC1 auf ganz spezielle Wrkgg. der Acidosierung kin. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
165. 5—33. 18/3. 1932. Frankfurt, Univ. Pharmakol. Inst.) F. R e u t e r .

Walther Laubender, Acidosestudien. II. Mitt. Die Beziehung von Acidose und 
Enlziindungsrmktion. (I. vgl. yorst. Bef.) (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 165. 
34—52. 18/3. 1932. Frankfurt, Uniy. Pharmakol. Inst.) F. R e u t e r .
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E. Aubel, R. Gayet und Y. Khouvine, Verschwinden der im Verlaufe von Muskel- 
arbeit entstandenen Milclisaure bei leberlosen Tieren. Beim Hundc, mit Chloralose, 
Somnifen oder Amytal anasthesiert, wird durch AusseliluB der Lober durch Anastomose 
aus dem Kreislauf der Milclisauregeli. des Blutes bis zum Tode des Tieres erhoht. Unter 
denselben Versuchsbedingungen fiibren auch Muskelkontraktionen, erzeugt durch 
Medullarreizungen, unmittelbar zu einer Steigerung des Blutmilchsauregeh., der im 
Gegensatz zum Kontrolltier nicht auf den n. Wert zuriickgcht, sondern bis zum Todo 
des Tieres weiter ansteigt. Kiinstliclio Atmung nach Beendigung der Anastomose ist 
beim leberlosen Hunde ohne EinfluB auf die Milchsiiurebldg. Das Ansteigen des Milch- 
sauregeh. ist mit einem Fallen des Blutzuekergch. yerbunden. Wird nun der Blutzucker- 
geh. durch regelmaBige, tropfenweise Injektion einer Glucoselsg. konstant gehalten, 
nimmt der Milehsauregeh. starker ab, ais der Verdiinnung des Blutes durch die Glucose
lsg. entspricht. (Ann. Physiol. Pliysicochimie biol. 7. 302—09. 1931.) Ma h n .

Riichi Miura, tiber den Chemismus der Ammoniakkontraktur des Froschmuskels. 
(Vgl. C. 1932.1. 1684.) Wahrend des Anfangsstadiums der NH3-Wrkg. auf den Frosch- 
muskel, das durch eine schnelle Verkiirzung gekcnnzeichnet ist, nimmt dio Menge der 
Milclisaure (I) nur unbedeutend zu, u. die Phosphagen (II)- u. Pyrophosphorsdure (III)- 
Fraktionen bleiben unyerandert. In dem anschliefienden Stadium langsam fortschrei- 
tender Kontraktur u. Starre beim Gastrocnemius u. voller Erschlaffung beim M. rectus, 
das mit dem Verlust der elektr. Erregbarkeit yerbunden ist, findet eine starkę Neubldg. 
von I  u. Zerfall von I I  u. I I I  statt. Daraus geht hervor, daB die eigentliche NH3-Ver- 
kiirzung von keinem der untersuchten chem. Vorgange begleitet oder gar bedingt ist, 
u. daB erst unter dom EinfluB der fortschrcitenden Muskelschadigung, unabliangig 
von Kontraktur oder Erschlaffung, die gesehilderten chem. Yeranderungen sich ab- 
spielen. (Biochem. Ztschr. 248. 189—95. 14/5. 1932. Breslau, Uniy., Inst. f. Pharma- 
kologie u. experimentelle Therapie.) K o b e l .

Hans Adolf Krebs und Kurt Henseleit, TJnlersucliungen iiber die Harnstoff- 
bildung im Tierkorper. Die Harnstoffbldg. wurde an Gewebeschnitten der Ratten- 
leber untersucht. Die Harnstoffbldg. aus C02 u. NH3 wird durch Spuren von Ornithin 
beschleunigt. Ornithin wirkt dabei wie ein Katalysator, indem es in der Bilanz nicht 
yerbraucht wird. Zur Erklarung der Ornithinwrkg. wird angenommen, daB die Primar- 
reaktion der Harnstoffsyntheso im Ticrkórper der Zusammentritt yon 2 NH3, 1 C02 
u. 1 Ornithin zu Arginin ist. Die zweite Teilrk. ist die Spaltung des Arginins in Harn- 
stoff u. Ornithin durch Arginase, ein Ferment, das seit K ossel  bekannt ist u. das 
jetzt ais Teilferment bei der Harnstoffsyntliese aus C02 u. NH3 aufzufassen ist. 
(Klin. Wehsehr. 11. 757—59. 30/4.1932. Freiburg i. B., Medizin. Univ.-Klinik.) K r e b s .

Armand J. Quick, Uber den Ort der Hippursdure- und Phenacelursdurebildung 
baim Hunde. Bei nephrektomierten Tieren wird weder im Blut, noch in der Łeber 
trótz Zufuhr von Na-Benzoat u. Glykokoll Hippursaure gefunden. Nach Ureterunter- 
bindung gliickt der Nachweis, ebenso bei nierenlosen Kaninchen, bei denen in Blut, 
Lebcr u. Muskeln Hippursauro gefunden wurde. Die Hippursaurepaarung ist abhangig 
von einem Enzym — Hippuricese—, das beim Hunde nur in der Niere, beim Kaninchen 
auch noch in anderen Geweben existiert. Das Enzym, das fur die Phenacetursaurebldg. 
yerantwortlieh zu machen ist — Phenaceluricese — ist beim Hunde auBer in der Niere 
auch in anderen Geweben yorhanden, da auch bei nephrektomierten Hunden nach 
Phenylcssigsaurczufuhr die gepaarte Saure aus dem Blut isoliert werden konnte. Wird 
Hippursaure nierenlosen Hunden injiziert, so yerschwindet diese langsam aus dcm 
Blut u. es tritt freie Benzoesaure u. das Monobenzoat der Glykuronsaure auf. Unter 
Mitarbcit yon Mary A. Cooper. (Journ. biol. Chemistry 96. 73—81. April 1932. 
New York, Cornell Univ., Med. Coli., Dep. of Surg. Res.) Op p e n h e im e r .

C. G. Santesson, Kupferstudien. II. (I. vgl. C. 1931. I. 3142.) Schon kleine 
Dosen (7 mg CuSOt pro kg) subcutan konnen Kaninchen nach einigen Stdn. toten. 
Fangt man aber mit ganz kleinen Gaben, 2,4 mg CuS04, zu spritzen an u. steigert 
die Dosen iiber mehrere Behandlungswochen, so werden sehr hohe Dosen schlieBlich 
ertragen. Im Darm u. in den gróBeren Venen der Leber u. Nieren findet man mitunter 
bei den mit CuS04 behandelten Tieren CuS. (Skand. Arch. Physiol. 63. 101—16. 
Dez. 1931. Stockholm, Karolin. Inst. Pharmak. Abt.) Op p e n h e im e r .

C. G. Santesson, Anhang zum Aufsalz „Kupferstudien 11“■ (Vgl. yorst. Ref.) 
Hinweis auf die Arbeit von S c h in d e l  (Beitr. path. Anat. 87 [1931]. 768). (Skand. 
Arch. Physiol. 63. 117—18. Dez. 1931.) Op p e n h e im e r .
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Armand J. Quick, Die Beziehung zwischen chemischer Struktur und physio- 
logischer Wirksamkeit. I. Die Konjugation substituierter Benzoesauren. Unter Mitarbeit 
von Mary A. Cooper. Es wird auf die Wichtigkeit der Bindung aromat. Sauren im 
Organismus an Glucuronsaure bingcwicsen (vgl. C. 1932. I. 2347). Solche Vorbb. sind 
leiclit hydrolysicrbar, was bei den Nachweismethoden beachtet werden muB. Die 
Stoffweehselunterss. werden an Hunden ausgef uhrt.. Hierzu wird eine Methode zur 
Best. nicht gobundener substituierter Benzoesauren im Urin ausgearbeitet. Ortho- 
substituierte Benzoesauren Termógon nicht oder nur wenig mit Olycin gepaart zu 
werden. Nur mit o-Chlorbenzoesaure ist die entsprechende Hippursaure zu isolieren. 
Die Art des Substituenten in o-Stellung (Halogene, N 02, OH, CH3) hal keinen EinfluB, 
wobei nur bei der NH2-Gruppe mangels geeigneter Nachweismethoden fiir Amino- 
hippursiiurcn kein sicheres Ergebnis erzielt werden kann. a-Naphthoesaure verhiilt 
sich wie eine o-substituicrte Benzocsiłure. Dio Bindung der Benzoesaure an Glucuron
saure wird ebenfalls stark durch o-Substitution beeinfluBt. Hier spielt die Natur des 
Substituenten eine aussehlaggebende Rolle. Die Ausscheidung dieser gepaarten Glu- 
curonsauren wird durch saure Gruppen (Halogene, OH, N 02) verringert, durch basisclie 
Gruppen (NHa) erhoht, wahrend eino neulrale Gruppe (CH3) keinen EinfluB zeigt. 
M eto-Substitution der Benzoesaure scheint entgegengesetzte Wrkgg. wie o-Substitution 
auszulóson. Es ist moglich, daB zwischen der Dissoziationskonstanto einer Saure u. 
ihrom Bindungsvormógen an Glucuronsaure ein Zusammcnhang besteht. Zum Schlusso 
weist Vf. auf die mutmaBlicho Bedeutung der o-Substitution bei einigen Giftcn des 
tier. Stoffwechsels hin. (Journ. biol. Chemistry 96. 83—101. April 1932. New York City, 
Corncll University Medical College, Department of Surgical Research.) ScHOBERL.

A. I. Bernheim, L. Hirschhorn und M. G-. Mulinos, Die Pharmakologie der Eni- 
ziindung. II. Die liemmende Wirkung einiger Benzoale. (I. vgl. C. 1931. I. 2638.) 
Die nach Eintropfen 15°/0ig. Senfól-Lssgg. am Conjunctiyalsacke des Kaninchens ein- 
tretende Odembldg. wird durch intrayenose oder intraperitoneale Injektion der Am- 
moniumsalze der Benzoesaure, o-Jodbenzoesdure, p-Jodbenzoesćiure, o-Joilosobenzoesdure u. 
o-Jodobenzoesdure yorhindort. Dio antodematose Wrkg. dieser Verbb. kann wedor auf 
Erniedrigung yon Blutdruck u. Korpertemp., noch auf Analgesie, noch auf lokale oder 
ąllgemeine Anasthesie oder auf Vasokonstriktion zuruckgefuhrt werden. Diese hein- 
mendo Wrkg. wird yiolmehr ais ąllgemeine Kórporrk. nichtspezif. Natur angesehen. 
Das Verhaltnis zwischen der minimalen wirksamen antódematosen Dosis u. der mini- 
malen letalen Dosis ist ziemlich konstant. (Die antodematose Dosis betragt 50—66% 
der letalen Dosis.) Die Behauptung, daB Lokalanastliesie dio Sonfólodembldg. nicht 
hemmt, kann bestatigt werden. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 44. 81—94. 
Jan. 1932. Columbia, Dep. ofPharm., Coli. of Physic. and Surgeons, Uniy.) M ahn.

Paul C. Samson und H. R. D. Jacobs, Einiga chcmische Wirkungen ton kon
stanter inlratenóser Epinephrininjektion bei Hunden. Wenn man Hunden langere Zeit, 
bis zu 13 Tagen, intravcnós ohne Narkose Epinephrin einfiihrt (0,001—0,002 mg pro 
Min. u. kg), so findet man zunachst yoriibergehend Ilypcrglykamic u. Glykosuric. 
Nach 24 Stdn. sind beide zur Norm zuriickgekehrt. Selbst Verdoppelung der Dose 
bewirkt dann keine neuc Zuckerausschiittung, wohl weil alles disponible Glykogen 
entfernt ist. — Die n. Blutzuckerhohe wird durch Zerfall yon EiweiB aufrecht erhalten. — 
Aufhoren der Epineplirinzuińhr hat Hypoglykamie, wohl infolge Glykogenablagerung 
zum Auffullen der entleertcn Dcpots zur Eolge. — Beginnt man nach der Pause dio 
Injektion von neuem, so steigt der Zucker im Blut u. Harn wieder, aber weniger stark 
ais anfangs. — Epinephrm wirkte auch diuret. ohno Steigerung der N-Ausscheidung. 
(Amer. Journ. Physiol. 99. 433—43. 1/1. 1932. Chicago, R usil Med. Coli., Med. 
Dept.) F. Mu l l e r .

S. K. Wirt und M. L. Tainter, Rolle der chemischen Struktur des Cocains in dem 
Cocainempfindlichkeits-Unempfindlichkeilsphan&men. (Vgl. C. 1927. I. 2215.) Cocain, 
intrayenos injiziert, erhdht bei Katzen die Epinephrinwrkg., wahrend es die Tyramin- 
wrkg. fast yóllig oder yollkommen yerhindert. Zur Unters., ob diese Cocainwrkg. auf 
das Gesanitmolekiil des Cocains oder auf eine bestimmte Gruppo des Cocains zuruck- 
zufuhren ist, wurde in gleicher Weise wie beim Cocain die Einw. von Ecgcmin, Methyl- 
eegonin, Benzoyleegonin, Methylacetat, Benzylalkohól, Nupercain (Percain-Ciba) u. 
Tulocain (Winthrop) auf die Epinephrin- u. Tyraminwrkg. untersucht. Allein nicht nur 
die Cocaindcriyy., sondern auch Nupercain u. Tutocain sind auf die Epinephrin- u. 
Tyraminwrkg. wirkungslos. Danach wird das Empfindlichkeits-Unempfindliehkoits- 
phanomen nur durch das yollig intakte Cocainmol. yerursacht, scheint also spezif. zu
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sein. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 44. 299—303. Marz 1932. San Francisco, 
Dep. Pharmakol., Stanford Univ. School Med.) Ma h n .

Reginald St. A. Heathcote, Die Wirkung des Physostigmins, mit besonderer 
Beziehung zum Kreislaufsystem und Darm. Die hemmende u. schwachende Wrkg. des 
Physostigmins auf das isolierte Herz vóm Frosch (R. temporaria u. R. esculenta), 
Króte (B. regularis) u. Kaninchen ist auf direktc Einw. auf den Herzmuskel zuriick- 
zufiihren, da hierbei Atropin in keiner Weiso auf dio Physostigminwrkg. einwirkt. 
Da im Gegonsatz dazu dio Physostigminwrkg. auf das isolierte Hundeherz durch 
Atropin aufgehoben wird, ist diese Wrkg. durch Stimulation dor Neryenendigungen 
des Herzyagus yerursacht. Auf isolierten Kaninohendarm wirkt Physoatigmin tonus- 
stoigernd. Da dio Wrkg. durch Atropin yerhindert wird, ist sie auf Stimulation der 
parasympath. Neryenendigungen zuruckzufiihren. GróBoro Physostigmindosen para- 
lysieron beim Hund, Kaninchen u. Krotc (nach Verss. am Herz u. Darm) die Ganglien 
des Parasympathieua. Die direkt stimulierendo Wrkg. auf die glatto Muskulatur der 
Blutgcfii.Be konnte mit Sicherheit boim Hunde nachgewiesen werden. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 44- 95—108. Jan. 1932. Kairo, Agypten, Egypt. Univ., Dop. 
Pharmakol.) MAnN.

Karam Samaau, Die pharmakologische Wirkung von Visammin. Das aus den 
frischen Friichten von Amnia Visnaga hergestellte krystallin. Prod. Cj4H iS0 6 (F. 153°) 
wird an den iiblichen Laboratoriumstieren u. isolierten Organon untersueht. Das auf- 
falligste ist tonussenkendo Wrkg. auf dio glatte Muskulatur. (Quarterly Journ. Phar- 
mae. Pharmacol. 5 . 6—20. Jan.-Marz 1932. Kairo, Uniy., Dep. of pharmacol.) Op p .

W. W. Swerew, Pharmakologische Untersuchung von Leonurus cardiaca L. Tox. 
Erscheinungen zeigte der Extrakt von Leonurus cardiaca L. bei Versuchstieren nicht. 
Er zeigt starko Wrkg. auf die peripheren GefiiBo des Kaninchenohrs u. wirkt erdriickend 
auf das Nervensystem. Er wirkt 3—4-mal starker ais Baldrianpraparate gleicher 
Konz. auf das zentralo Neryensystem des Frosehes. (Buli. Wiss. Chem.-Pharm. Forsch.- 
Inst. [russ.] 1931- 281—83.) S c h o n f e l d .

T. Wada, Ober die hemmende Wirkung der Oumtni arabicum- und Calciumchlorid- 
losungen gegen die durch verschiedene Capillarengifle henorgerufene Atemnol des Kanin- 
chens. Werden Kaninchen durch Injektion von 10 ccm 8%ig. Gummi arabicum-Lsg. u. 
voti 1 ccm 10°/0ig. CaCl2-Lsg. vorbehandolt, so wird die sonst durch Histamin oder 
Cantharidin heryorgorufene Atomnot deutlich gehemmt. Diese Hemmung ist die Folgę 
der durch dio Gummi arabicum- u. die CaClj-Lsg. hervorgerufenen Erhóhung der Blut- 
yiscositat u. der Verdichtung der Capillarenwand. (Folia endocrinologica Japonica 7. 
193—94. 20/3. 1932. Kyoto, Uniy., I. med. Klin.) W a d e h n .

J. D. B. Hubers van Assenraad, Chinesisches Einblaspufoer gegen Diphtherie. 
Beobachtungen, daB durch 2—3-maliges Einblasen dieses Pulvers die auf andero Weiso 
sehwierige Bazillenfreiheit des Patienten erreicht wurde. (Pharmac. Tijdschr. Noderl.- 
Indie 9. 107—20. 1/4. 1932. Malang.) GROSZFELD.

O. Leyton, Dihydromorphinonhydrochlorid (Dilautlid). Vorzuge des Dilaudid 
gegeniiber Morpliin seien, daB die Steigerung der Dosis aueh nach langerer Verwendung 
uberfliissig wird, daB Nebenerscheinungen viel kiirzer dauern, daB keino Obstipation 
auftritt u. der Appetit nicht leidot. (Lancet 223. 835—36. 16/4. 1932. London, 
Hosp.) Op p e n h e im e r .

H. Schneider, Ober die Wirkung des Argolavals in der Cystitistherapie. Dio Ver- 
wendung von Argolaval ist der Verwendung yon AgN03-Lsg. liaufig yorzuziehen. 
Argolayal wirkt weniger epitholzerstórond u. wesentlich schmerzloser ais AgN03. 
(Therapie d. Gegenwart 73. 262—65. Juni 1932. Kóln-Nippes, Yinzenz-Hosp. Urolog. 
Abt.) W a d e h n .

E. P. Corson White, Untersuchung an einer Iteihc von Oelenkkranken unter fort- 
gesetzter Behandlung mit Monojodcinchophen, unter besonderer Beriicksichtigung der 
Wirkung des Cinchophenmolekuls auf die Leberausfuhrwege. (Journ. Lab. klin. Med. 17. 
17—21. 1931. Philadelphia, Orthoped. Hosp.) O p p e n h e im e r .

H. Cr. Melirtens und P. S. Pouppirt, Jodobismitol bei der Behandlung der Neuro- 
syphilis. Na-J-Bismutit, (Na2BiJ5' 4 H20) durchdringt die Meningen. Bericht iiber 
therapeut. Beobachtungen. (Arch. Neurol. Psychiatry 26. 1220—25. 1931. San Fran
cisco, Stanford Uniy., Med. School, Neuropsychopath. Div.) Op p e n h e im e r .

Sanford M. Rosenthal, Die Bildung von ,,Arsenoxyd“ aus Saharsanen im lebenden 
Tier und bei Beagensglasozydationen. l,2-Naphthochinon-4-Na-sulfonat gibt mit 
3 - Amino - 4 - oxyphenylarsenoxyd (=  ,,Arsenoxyd“) eine spezif. Farbrk. (5 ccm der



402 E 6. T i e r p h y s i o l o g i e . 1932. II.

zu untersuchenden Lsg., neutral gemacht, werden mit 2 ccm NaCN (10°/0 wss. Lsg.) 
gemischt. Dazu kommen 2 eom 0,25%ig. /?-Naphthochinon-Na-Sulfonat in einer 
10%ig. Na2S20 3 -Lsg., ferner 0,2 ccm 50°/oig. CdSO.!- Die gelbe Urfarbe des Chinons 
mufi nacb 10 Min. in Tkiosulfat yersehwinden. Die Mischung bleibt bei Zimmertemp. 
30 Min. steben u. erhalt dann 1 ccm 20°/oig. Lsg. von Na2S03, womit der dunkelrote 
Farbstoff auftritt, der colorimetr. mit einer Vergleichslsg. auch eine quantitative Best. 
bis auf 5°/0 Genauigkeit erlaubt). Die einzigo Substanz, dio einen ahnlichen Farbstoff 
produziert, ist o-Aminophenol, doch gelingt es dureh Modifikation des Verf., auch hier 
Unterschiede zu schaffen. (Wird die Testlsg. vor dem gesehilderten Vorgehen mit 
einem Gemisch yon 2 ccm 10%ig. Na2So03 +  10 Tr. l% ig. SnCl2 in l% ig. HC1 yer- 
setzt, so gibt „Arsenoxyd“ eine gelbe Farbę u. nur o-Aminophenol dio roto). Unter- 
sucht wurden noch: Saharsan, Neosalmrsan, Sulfosaluarsan, 4-Dimethylaminophenyl- 
arse?ioxyd, 4 - Oxyphenylarsenoxyd, p - Amuvoplienylarsenoxyd, p - Acelylaminophenyl- 
arsenoxyd, p-Carbaminophenylarsenoxyd, AsaOs, Tryparsamid, Aloxyl, 3 - Amino-
4-oxyphenylarsonsaure, Phenylglycinarsonsaure, 3-Nitro-4-oxyphenylarsonsaure, Na- 
p-acelylaminophenylarsinat u. p-Propanolaminophenylarsonsaure, ferner Cyslein, Gluła- 
thion, Phenylalanin, Glutaminsaure, Glykokoll, Histidin, Tyrosin, Tryptophan, Harn- 
sdure, Harnsloff, Kreatinin, Anilin, Pyridin, Acetanilid, o-, p- u. m-Aminophenól. 
Salvarsan bildet bei ps 7,3 langsam, bei 9,5 sehr rasch ,,Arsenoxyd“ . Sulfosalvarsan 
u. Neosalvarsan lassen auch bei pn 7,3 rasch ,,Arsenoxyd“ entstehen. Toxizitats- 
zunahme geht parallel der entstandenen ,,Arsenoxyd“-menge. Nach Salvarsaninjek- 
tionen kann nur in der Leber (Rattenyerss.) ,,Arsenoxyd“ festgestellt werden. (Be- 
sondere Methodo zum Nachweis in Geweben ist ausgearbeitot.) Nach Neosalvarsan 
tritt ,,Arsenoxyd“ nur in der Niere auf. (Publ. Health Reports 4 7 . 933—50. 22/4. 
1932. Washington, U. S. Publ. Health Labor.) Op p e n h e im e r .

A. Aperia und E. Carlens, Vergleich zwischen der Wirkung von FM, Iiohlcnhydrat 
und Eiweifi auf den Kreislauf des Mensclien. 50, 100 u. 150 g Rolirzucker steigern stark, 
aber rasch yoriibergehend 0 2-Verbrauch u. Min.-Vol. des Herzens. 47 g Butler be- 
wirken langsam erst Senkung, spiiter Steigerung, 80 g gekochtes HuhnereiweiB lang- 
dauernde maximalc Steigerung von Gasweehsel u. Min.-Vol. (Skand. Arcli. Physiol.
63. 151—63. Dez. 1931. Stockkolm, Karolin. Inst. pharmakol. Labor.) OPPENHEIMER.

John A. Higgins, Paul L. Ewing und Hugh A. Mc Guigan, Verlangsamung der 
Herzgeschwindigkeit, verursacht dureh bestrahltes Synephrin, Epinephrin, Nicolin und 
verwandle Verbindungen. Synephrin, Epinephrin u. Nicotin tiben, mit ultraviolettem 
Licbt bestrahlt, bei atropinisierten Hunden eine eigentumlichc Herzwrkg. aus, die 
studiert wurde. Die Wrkg. besteht darin, dafi einige Zeit nach dem Anstieg des Blut- 
druckes eine merkliche Verlangsamung der Herzgeschwindigkeit eintritt. Diese Ver- 
langsamung der Geschwindiglceit betragt etwa die Halfto dor Geschwindigkeit vor dem 
maximalen Druckanstieg. Die Verlangsamung halt emige Zeit an, bis der Druck auf 
eine gewisse Hohe gefallen ist, danach setzt plotzlich die Geschwindigkeit des n. Herzens 
wieder ein. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 44 . 353—58. Marz 1932. Chicago, 
Dep. Pharmakol., Univ. Illinois Coli. of Med.) M ahn.

Jan Belehradek, Wirkung des Coffein auf die Grafie des Temperalurkoeffizienten 
des Herzrhylhmus. (Arcli. Int. Physiol. 35. 1—8. Jan. 1932. Brunn., Univ., Inst. f. 
allg. Biol.) Op p e n h e im e r .

David Epstein, Die Wirkungen von Emetin mul Cephaelin auf Kreislauf, Uterus und 
Darni. In starkeren Dosen tritt bei beiden Alkaloiden eine Herzwrkg. auf. Emetin 
ist dabei giftiger ais Cephaelin. CoronargefaCerweiterung tritt bereits in Erscheinung 
bei Dosen, die keinerlei sonstigo Wrkg. erkennen lassen. (Quarterly Journ. Pliarmae. 
Pharmacol. 5 . 21—32. Jan.-Ma.rz 1932. Cape Towi, Univ. Dep. of pharmacol.) Op p .

R. Gr. Turner, Blułalkohol und seine Beziehungen zur Vergiflung. Unter Mitarbeit 
von E. R. Loew. An yersehiedenen Hunden wurden nach Vcrabreickung yon 10, 
20, 25 u. 40%ig. alkoh. Lsgg. mittels Magensonde 13 Blut-Alkoholabsorptionskurven 
aufgenommen. Der A. wurde sowohl fastenden, wie eben gefiitterten Hunden, wie 
Hunden in der Zeit zwischen den Fiitterungen gegeben. Der A.-Geh. des Blutes wurde 
nach einer Methode bestimmt, die auf der von N a v il l e  modifizierten Methode von 
NlCLOUX basierte. Ausfiihrungsweise u. Genauigkeit der Methode sind eingehend 
erortert. Nach den Versuchsergebnissen zeigten Hunde eindeutigo Vergiftung, wenn 
der A.-Geh. des Blutes 1/ i—2 Stdn. nach der A.-Verabreichung 0,25%, merkliche 
Vergiftung, wenn er 0,3% betrug. Eine Blut-Alkoholkonz. yon 0,4—0,5% ldste alkoh. 
Stupor aus. Bei konzentrierteren A.-Lsgg. (40%) blieb der bobere Blut-A.-Geh. eine
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langere Zeit auf seinor Hohe stehen ais bei schwacheren alkoh. Lsgg. (10%). Bei A. 
ungewóhnten Tieren war der Abbaugrad des A. im Blute fiir sohwaehere u. stiirkero 
alkoh. Lsg. gleich; bei A. gewóhnten Tieren stieg der Abbaugrad auf 60% an. Wurde 
der A. wahrend oder unmittelbar nach der Fiitterung gegeben, so war die Vorgiftung 
geringer u. der A.-BIutspiegel niedriger ais nach Verabreichung der gleichen Dosis 
bei fastenden Tieren. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 44. 305—24. Marz 1932. 
Detroit, Dep. Med. Res., Detroit Coli. Med. and Surgery.) Ma h n .

J. H. Schultz, Apiolvergiftung. Besehreibung eines Falles, bei dem nach 4 Wochen 
langer Apiolverabfolgung schwero Atrophien der Hande u. FiiBe auftraten. (Dtsch. 
med. Wchschr. 58. 855. 27/5. 1932. Berlin.) W a d e h n .

Hans Fischer, Die. Therapie der ScMafmiltehergiftungcn. Besprechung der 
allgemeinen Prophylaxe der Schlafmittelvergiftung, der Grundsatze der Verordnung, 
des Charakters der Vergiftung u. der therapeut. MaCnahmen, u. der Besonderheiten 
der Vergi{tungen durch Veronal, Luminal, Dial, Somnifen, Pernocton, Nocłal, Sandoplal, 
Amytal, Nirvanol, Sulfonal u. Trional. (Fortschr. Therapie 8. 274—83. 10/5. 1932. 
Ziirich, pharmak. Inst. d. Univ.) OPPENHEIMER.

M. A. Phillips, Oiftiglćeit und chemische Zusammensetzung von Mercurochrom. 
Mercuroehrom ist keine einheitliche Substanz, da Dibromfluoresceinbromid aueh noch 
Fluorescein enthiilt, entsteht boi dor Behandlung mit Mercuriacetat neben Brom- 
mercuridibromfluorescein aucli lirommcrcurifluorescein. Bei der Behandlung von reinem 
Dibromfluorescein mit HgCL entsteht Dimercurochrom oder Dihydroxyinercuridibrom- 
fluorescein, das giftigor ist ais Mercuroehrom. Die Toxizitat yon yerschiedenen Handels- 
partien von Mercurochrom ist abhiingig yon dem Geh. an freiem Hg. ( (Juarterly Journ. 
Pliarmac. Pharmacol. 5. 1—5. Jan.-Marz. 1932. Res. Labor. of May a. Baker, 
Ltd.) Op p e n h e im e r .

B. Rudin, Coramin bei der Bekdmpfung akuter Vergiflung. Boi sehweren Ver- 
giftungen, z. B. Gasvergiftung, bewahrte sich Coramin ais ein \vertvolles, vorerst nicht 
ersetzbares Mittel. Coramin wirkt besonders auf das Atemzentrum u. auf den Blut- 
druck. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 855. 27/5. 1932. Berlin-Wilmcrsdorf, Innere Abt. 
Stadt. Krankenhaus.) WADEHN.

Carl Voegtlin, Beziehungen zwischen Ozydalion und Proteolyse in malignen 
Tumoren. Dio Autolyso von Carcinomgewebo, gemessen durch Formoltitration, wurdo 
durch Yerminderung des 0 2-Druoks beschleunigt. (Publ. Health Reports 47. 711—25. 
25/3. 1932. Nat. Inst. of Health, U. S. Path. Health Sery.) K r e b s .

R. Willheim und Georg Fuchs, Zur Frage des Cholesteringehalls im Carcinom- 
lipoid. Das Gesaintcholcsterin betrug in mensehlichen Carcinomen 7 bis 20% des 
Gesamtlipoids, in Leber, Niere, Pankreas u. Sohilddriise nur 2 bis 5%. (Biochem. 
Ztschr. 247. 297—305. 27/4. 1932. Wien, Uniy. Inst. f. med. Chem.) K r e b s .

Yoshio Yamamura, Wirkung von kolloidalen Losungen von Pt, Au, Ag, Cu, Fe, 
Sn, Sb und Se auf das Wachslum transplantabler Ratlencarcinome. I. Ńachweis, daB 
Wachstumshemmung durch die Metallkomponente der kolloidalen Lsgg. bedingt ist. 
(Tumoremulsion wird mit den kolloidalen Lsgg. u. Kontrollsgg. yersetzt u. den Tieren 
an fiir Tumorimplantation geeigneten Stellen injiziert.) (Sei-I-Kwai med. Journ. 50. 
Nr. 9. 3—5. 1931. Tokio, Med. Coli. pathol. Labor.) Op p e n h e im e r .

E. H. Allon Pask, Sanocrysin bei Lungentuberkulose. (Lancet 221. 1346—48.
1931.) Op p e n h e im e r .

Knud Secher, Dosiemng und Erfolge der Sanocrysinbehandlung. (Lancet 221. 
1344—46. 1931. Kopenhagen, Bispebjerg-Hosp.) Op p e n h e im e r .

Andrśe Desohamps, Ether, cocaine, hachich, peyotl et dśmence prćcoce. Paris: Edit.
Vćga 1932. (210 S.) 8°. Br. 25 fr.

Siegfried Edlbacher, Praktikum der physiologisehen Chemie. Berlin u. Leipzig: de Gruyter
1932. (VI, 92 S.) gr. 8». K art. M. 4.50.

P. Pharmazie. Desinfektion.
Zoltan Horn, tiber den biologischen Wirkungswert von Digitalistinkturen ver- 

schiedener Alkoholkcmzentratiwi. Die mit der Katzenmethode ausgefiihrten Unterss. 
zeigten, dafi die mit absol. A. bereiteten Tinkturen nur etwa die halbe Wirksamkeit be- 
sitzen wie die mit 70%’K- A. hergestellten Tinkturen. Letztere enthalten etwa die 
5-fache Menge an Trockensubstanz wie die absol. alkoh. Tinkturen. Das 0,5%ig. wss.
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Infus u. dio 70%ig. alkoh. Tinktur sind gleichwertig. (Magyar Gyógyszerćsztudomanyi 
T&rsasag Ertesitoje 8. 235—39. 15/5. 1932. Pecs [Ungarn], Pharinakolog. Inst. d. 
Univ.) Sa il e r .

Eraldo Bertonasco, Bezieliungen zwischen Sdurezahl und pa von Tolubalsam. 
Guter Tolubalsam hat SZ. zwischen 168,2 u. 112,1 u. in wss. Auskochung pn =  4,44 
bis 5,11. Balsame mit pn iiber 5,11 sind zu verwerfen. Methylrot fiirbt dio wss. Aus
kochung rot bis dunkelrot, Bromkresolgriin iiber Griingelb in Griinblau. Bei hellrotem, 
bzw. blauem Ausfall der Farbrkk. ist die Probe zu beanstanden. (Giorn. Farmac. Chim. 
81. 157—66. April 1932. Turin.) Gr im m e .

Harald Nilsson, O ber Causytk. Das Antirheumatikum Causyth besteht aus etwa 
molokularen Mengen Dimetliylaminophenyldimethylpyrazolon u. 8-Oxychinolin-5-sulfon- 
saure. Das Praparat ist eine Mischung. (Pharmaz. Presse 37. 47 — 49. April 
1932.) SCHONFELD.

— , Neue Arzneimittel. PJianodonn-Calcium (I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A.-G., 
Leyerkusen a. Bh.): cyclohexenylathylbarbitursaures Ca, (C12H160 3N2)2Ca. Zu 1% 
in W. 1. Identitiitsrkk., Priifung u. Geh.-Best. s. Original. Gegen Schlaflosigkeit. Die 
beruhigende Wrkg. des Ca yerstarkt den hypnot. Phanodormeffekt. (Pharmaz. Ztg. 77. 
548. 21/5. 1932.} H a r m s .

— , Newe Arzneimittel. .4tZea:oZwi-Kapseln entlialten ein Konzentrat des Unyerseif- 
baren aus Fischleberól. Der Inhalt jeder Kapsel entsprieht 3 Drachmen hochstwertigen 
Lebertrans. 1 Kapsel jede Stde. bei schweren infektiosen Prozessen. — Arocan: Lsg. 
besonders gereinigten Procainhydrochlorids in Verb. mit Adrenalin: Lokalanasthetikum 
2% mit Adrenalin 1:50 000 (fiir zahnarztlieho Zwecke 1:10 000). Fiir Spinal- 
aniisthesio 5% mit Adrenalin 1:25000. — FiataJ-Tabletten: getrocknete frische 
Extrakte aus Thymus, Schilddriise, Hypophysenyorderlappen, Nebenniere, Ovar, 
Brustdriise, Gehirn; mit Calciumglycerophosphat u. Eisenphosphat. Bei endokrinen 
Stórungen yon Frauen. — Livogen entlialt in jodor Fluidunzo die akt. Prinzipien, ein- 
sehlieBlich Vitamin B1 u. B2, von 4 Unzen frischer Leber, dazu 5 mg Hamoglobin u. 
Vitamin-B-Extrakt entsprechend 1 Unze frischer Hefe. Bei sek. Anamie usw. — 
Neobomnine 20: defibriniertes Oehsenblut, Leberextrakt, Glycerin, A., Salz u. W. 
Gegen sek. Anamie usw. (Quarterly Journ. Pharmae. Pharmacol. 4. 675—76. Okt./Dez.
1931.) H a r m s .

Żernik, Ergebnisse der Untersuchung von Spezialitaten und Geheimmitteln. IIervea 
(H . J . LEE, Dusseldorf) ist Mate-Teo. — Natron-Kur (H y m a -La y a  G. m. b. H., 
Kaufbeuren): „organ." NaHC03 (Nebenprod. bei der Keimung dor Gerste in amerikan. 
Fabriken). (Dtsch. med. Wchschr. 58 . 625. 15/4. 1932.) H a r m s .

—, Phannazeulische -und andere Spezialitaten. Aldocit (C. H. BoEHRINGER SOHN 
A. G., Nieder-Ingelheim a. Bh.): Stabilisierto Acetaldehydlsg. Gegen Kreiślaufkollaps 
bei Ernahrungsstórungen od. Infektionskrankheiten im Kindesalter peroral oder intra- 
muskuliir. — Antagon-Praparate (Apoth. H. SCHEEL, Chem. Labor., Stettin 1): 
Antagon-Einreibung: Essentia Arnicae cps., Antagon-Wundwasser: Sol. Dakin conc., 
Antagon-Wundpuder: „Bism., Alum. Silic.“ , Antagcm-Salbe: Aetli. phen. 1,0; Cinn.
0,5; Past. asept. ad 100. Gegen Krampfadern u. a. Beinleiden. — AphlJiaebrem 
(A glukon Ges. f . chem.-pharm. Prapp . m . b. I-I., Berlin - Schoneberg): Unspezif. 
Impfstoff gegen Maul- u. Klauenseuche. — Calcium-Clavipurin (G ehe u. Co., 
A.-G., Dresden-N 6): Jo Tabletto 0,0005 g Bemalkaloide von Secalo cornutum 
(Clayipurin) u. 0,25 g Calcium-Besorpta (C. 1931. I. 483. II. 593). Gegen Metror- 
rhagien, adnexogene Blutungen usw. — Cejodyl-Terpen (A ta ro s t G. m. b. H., 
Bostock): In 100 ccm Cer 0,513; J  1,394; As 0,544; ozonisiertes Terpen 0,1. 
Bei sept. Fieber, Uterus u. Adnexerkrankungen, Herzschwaclie usw. — Coffeminal 
(I. G. F a rb e n in d u s tr ie  A.-G., Leyerkusen a. Bh.): 0,05 g Luminal +  0,025 g 
Coffein je Tabletto. Bei Migrane, spast. Kopfschmerzen u. anderen Fiillen, in denen 
die hypnot. Wrkg. des Luminals ausgeschaltet sein soli. — Comasulin (K. S e lc h a u  
U. Co., Berlin N 58): Neuer Name fiir Seaxulin (C. 1929. I. 3008). — Cortikala Herz- 
Tabletten (Ch e m .-PIIARM. F ab r. H erm es, Munchen SW): „Alumina ferrata, Au, 
Selen-Colloid, Bhiz. B he i. . . in Verb. mit ultrayioletter Bestralilung“. Herzmittel. — 
Dakula (D a k u l a , C hem .-techn. L abor., Kiel): Lippenstift. — Dragees Neunzehn 
(Dr. B a l l o w it z  u . Co., G. m. b. H. bzw. T itu s  G. m. b. H., Berlin): Abfiihrmittel 
nach Prof. MUCH, kombiniertes Organpraparat (pflanzliche Abfiihrmittel +  Galie). — 
Embrix (Schloss-M edico vorm. D r. H e r z f e l d  u . Ze i s s e , Berlin O 34): Dem 
Defluin (C. 1931. II. 1315) in der Zus. ahnliehes Anticoncipiens. — Entozon:
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Zusammensetzung: Elastisclie Entozonstabelien: 2,3-Dimethoxy-6-nitro-9-(j'-diathyl-
amino-/?-oxypropylamino)-acridindihydrochlorid 0,083%; 2-Athoxy-6,9-diaminoacridin- 
laotat 0,417%; Acid. silicie., Gelat. alba, Glycerin, Aqua dest. ad 100%. Enłozon- 
Granulat: 2,3-Dimethoxy-6-nitro-9-(y-diathylamino-/?-oxypropylamino)-acridindihydro- 
chlorid 5,88%; 2-Athoxy-6,9-diaminoacridinlactat 29,44%; Sacch. amylac. 58,80%; 
Natr. bibor. 5,88%. —  Gymms (TROPONWERKE, DlNKLAGE U. Co., Kóln-Miilheim): 
Neuer Name fiir Grumens (C. 1 9 3 1 . I. 484). — Jonojod (Ó s te rre ic h . H e il m it t e l - 
STELLE G.-A., Wien): Je Tabletto 0,03 g freies J  u. „ganz geringe“ Mengen „kolloidalen“ 
K J. — Ke.raXke.rm (auch Wukotherm)-. Elektr. zu heizendo Kompresse, die nach Aus- 
scbaltung 1%—2V2 Stdn. Tempp. von 50—40° halt. — Liąuor Sapoformi (K a r l 
Max B e s c h , Drcsdon-Loschwitz): FI. K-Seife mit Formaldehyd. — Liąuor Sapozynoli 
(Horst, dors.): FI. K-Seife mit Chlorkresol u. -xylenol. Desinfektions- u. Desodori- 
aiorungsmittel. — Morphedrin (Herst. ders.): Athylmorphin, Ephedrin u. Papaverin.
0,1 g haben die Wrkg. von 0,02 g Morphin. — Perusatsalbe (Herst. ders.): Auch Ungu- 
entum peru-jecorisatum comp.; Chlorlebertranextrakt, Perubalsam, ZnO. Wund- 
u. Brandsalbe. — Providetten („ H e ili t" ,  Inh . A poth. W agner tj. G oedecke, 
Salzwedel): Auch „Tabl. antineuralg., antirhoumat., antipyret.“ : Pbenacetin 0,15; 
Acid. acetylosalicyl. 0,15; Dimethylaminopyrazol. 0,15; Acid. phenylallylbarbitur.
0,0025; Cliin. sulf. 0,015; Cod. phospli. 0,0075; NaHCÓ3 0,025 jo Tablette. — Prumex 
(Lab. M iros Dr. K. u. H . S e y le r , Berlin NO 18): Neuer Name fiir Prurex. — Spali- 
Tablełten (Dr. B a llo w itz  u . Co., G. m. b. H . bzw. T itu s  G. m. b. H ., Berlin- 
Pankow): Tabletten bcsonderer Form aus „Amidopyr., Coffcin, Benzyl, succ., Phenat., 
Amyl. q. s.“ . Gegen Kopfschmerzen. —  Sup-Praparate (Dr. S t r a s s e r  U. H einze, 
Bcrlin-Charlottonburg): Cacaoól-Suppositorien, in denen das wirksame Medikament 
mit Hilfe hydrophiler Emulgatoren ais wss. Emulsion eingearbeitet ist. Im Handel: 
Supbellan-Suppositorien: Je Dosis Extr. Belladonnac 0,025. Zur Lsg. von Magen- u. 
Darmspasmen. Supdiurin-Suppositoricn: Je Dosis Theobromin. natr. salicyl. 0,5 u. 
Cale. lactio. solub. 0,1. Bei Angina pectoris, Hypertonio usw. Supdiurin forte-Suppo- 
sitorien: Jo Dosis Theophyllin. natr. acet. 0,4 u. Cale. lact. 0,1. Starkes Diuretikum. 
Supdiurin m. Digiłalis-Suppositorien: Jo Dosis Theobromin. natr. salicyl. 0,4; Cale. 
lact. solub. 0,1 u. Folia Digital, titrat. 0,03. Bei Ascites. Supdigin-Suppositorien: 
Je Dosis Fol. Digital, titrat. 0,1; Supdoloron-Suppositorien: Je Dosis Codein. phosph.
0,03 u. Extr. Belladonnac 0,02. Analgctikum. Supichthyn-Sujrpositorien: Je Dosis Ich- 
thyol. ammon. 0,2; Extr. Belladonn. 0,02. Anodynum u. Alterans. Supjodin-Supposi- 
torien: Jo Dosis K J 0,5 u. Cale. lact. solub. 0,1. Zu Jodkuren. Supdiurin m. Jod- 
Supposilorien: Je Dosis Theobromin. natr. sal. 0.5; Cale. lact. solub. 0,1 u. K J  0,1. 
Gegen Arteriosklerose. Suppaveran-Supposilorien: Je Dosis Papaverin. hydrochlor.
0,04 u. Extr. Belladonn. 0,02. Boi Spasmen u. Tenesmon. — Theal (C. F. BoEHRINGER 
U. SÓHNE G. m. b. H., Mamihoim-Waldhof): Pyrazolon. dimethylaminophonyldi- 
methylicum, Pbenacetin ana 0,1; Theophyllin, Saponin ana 0,05. Kopfschmcrzmittel. — 
Transkudorm-Schlafbad (T ransku tan-G . m. b. H., Berlin SW 61): Kreuznachor
Mutterlauge mit 2,3% Br-Salzgeh., Fiehtennadel- u. Kalmusol, Menthol. valerianie. 
(Emulsion). Badezusatz. — Turbatherm (ToRFWERK ElNFELD, C a r l  HORNUNO, 
Einfeld-Holstein): Torfpraparat zu Heilpaekungen, in dem durch biol. Prozesse fort- 
dauernd Warmo entwickelt wird (bis 48 Stdn.). — Unibaryt (RÓHM U. H aas A.-G., 
Chem. Fabr., Darmstadt): BaS04-Rontgenkontrastmittel. — Vegtal-Beck (ADELBERT 
Beck, Che.m.-pharm. F ab r., Kónigsee, Thiir.): Konz. Gemusesafte zur standardi- 
sierten Rohkosttlierapie. (Pharmaz. Ztg. 77. 494—96. 7/5. 1932.) Harms.

— , Pharmazeutische und andere. Spezialitdten. Dragees Neunzehn: Nachtrag zu 
vorst. Art.: Zus. ,,Extr. Fel. suis ,,Much“, Glucosidoextrakt e Exogon purg. et Convolv. 
seamm. „Much“, Extr. Aloes, Bad. Rhei plv. sbt., Cort. Fret. Aurant. plv. sbt. Im 
Handel ,,Verstarkt“ u. ,,Normal“. — Iłheumacid (J. P a u l  L i e b e , Dresden-A 5): 
Stearinseifencreme mit ath. Olen, etwas Menthol u. 5% Borsylsalieylat. — Siiflwunder- 
Tabletten (DEUTSCHE SUSSTOFF- Ge s . M. B. H., Berlin W 57): Krystall-SuBstoff 
75%ig. 450-fach in Tabletten. 1 Tablette entspricht dem SuBwert von %  Pfun(l 
Zucker. (Pharmaz. Ztg. 77. 548. 21/5. 1932.) H a r m s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von basischen 
Phenolalkylałhem. Durch Einw. von Diathylaminoatliylchlorid (I) auf das Na-Salz 
des 5-Crolyltguajacolcarbonsauremelhyleslers wird die Verb. der Zus. II  erhalten, 
Kp2. 200—202°, schwach gelbgefarbtes Ol, das Hydrochlorid sehm. bei 116—118°. —• 

XIV. 2. 27



400 F. P h a r m a z i e . D e s i n f e k t i o n . 1932. II.

O • CHjGH, • N(G,H6)3 O • CHjCHj • N(C3H6),,
CH8.O O C g jO C H 3 CH3.O O C |^ jC H 3

CH, • CEPACH • CH3 (5HS-CH=CHS
In gleicher Weise wird aus I  u. 5-Allyl-o-kresolinsduremethylesler in Ggw. yon Na- 
Aethylat die Vorb. III erlialten, Kp., 166—168°, farblose FI., das Hydrochlorid schm. 
boi 111—112°. Die Verbb. besitzen lokalandsthet. Wrkg. (Schwz. PP. 137143,137144 
vom 4/4. 1928, ausg. 1/3. 1930. D. Prior. 11/4. 1927. Zuss. zu Schwz. P. 135890; C. 
1930. I. 4275.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung basischer Phenol- 
alkylather. Zu den nach Schwz. PP. 137 143 u. 137 144; yorst. Ref. erhaltlichen 
Verbb. II bzw. III gclangt man auch, wenn man zunachst den 5-Crotylguajacolcarbon- 
sduremethylester bzw. den 5-Allyl-o-kresotinsduremethylester mit Ałhylenbromid um- 
setzt u. hierauf die erhaltenen Bromathylathcr mit Diathylamin unter Druck erhitzt. 
(Schwz. PP. 137676, 137 677 vom 4/4. 1928, ausg. 1/4. 1930. D. Prior. 11/4. 1929. 
Zuss. zu Schwz. P. 136186; C. 1930. I. 3723.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Komplex- 
salzen aromatischer Polyoxysulfonsauren. Man laBt z. B. auf das Ca-Salz der Brenz- 
catechinsulfonsdure (I) feuehtes Antimonoxyd einwirken, worauf man aus der filtrierten 
Lsg. das Komplezsalz mit CH3OH fallt. Die Darst. gelingt auch mit dem Na-Salz 
von I. — In gleicher Weise kann man I  mit Bi(N03)2 CuCl2, SnCl2 umsetzen, ferner 
auch Pyrogalłoldisulfonsaure, 2,3-Dioxynaphthalin-6-sulfonsdure, Brenzcatechin-o-carbon- 
saure, brenzcatechindisulfonsaures Ca-Na. Die Prodd. konnen zu Injektionen Vcr- 
wendung finden. (E. P. 358113 vom 5/7. 1930, ausg. 29/10.1931. Schwz. P. 146 997 
voin 25/10. 1929, ausg. 1/8. 1931. D. Prior. 6/11. 1928.) ALTPETER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Jung, 
Wuppertal-Elberfeld), Herslellung von Meiallverbmdungen der Thiazolreihe. — Hierzu 
ygl. E. P. 343 569; C. 1931. I. 3145. Nachzutragen ist folgendes: Aus dem Hydro-

bromid eines Thiazols nebenst. Formel, NaHS03 
NH* u. NaOH in W. erhalt man mit K-Au-Clilorid eine

N Vorb., die sich aus der alkal. Lsg. mit CH3COOH
fallen laCt, unl. in W., 1. in Alkalien oder N-Basen. 

C =N II — p-AminophenyUhiohydantoin (aus p-Amino-

i
HN—C—S • CH2- 

H-
H0,CH2C

2 2 phenylthioharnstoff u. ClCH2COOH durch Ver-
schmelzen) liefert beim Erhitzen mit formaldehyd- 

schwefligsaurem N a  das p-pseiidothiohydantoyianilin-N-melhansulfcmsaure. Na, das in 
W. mit A g N 0 3 eine in Athylendiamin 1. Ag-Verb. bildet. — Die Salze der Verbb. sind 
in W. neutral 1. u. zu Injektionen verwendbar. (D. R. P. 549 968 KI. 12 p vom 3/10. 
1929, ausg. 11/5. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von basischen 
Produklen cyclischer Sauren. Hierzu vgl. Schwz. P. 139 326; C. 1930. II. 3058. E. P. 
339359; C. 1931. I. 2265. — A us 4-p-Diathylaminoattioxyanilin (I) u. Hydnocarpsaure- 
chlorid (Kp.g 165—169°) erhalt man das Hydrochlorid des Prod. C15H 27CO■ NHC„H.j• 
OC„H4N(C2H5)2, F. 94—96°. — Aus I  u. Chaulmoograsaurechlorid (Kp.s 170—175°) 
erhalt man ein Hydrochlorid der Verb. C1-H31CO-NHCGH.1OC2H,N(C2H5),„ F. 87—90°. 
(E. P. 357 250 vom 20/6. 1930, ausg. 15/10. 1931. Zus. zu E. P. 3I732'5; C. 1931. 1. 1132. 
Schwz. P. 148 666 vom 2/6. 1930, ausg. 16/10. 1931. Zus. zu Schwz. P. 144301; 
C. 1931. II. 4122.) A l t p e t e r .

Calco Chemical Co. Inc., Delaware, ubert. von: Moses L. Crossley, New Jersey 
V. St. A ., Herstellung von Codeinpraparaten. Man miseht z. B. Codein (I) mit 6-Methyl-
2-phenylchinolin-4-carbonsaureałhylester (,,Tolysin“, II), guajakolmlfonsaurejn K  u. MgO. 
Statt I kann man auch dessen Salze, wie Pliospliat, statt II auoh Pyramidon, Aspirin, 
Acetanilid usw. yerwenden. — Die Prodd. wirken antipyret., analget. u. sedativ. 
(A. P. 1845 486 vom 21/7. 1928, ausg. 16/2. 1932.) A l t p e t e r .

Felix Heinemann, Berlin, Oeuiinnung von angereicherten Thrombinpraparaten, 
dad. gek., daB man mit Al(OH)3 erhaltene Thrombinadsorbate mit Oxysauren wie 
Citronen-, Wein-, China-, Glykol- oder Milclisaure oder wss. Lsgg. der Salze dieser 
Sauren eluiert. — Die wss. Eluate konnen nach Entfernung der iiberschiissigen Salze 
durch Dialyse oder Elektrodialyse bei móglichst niederen Tempp. (30°) im Hoch-
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yakuum zur Trockne gebracht werden. Die Prodd. sind haltbar u. auf Blut u. Plasma 
hoeiiwirksam. (D. R. P . 545 781 KI. 12p vom 13/8. 1927, ausg. 5/3. 1932.) A l t p e t e b .

Alfred Wagner, Dio Herstellung von Hautcremes in der Praxis. Augsburg: Yerl. f. chem.
Industrie 1932. (10 S.) kl. 8°. nn M. —.60.

G. Analyse. Laboratorium.
Ludwig Kaufmann, Vorrichtung zur kontinuierlichen Laboratoriumsfillration. 

Um die Vorteilo der mehrteiligen Nutschen auch bei anfanglich triibem Durehlaufen 
ausnutzen zu kónnen u. ein Auswechseln des yollen FiltriorgefiiBes entbelirlich zu 
machen, hat Vf. eine neue Filtrationsvorr. konstruiert, bei der die Nutsche auf ein 
starkwandiges Reagensglas aufgesetzt ist, das zwei seitliche Rohransiitze hat; der untere 
stellt einen bis an den Boden des GefaBes reichenden Heber mit Hahn dar, der obere 
tragt einen Dreiweghahn, der es ermoglicht, entweder iiber den oberen oder iiber den 
unteren Ansatz don Innenraum des GefaBes mit der Vakuumleitung zu verbinden, 
in dio noch ein SammelgefaB (doppelt tubulierte Flasche mit unterem Hahn) ein- 
geschaltet ist. Der Kegel des Dreiweghahns ist mit einer Kerbe yersehen, durch dio 
man in das FiltrationsgefaB Luft eintreten lasson kann. Hersteller: V e r e in ig t e  
L a u s it z e r  Gl a s w e r k e  A. G., Berlin SO 36. (Chem. Fabrik 5. 163—64. 18/5. 1932. 
Berlin-Wilmersdorf.) R. K. Mu l l e r .

Cr. Moneh, Wirtschaftliche Maflnahmen zum Aufbau und Betrieb von Hoćhvakuum- 
anlagen. Es wird ein tragbarer Pumpaufbau mit Zubehorteilen beschrieben. Die Zu- 
behórteile bestehen aus Vers.-Róhren yerschiedener Bauart mit normierten Schliffen, 
dazu passenden Rohreneinsatzen u. Elektrodenhaltern. Sie bilden den „Róhrenbau- 
kasten“, aus dem man viele Vers.-Anordnungen ohne oder mit geringer Glasbl&ser- 
arbeit zusammenstellen kann. Bezugsquelle fiir alle Einzeltoile: ROBERT SCHMIDT, 
Berlin O 34, Libauer Str. 21. (Physikal. Ztschr. 33. 447—51. 1/5. 1932. Erlangen, 
Physikal. Inst. d. Univ.) SKALIKS.

E. L. Mays, Ein mit einem Absperrventil kombinierłer Dampffangcr. Ein fiir Hoch- 
yakuumapp. bestimmtes, elektromagnet. zu betatigendes Yentil, das mit einem Aus- 
friergefiiB fiir Dśimpfe kombiniert ist, wird beschrieben. Zeichiuing. (Journ. scient. 
Instruments 9. 168. Mai 1932. Cairo, Egyptian Univ.) S k a l ik s .

Charles B. De Witt, Eine verbesserte Destillationskolonne. Besohreibung einer 
Destillationskolonno zur Fraktionierung kleiner Mengen von Fil. mit relatiy hohem 
Kp. D ie Kolonne arbeitet bei hohem Wirkungsgrad sehr exakt u. gestattet, die Dest. 
leicht zu kontrollieren. Die Kolonno stellt eine Kombination des WESTkondensatora 
mit der VlGREUxkoloime dar. (Journ. Lab. elin. Med. 17. 199—200. 1931. Memphis, 
Tennessee, Univ.) Ma h n .

Frank M. Biffen, Verbesserte Ałherexlraklion. Bei der Dest. von Fetten, Olenetc. 
durch A.-Extraktion erhiilt man haufig infolge Anwesenheit geringer Mengen W. nach 
dem Abdestillieren des A. ungenaue Resultate. Um dies zu yermeiden, filtriert Vf. 
die ather. Lsg. vor dem Abdestillieren yorsiehtig in einen yorgewogenen Destillier- 
kolben ab. (Chemist-Analyst 21. Nr. 3. 14—15. Mai 1932. Brooklyn, N. Y.) E c k s t e in .

Sverre Stene, Notiz iiber die Verwandung von Sand beim Zentrifugieren vcm Nieder- 
schlagcn. Um iibermaBiges Zusammenpressen zentrifugierter Ndd. oder dereń zu leiehtes 
Aufwirbeln zu yermeiden, wird der Zusatz yon Sand ais zweckmaBig angegeben, 
wodurch die Ndd. zu Boden gerissen u. beim Auswaschen leichter von der Wandsng 
des Zentrifugenglases gelost werden. Es wird dazu entweder „Gereinigter Seesand 
p. a.“ mit einer KorngroBe von weiliger ais 0,5 mm oder Mer c k s  Quarzsand, ge- 
waschen u. gegliiht, KorngroBe 2—5 mm, verwendet. Der letztere wurde ais besonders 
geeignet befunden. Im kon. Zentrifugenglas geniigen dayon etwa 5 Kornchen, im 
Z3'lindr. eine Schicht von etwa 5 mm Hóhe. (Mikrochemie 11 [5]. 131—32. 1932. 
Statens Institut for Folkehelsen.) Za c h e r l .

Janet W. Brown, Obersicht iiber die Mikrochemie. II. Quantitałiver Teil. (I. ygl.
C. 1932.1. 2067.) Der Uberbliek wird auf die qualitativen organ. Mikrounters.-Methoden 
ausgedehnt. Dann werden die quantitativen analyt. Verff. besprochen: Grayimetr. 
u. yolumetr. Methoden u. Hilfsmittel. Der quantitative organ. Teil bringt eine Mikro- 
C—H-Best. u. eine Mikro-N-Best. nach K j e l d a h l . Auf Mikromethoden zur Best. 
von anderen Elementen wie Halogen, S etc. u. Spezialbestst. wie Mikrozuckerunterss.

27*
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wird hingewiesen. (Canadian Cliem. Metallurgy 16. 31—33. Febr. 1932. Toronto, Univ. 
Dept. of Chemistry.) WoECKEL.

Karl Josephson, Moderne mikrochemische Meihoden. Zusammenfassender Vortrag. 
(Sycnsk Kem. Tidskr. 44. 98—115. April 1932.) W il l s t a e d t .

John Strong, Verdampfung von Platin im Vakuum von einem Wolframdraht. 
Besser ais durch kathod. Zerstaubung JiiBt sich P t fur Interferometerplatten u. a. 
durch einfache Vcrdampfung niedersclilagen. Hierzu wird cin W-Dralit elcktrolyt. 
{Citroncnsiiurebad bei 100°) mit P t iiberzogen. Fiir den Verdampfungsprozefi wird 
der W-Draht in eine Hiilse aus W-Folie mit Fenster eingeschlossen. Das Fenster er- 
laubt eine wunschgemaBc Regulierung der Vordampfung. (Physical. Rev. [2] 39. 
1012—13. 15/3. 1932. Pasadena, California Inst. of Technology.) Sk a l ik s .

Alexander J. Allen und Rachel G. Franklin, Ein Apparat zur Anhaufung von 
Radiumemanalion. Mittels einer Apparatur, dcren Einzelheiten genau beschricben 
werden, wird Ra Em leicht, stark angereichert u. sorgfaltig gereinigt in Au- oder 
Glasrohren gesammelt u. zwar ohne y-Strahlengefahr fiir den Experimentator. Der 
App. besteht vollkommen aus Pyrexglas. Hg-Diffusionspumpen vereinfachen die 
Evakuierung der Apparatur. (Radiology 18. 812—17. April 1932. Philadelphia, Penn- 
sylvania Univ.) G. S c h m id t .

Felix Gonzalez, Die. photoelektrische Zelle in der cliemischen Analyse. (Analcs Soc. 
Espanola Fisica Quim. 30. 307—10. 15/4. 1932.) R. K. Mu l l e r .

— , Die Priifung von Stahlen hinsiclitlich ihrer Reinheit. Das „Spekker steelescope“. 
Eine weitere Verwe7idung der photoelektrischen Zelle. Uber die Verwendung einer neuen 
Spektroskopkonstruktion, „Spekker sleelescope“ genannt, zur Ermittlung der Ver- 
unreinigungen im Stahl; ferner iiber die Anwendung der Photozelle zur Priifung der 
Reinheit der weiBen Farbę von Farben, Pulvern u. anderen Rohmaterialien. (Electrician 
108. 363. 11/3. 1932.) E d e n s .

Walther Gerlach, Grundlagen und Anwendungen der Emissionsspektralanalyse. 
Zusammenfassender Vortrag. (Osterr. Chemiker-Ztg. 35. 89—91. 15/5. 1932.
Miinchen.) R . K . Mu l l e r .

P. Lambert und J, Lecomte, Einige Anwendungen der ullraroien Absorplions- 
spekiren zur Untersucliung von Olen und ihrer Beslandteile (aliphatische Kohlenwasser- 
stoffe). Einer Zusammenstellung der bisher bekannten Werte der ultraroten Absorption 
aliphat. KW-stoffe folgt die Beschreibung des registrierenden Ultrarotspektrometers 
(vgl. C. 1932.1. 2930). Mit dem Registricrphotomcter wird die Absorption yon n-Hexan, 
Trimethylathylmethan, n-Octan, n-Nonan, n-Decan, Diisoamyl, Undecan, Duodecan, 
Tetradecan, Octadecan u. von Octen, Nonen, Deeen, Duodecen, Tetradecen u. Hexa- 
decen aufgenommen. Die Ultrarotlinien werden mit den RAMAN-Linien yergliclien. 
Die gesatt. KW-stoffe lassen sich durch eine besondere Nummerierung der Banden 
leicht aus dem Ultrarotspektrum erkennen, auch lassen sich n. u. yerzweigte Kctten 
unterscheiden; bei den ungesatt. KW-stoffen ist dies auf einfache Weise nicht moglich. — 
Weiter wird das Ultrarotspektrum von Olfraktionen aufgenommen; die Unterschiedo 
der einzelnen Fraktionen sind leicht aus dem Spektrogramm zu entnehmen, so daB 
der Verlauf einer Dest. durch dio Unters. des Ultrarotspektrums verfolgt werden kann. 
(Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 6. 1001—83. Sorbonne, Lab. d. Recherches 
Physiques.) L o r e n z .

G. E. Muchin, Quanlilative Analyse mittels Róntgenabsorptionsspektren. Nach
einer Ubersicht iiber die róntgenspektroskop. Methoden zur quantitativen Analyse, ins- 
besondere uber die Vorteile einer Ionisationsmethode, wird uber Bestst. von Cd u. Ba 
mit Hilfe der Róntgenabsorptionsspektren (nach Verss. gemeinsam mit S. I. Stadnik) 
berichtet. Bei der Best. des Cd wurden die Daten von Gl o c k e r  u . F r o h n m a y e r  
(C. 1925. I. 1888) iiberpruft. Fur die Konstantę c der Gleichung =  ercv konnte 
der Wert 40 in Ubereinstimmung mit dem aus der Kurvc von Glo c k e r  u . F r o h n 
m a y e r  berechneten ermittelt werden. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukrainsk. 
chemitschni Shurnal] 6. Wiss. Teil. 147—59. 1931. Charków, Inst. f. angew. 
Chemie.) K l e v e r .

H. M. Randall, Spektrometer mit grofier Apertur fiir UUrarot. Es wird ein licht- 
starker Gitterspektrograph fiir Unterss. im Ultrarot bis zu 500 fi beschrieben. Der 
Spiegel hat den Durchmesser yon 60 cm, u. die Brennweito von 90 cm. Die Echelett- 
gitter haben eine geteilte Flachę von 25 X 56 cm. Die Teilmaschine fur 10—6000 Striche 
pro cm wird ausfuhrlich beschrieben. Ais Unterlage dient eine Platte aus einer Al-
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Lcgierung mit einer diinnen Schicht aus einer weichen Sn-Bleilegierung. Diese Echelett'- 
gitter sind geeignet, um die ganze Energie auf einem relativ engen Spcktralgebiet zu 
konz. Zur tlbcrbriickung des ganzen zu untersuchenden Gebietcs ist die Anwendung 
mehrerer entsprechend geteilter Gitter notig. Der Austrittspalt wird durch einen
2. Spiegel rerkleinert auf das Thermoelement abgebildet, dessen Strom noch 100-fach 
verstarkfc wird. Die Aufstellung des Spektrographen wird ausfuhrlieh beschrieben. 
(R ev. scient. Instruments 3. 196—200. April 1932. Ann Arbor, Michigan, Univ. Phys. 
Lab.) B o r is  R o s e n .

A. L. Loomis und G. B. Kistiakowsky, GroPer Gitlerspeldrograph. Die Auf
stellung u. der therm. Schutz eines Plangitters mit einer Linse von 12 m Brennweite 
wird ausfiihrlich beschrieben. Das Neue besteht darin, daB das Gitter auf einem System 
von Messingplatten ruht, die durch Stahlkugeln voneinander getrennt sind. Die 
Drehung des Gitters erfolgt durch Drehung einer der Messingplatten, die somit an den 
sie untcrstiltzenden Stahlkugeln yorbeigleitet. Das Gewicht des Gitters wird auf diese 
Weise glcichmiiCig verteilt u. die Belastung der Drehachse wird durch diese Anordnung 
vermieden. (Rev. scient. Instruments 3. 201—05. April 1932. Tuxedo Park, N. Y., u. 
Cambridge Massachusetts, Harvard Univ.) B o r is  ROSEN.

Roger J. Williams und Carl M. Lyman, Eine neulrale Pufferstandardlosung, die 
in einer Minutę hergeslellt werden kann, fiir Wasserstoffionenbestimmung und emkte 
Titrationen. Vff. schlagen vor, Ammoniumacetatlsg. ais neutrale Standardpufferlsg. zu 
verwenden, da diese Lsg. anderen Pufferlsgg. gegenuber den Vorzug hat, gegen Konz.- 
Anderungen sehr uncmpfindlich zu sein u. sich sehr cinfach herstellen laBt. Lsgg. 
von der Konz. 0,05—0,5-n., in ausgelcochtem u. nicht ausgekoehtem dest. W., geben 
die gleichen pn-Werte von 7,00 bis 7,01. Eine Lsg., durch die 5 Min. lang Luft hin- 
durchgeleitet wurde, hat 6,95. Ammonacetatlsg. ist also ais Standardlsg. fur dio 
Chinhydronelektrode geeignet, aber aueh fiir Standardtitrationen, wenn ein exakter 
Endpunkt erforderlich ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1911—12. Mai 1932. Eugene, 
Oregon, Univ., Dep. of Chem.) J u z a .

Th. Gysinck, Die Anwendung der Antimoneleklrode zur Bestimmung des Saure- 
grades. Boi auf yerschiedene Weise bereiteten Sb-Elektroden war die Potential- 
einstellung am besten konstant, wenn dic FI. leicht geriihrt wurde; bei starkem Riihren 
trat starker Potentialdruck nach der sauren Seite hin auf. Beim Einbringen der Elek- 
trode in die FI. war die EK. zunachst merklich erhóht. Gegossene Sb-Stabe lieferten 
dio besten Ergebnisse; kurz nach Herst. war die Reproduzierbarkcit am besten, um 
dann zuriickzugehen. Verss., aus elektrolyt. reinem Sb Elektroden zu gieBen, waren 
teilweise von Erfolg; Bedeckung von Pt-Draht mit Sb (elektrolyt.) hatte sehnell ab- 
nehmende Reproduzierbarkcit zur Folgę. Auf gleiche Weise bereitete Elektroden 
verhielten sich auf ± 4  mV ident. Linien fiir pn der FI. gegen EK. der Elektrode (Ab- 
bildung u. Gleichungen im Original) bestanden aus zwei fast geraden Stiicken, welche 
prakt. parallel liefen. Zwischen pn =  7,12 u. 8,17 tra t ein Knick auf, der vielleicht 
durch gróBere Sb-Reinheit ausgleichbar ist. (Arch. Suikerind. Nederl.-Indie 1932 . 
711—49.) Gr o s z f e l d .

E lem ente und anorganische Verbindungen.
—, Spezielle Beagenzien im analytischen Sehnelherfahren. Schdlzungsweise Be- 

stimmung geringer Mengen. Fur den Nachweis geringer Mengen Mg u. Al werden 
ais Reagenzien „Magneson“ u. ,,Aluminon“ empfohlcn. Mit Al gibt in schwach 
saurer, Na-Acetat enthaltender Lsg. ortho- oder 8-Oxychinolin einen Nd., der 
nach Trocknung auf Gew.-Konstanz bei 110° 5,87°/0 Al enthalt, der Nd. kann 
aueh in 10—15°/0ig. HCI gel. u. mit 1/10-n. Bromat-Bromidlsg. volumetr. bestimmt 
werden. Aueh Zn u. Mg konnen mit demselben Reagens (aueh nebeneinander: Zn 
in essigsaurer Lsg., Mg im Filtrat nach Zusatz von NH3) bestimmt werden, ahnlich 
ist Trennung von Al u. Mg móglich. — Cu wird aus ammoniakal. Lsg. noch in Ver- 
diinnung 1:33 000 mit alkoh. Lsg. von a-Bcnzoinmonoxim gefallt (Tiipfclrk. bis 
zu 1: 500 000), der griine Nd. ist in W., verd. NH3, A., Essig- u. Weinsaure unl., in 
Mineralsauren u. konz. NH3 1., der ammoniakal. Lsg. wird, um Fe in Lsg. zu halten, 
Weinsaure zugesetzt; der Nd. wird durch Goochtiegel filtriert, mit h. l%ig. NH3 
u. mit W. gewaschen, nach Trocknung bei 105—110° wird mit A., A. u. W. ge
waschen, der bis zur Gewichtskonstanz getrocknete Nd. enthalt 22,02% Cu. — Ni 
wird in Ggw. von groBeren Mengen Co mit einer 0,2%ig- (5% NH3 enthaltenden) 
alkoh. Lsg. von a-Benzildioxim gefallt, der Nd. enthalt nach Filtration durch Gooch-
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tiegel, Waschcn mit 50%ig. A. u. Trocknen bei 110° 10,93% Ni. Die Lsg. soli keino 
Nitrate enthalien. Fe muB mit Seignettesalz, Zn u. Al mit NH4C1, Cr mit Weinsaure 
in Lsg. gehalten werden, bei Ggw. von Mn wird die Fallung mit uberschiissigem Reagens 
in essigsaurer Lsg. ausgefiihrt. — Go kann colorimetr. bestimmt werden mit einer Lsg. 
von a-Nitroso-/J-naphthol (in 20 ccm W. mit 1 ccm verd. NaOH gel., filtriert u. auf 
200 ccm verd.). Die Co enthaltende neutrale oder schwach alkal. Lsg., mit 1 ccm 
NH4C1-Lsg. u. 1 ccm Reagens yersetzt, ergibt eine orange bis rote Farbung, bei groBeren 
Co-Mengen einen roten Nd., die Farbung wird im Gegensatz zu der von Ni, Fe usw. 
herrorgerufenen dureh yerd. H2S04 nicht zerstort; groBere Mengen Ni miissen zuyor 
cntfernt werden. Pd liefert mit demselben Reagens einen yoluminosen Nd., der dureh 
Veraschen mit Oxalsaure zu Pd-Schwamm reduziert wird, der dann gewogen wird. — 
Na kann neben Mg in Abwesenheit von Borat dureh ca. 3%ig. Lsg. von Dioxy- 
weinsaure im UberschuB gefallt werden, nach 1/2-std. Stehenlassen wird der Nd. ab- 
filtriert, 3—4-mal mit 4—5 ccm eiskaltem W. gewaschen, in verd. H ,S04 gel. u. mit 
KMn04-Lsg. titriert. Zur /f-Best. wird eine ahnliche Lsg. mit einem UberschuB einer 
Lsg. des Na-Salzes der 5-Nitro-6-chlortoluol-3-sulfonsaure yersetzt, bei Ggw. von
2 mg oder weniger K  in 5 ccm treten glitzerndo Blattchen des K-Salzes auf. — Cd 
wird dureh einen UberschuB von l°/0ig. Allyljodidhexaminlsg. in kórniger oder kry- 
stalliner Form gefallt, der Nd. wird mit 96%ig. A. gewaschen u. bei 100° bis zur 
Gewichtskonstanz getrocknet, er enthalt dann 11,44% Cd; Zn stort bei dieser Rk. 
nicht. (Chem. Ago 2 6 . 459—60. 21/5. 1932. Ge n . Chem. & Pharm . Co. L t d ., Sud- 
bury.) R. K. Mu l l e r .

P. Szeberenyi, Die jodomełrische Bestimmung des Gesamtschwefels in Polysulfiden. 
Vf- bestimmt zuerst den direkten J-Verbrauch (0,1-n. J-Lsg.) yon S20 3" u. Sx" zu- 
sammen. In einer anderen Probe wird nach Zugabc von Zn oder uberschiissigem Cd- 
Acetat u. Filtriercn der J-Verbrauch yon S20 3" bis zu S40 6" bestimmt u. aus der 
Differenz der J-Verbrauch yon Sx" nach Sx" +  2 J  =  2 J ' +  Sx. Die triibe Lsg. 
der ersten Titration wird mit iiberschussiger 0,1-n. J-Lsg. u. soviel 2-n. Lauge yersetzt, 
daB die Gesamtalkalitat mindestens 1-n. ist. Beim Aufkochen yerschwindet die
S-Trubung infolge der Rkk. 2 J  +  2 NaOH =  NaJO +  N aJ +  H20  u. S +  3 NaJO +  
H aO =  H 2S04 +  3 NaJ. Das nicht zur Oxydation yerbrauchte J  kann nach Abkiihlen 
u. Ansauern mit iiberschussiger Saure (NaJO +  N aJ +  H2S04 =  Na2S04 +  HJO +  
H J u. HJO +  H J =  2 J  +  H 20) titriert werden. Von dem so festgestellten J-Ver- 
brauch wird das 7-fache des bei der direkten Titration auf S20 3" entfallenden J-Ver- 
brauchs abgezogen, wodureb sich die zur Oxydation von Sx" in alkal. Lsg. yerbrauchte 
J-Menge ergibt. Der dureh Mitoxydieren von Starko yermmchte Fehler kann korri- 
giert werden. (Ztschr. analyt. Chem. 88.187—89.1932. Oradea, Lab. f. Hygiene.) R.K.M.

A. Wassiljew und E. Stutzer, Bestimmung von Hypochlorit und Chlorat in  starh 
alkalischen Losungen. 1. B e s t .  v o n H y p o c h l o r i t .  Fiir die Verss. wurden Lsgg. 
von konz. Ca(OCl)2 in Alkalilsgg. vcrwendet. Zur Hypochloritbest. wird die Lsg. mit 
iiberschussiger titrierter arseniger Siiure yersetzt; hierauf wird mit 30%ig. Essigsaure 
erst neutralisiert (Phenolphthalein), dann angesauert, ubcrschiissiges Bicarbonat zu- 
gesetzt u. dio iiberschiissige arsenige Siiure mit Jod in Ggw. von Starkelsg. titriert. — 
Żur C l i l o r a t b e s t .  wurde die Methode yon P e t e r s  u . D e u t s c h l a n d e r  ver- 
wendet. (Chem. Journ. Ser. B. Joum. angew. Chem. [russ.: Cliimitscheskii Shumal. 
Sser. B. Shurnal prikladjioi Chimii] 4 . 872—76. 1931. Moskau, Inst. Karpow.) S c h o n f .

A. Wassiljew und H. Stutzer, Die Bestimmung des Unlóslichen in Calciumhypo- 
cJiłoril. Vff. bestimmen das Vol. des im Ca(OCl)2 enthaltenen unl. Anteils in einem mit 
Glasstopfen yerschlossenen birnformigen GefaB, das unten in ein in 1/10 ccm graduiertes 
Rohr endigt; iiber diesem ist ein bogenformiges AbfluBrohr mit Hahn angesetzt. Die 
gewichtsanalyt. Best. des unl. Ruckstandes liiBt erkennen, daB die Gcwichtsmenge 
des Unl. etwa der Halfte der Gesamtmenge yon CaC03 u. Ca(OH)2 entspricht (Ztschr. 
analyt. Chem. 88 . 183—56. 1932. Moskau, K A R row -Inst.) R. K . Mu l l e r .

Stephen Popoif, Louis Waldbauer und D. C. Mc Cann, Quantitaiive spektro- 
graphische Untersuchungen iiber Mitfallung. I. Magnesium im Calciumozalat. Vff. 
untersuchen mit Hilfe eines Spektrographen die Reinheit von Ca(COO)2-Fallungen, 
die in Gg«r. von Mg" hergestellt wurden. Es wurde festgestellt, daB die Verunreinigung 
des Ca(COO)2-Nd. dureh Mg yorwiegend beeinfluflt wird dureh die Zeit, wahrend 
der der Nd. in alkal. Medium digeriert wird, ferner etwas dureh die Fallungszeit u. die 
Menge des anwesenden (NH4COO)2. Dagegen ist die Reinheit des Nd. prakt. un
abhangig yon dem NH4C1-Geh. der FI. Die yollstandige Abscheidung des Ca ist bedingt
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durch eine sowolil fiir Ca wie auch fur das gleichzeitig anwesende Mg hinreichcndo 
Menge an (NH4COO)?. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 43—46. 15/1. 1932. 
Iowa City, State Univ. of Iowa.) D u s in g .

C. del Fresno und E. Mairlot, Potentiometrische Bestimmung von Chromaten in 
alkalisclier Losung mit Vana.dylsv.lfat. (Ygl. C. 1929. II. 1437.) Chromate werden von 
V 0S04 in alkal. Lsg. quantitativ reduziert nach:

Cr04" +  3 VO ' +  7 OH' Cr(OH)3 +  3 V03' +  2 H20 .
Wegen der leichten Oxydierbarkeit des Vlv muB die Rk. in N2-Atmosphiire ausgefiihrt 
werden. Es wird gezeigt, daB die Rk. potentiometr. verfolgt werden kann u. eino genauo 
Best. des Cr04" ermoglicht. Bedingung ist, daB in stark alkal. Lsg. (ca. 15% NaOH) 
bei einer Temp. yon 70° gcarbeitet wird. Bei geringerer Alkalitat u. niedrigeren Tcmpp. 
sind die gefundenen Werte zu lioeh. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 254—59. 
15/4. 1932. Oviedo, Univ., Lab. f. anorg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Theodor Heczko, Untersuchung von Sonderstahlen auf Chrom und Vanadin mit 
Hilfe potentiometrischer Mafianalyse. An Hand der wichtigsten Ergebnisse aus der 
Literatur werden die houtzutage ublichsten Verff. zur potentiometr. Best. yon Cr 
u. V in Spezialstahlen eingehend beschrieben u. erórtert. (Ztschr. angew. Chem. 44. 
992—95. 26/12. 1931. Bochum, Forschungsinst. Yereinigte Stahlwerke A.-G., Vcrsuchs- 
schmelze Bochum.) E d e n s .

J. H. van der Meulen, Qua?ditative jodometrische Bestimmung von Chrom- und 
Mangansalzen nebeneinander mittels Persulfat. Durch K2S20 B lassen sich Mnn-Salzc bei 
Ggw. von AgN03 hauptsachlich in Mn02 u. nur in minimalen Mengen in KMn04 iiber- 
fiihren; Zusatz von H2F2 u. H3P 0 4 ermoglicht auch die Oxydation groBerer Mengen 
Mn11 bis zur Mnvn-Stufe (C. 1932. I. 1401). Cr-Verbb. lassen sich durch K 2S20 8 u. 
AgN03 leicht zu Chroinsauro oxydieren, ohno daB Zusatz von II2F2 u. I i3P 0 4 notwendig 
ist. Es ergibt sich so die Moglichkeit, Cr u. Mn nebeneinander zu bestimmen. Zunachst 
werden unter Zusatz von H2F2 u. H3P 0 4 Cr u. Mn in H2Cr04 u. HMn04 ubergefuhrt; 
die jodometr. bestimmt werden. Dann wird ohne Zusatz von H2F2 u. H3P 0 4 Cr zu 
H 2Cr04, Mn hauptsachlich nur zu Mn02 oxydiert; dic geringen Mengen HMn04, die 
dabei entstehen, werden von iiberschussigem MnS04 zu Mn02 reduziert. Nach Filtration 
des Mn02 wird Cr allein jodometr. bestimmt.

25—50 ccm Lsg., die soviel Cr u. Mn enthalt, daB nach der Oxydation der Wirkungs- 
wert hochstens 50 ceni 1/i0-n. entspricht, werden mit 15—20 ccm 25%ig. H3P 0 4, 2J/2 
bis 3 ccm konz. H2F2 u. 10 ccm 1/10-n. AgN03-Lsg. versetzt. Nach Zugabe von 1,5 g 
K 2Sa0 8 wird auf dem W.-Bade erhitzt; zuerst wird Cr oxydiert. Sobald das iibcrschussige 
K 2S2Os sich zu zersetzen beginnt (Gasblaschen), wird 5 Min. am Sieden gehalten. 
Nach Abkuhlen wird 10 ccm n. KJ-Lsg. u. 5 ccm 5-n. HC1 zugefugt u. mit Na2S20 3 
titriert. — Eine zwcite Probo wird mit 2 ccm AgN03, 2g ZnS04, 2g Na2S04, 25 ccm W. 
u. 1,5 g K 2S2Os versetzt u. auf dem W.-Bad erhitzt. Nach Zerstorung des t)bcrschusscs 
K2S20 8 werden 5—10 ccm m. MnSO.,-Lsg. zugegeben u. weiter erhitzt, bis dic Lsg. 
rein gelb geworden ist. Im Filtrat wird Cr jodometr. bestimmt. (Rec. Trav. chim. Pays- 
Bas 51. 369—73. 15/3. 1932. Arnhem.) L o r e n z .

G. C. Spencer, Ein nc.uer colorimelrischer Test fiir Chrom. Zum Nachweis von Cr 
werden Wollflocken, die mit Serichromblau R rot gefarbt sind, in dio zu priifendo 
Lsg. eingobracht. Blaufarbung der Wolle zeigt Cr an. Wenn die Blaufarbung nicht 
zu tief ist, ist quantitative Best. durch Vergleich mit Standards moglich. Die Probe 
ist spezif. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 245—46. 15/4. 1932. Washington,
D. C., Bureau of Chem. a,nd Soils.) L o r e n z .

Bernhard Batscha, tlber den Nachweis des Kupfers auf trockenem Wege. Der Cu- 
Nachweis mit der Boraxperle wird zwcckmaflig so durchgefiihrt, daB dio zunachst 
grunlichblaue Perle in der Oxydationsflamme des Bunsenbrenners stark erhitzt wird; 
dann wird die Perło im Brennerrohr erkalten gelassen, wobei dio Luftzufuhr abgesperrt 
wird. Die Perle farbt sich dabei auch ohne Sn-Zusatz rótlich, wenn Cu zugegen ist. 
Dio Empfindlichkeit dieses Nachweises wird in einfacher Weise festgestellt. Noch
0,005 mg Cu rufen nach der Red. eine Farbung der Perle hervor. — Das Vorsagen, 
der Probc, das boi der ublichen Ausfiihrung gelegentlich eintritt, beruht wahrscheinlich 
darauf, daB beim Herausziehen der h. Perle aus der Reduktionsflamme teil weise Oxy- 
dation eintritt; die grunlichblaue u. die rotliche Farbung heben sich dann móglicher- 
weise auf. (Ztschr. physikal. chem. Unterr. 45. 117—18. Mai/Juni 1932. Olmiitz.) Lo r .

Henry N. Thomson, Kupferbestimmung nach der Fluorid-Jodidmethode. Zur Cu- 
Bcst. in Ggw. von Fe eignet sich folgende Methode: 0,5—2,0 g werden mit 8—10 ccm
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H N 03 +  KC103 u . 5 ccm W. bei etwa 105° aufgeschlossen. Die Lsg., dereń Vol. 8 ccm 
nicht unterschreiten darf, wird mit 30 ccm h. W. ycrsetzt, 5 Minuten heftig gekoeht, 
vorsichtig mit KTI3 1: 1 his zum Auftreten eines Fe(OH)3-Nd. yersetzt, ohne die Lsg. 
ammoniakal. zu machen. Darauf fiigt man 3 ccm Eisessig u. 3 g NaP hinzu, schuttelt 
kraftig, setzt naeh dem Abkiililen 3 g K J  hinzu u. titriert in bekannter Weise. (Engin. 
Mining Journ. 1 3 3 . 278—79. Mai 1932.) E c k s t e in .

Wilhelm Reif, Die Bestimmung des Kupfers neben Eisen mit Salicylaldozim. Vf. 
wendet mit Erfolg seine fur die Mikroanalyse ausgearbeiteteMethode (C. 1 9 3 1 . II. 3126) 
zur Best. von Cu neben Fe mit Salicylaldoxim in der Makroanalyse an. (Ztschr. analyt. 
Chem. 88 . 38—40. 1932. Wien, Techn. Hoehseh., Lab. f. Mikroanalyse.) W o e c k e l .

Joseph L. Rosenholtz und Dudley T. Smith, Tabellen und Kurven des spezifischen 
Oewichts und der Hartę zum Oebrauch bei der Bestimmung der Mineralien. Im 1. Teil 
werden die Mineralien in alphabet. Reihenfolge mit Angaben der D. u. Hartę aufgefulirt. 
In  den Kurven des 2. Teiles, welche nach steigender D. bzw. zunehmender Harto der 
Mineralien angeordnet sind, kommen durch die graph. Darst. auch die Schwankungen 
dieser Konstanten zum Ausdruck. (Rensselaer Polytechn. Inst. Buli. Eng. Science 
Ser. 1 9 3 1 . Nr. 34. 5—83.) E n s z l in .

W. L. Miltschewskaja-Rutkowskaja, Versucke zur Bestimmung von Rubidium 
(und Casium) in Mikroklinen verschiedener Lagerstćitten. Angaben iiber die ais Rb2Al2- 
Si6O10 u. Cs2Al2Si6Oi0 bestimmten Mengen Rb +  Cs in Mikroklinen. (Compt. rend. 
Aead. Sciences U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] Serio A. 1931. 
258—61.) SCHONFELD.

Egas F. Pinto Basto, Analyse eines nickelfuhrenden Oesteins. (Bcvista Chim. 
pura applicada, Porto [3] 5. 23— 29. Coimbra, Univ.) W i l l s t a e d t .

Antonio Jorge de Andrade Gouveia, Identifizierung Jcleiner Mengen von NicJcel 
und Chrom durch Beobachtung der empfindlichsten Linien des sićhtbaren Spektrums 
dieser Elemente. Yf. beschreibt den spektroskop. Naehw. von Ni (durch die Linie 5476,9 
A) u. des Cr (durch das Triplett 5208,4, 5206,0, 5204,5 A) in Gemischen mit Kiesel- 
saure. Fiir Ni ist die Empfindliehkeit 0,05% (geringer ais die mit TsCHUGAEFFs Beagens) 
u. fur Chrom 0,005% (gróBer ais die der iiblichcn Nachweisyerff.). (Beyista Chim. 
pura applicada, Porto [3] 5. 41—43. Coimbra, Univ.) W il l s t a e d t .

Antonio Jorge de Andrade Gouveia, Bestimmung des Mangans in einem Gestein 
aus Miranda do Corvo. Der- Gang der Analyse wird beschrieben. Das Materiał ent- 
hielt 0,11% Mn. (Bevista Chim. pura applicada, Porto [3] 5. 44—45. Coimbra, 
Univ.) W il l st a e d t .

Bestandteile von  Pflanzen und  Tieren.
Tore Broman, Die Yerwendung eines Extraktes aus Samen von Echinocystis lobala 

zum Nachweis von Citronensaure. Yf. priifte, ob Extrakte aus Samen der Cucurbitacee 
Echinocystis lobata den Samenextrakt von Cucumis sativa bei der biolog. Farbenrk. 
auf Citronensaure (C. 1929. II. 1167) ersetzen kónnen. Das Ergebnis war positiv: die 
Empfindliehkeit war etwa die gleiche wie mit Gurkensamenextrakt. Maximale Ent- 
farbungszeit bei Anwesenheit von 10—20 Mikromol X 10“ 3 Citronensaure . im ccm. 
Dio Bk. ist nicht vollig spezif.: 50—100 Mikromol X 10-3 Hexosediphospliorsaurc 
(aus Candiolin) u. 100—200 Mikromol X.,10-3 Adenosintriphosphorsaure iiben etwa 
denselben Effekt aus. Von 1-Apfelsiiure, Athylalkohol u. a-Glutaminsaure sind 500- u. 
mehrfach hohere Konzz. erforderlicli. Die spontane Entfiirbungszeit des bedeutend 
einfacher herzustellenden Extraktes betrug mchr ais 100 Min. (Skand. Arch. Physiol.
64 . 171—76. Marz 1932. Lund, Univ.) H a r m s .

L. M. Utkin, Quantitative Bestimmung von Pepsin. Gute Ergebnisse liefert die 
von E g e  (C. 1923. II. 510) beschriebene Methode. (Buli. Wiss. Chem.-Pharm. Forsch.- 
Inst. [russ.] 1931. 283—87.) Sc h o n f e l d .

F. Stemon, Kritische Untersuchung der Verfahren zur jodometrischen Bestimmung 
der Gesamtalkaloide der Chinarinden. Vf. vergleicht in allen Einzelheiten die von 
D u b r e u il  (C. 1 9 2 9 . I. 682) ais besto empfolilene Best.-JIcthode mit der von WATTIEZ 
(Bullet. Ac. Boy., Medec. Belgiąue, 26  [1908]. 748) angegebenen. Beide Methoden 
sind im Prinzip Tóllig gleich. WATTIEZ' Verf. wird wie folgt ausgefiihrt: Alkaloid- 
haltigen Extraktionsriickstand in A. losen, mit gemessenem UbersehuB HC1 versetzen 
(Alkaloidsalzbldg.), Jodat-Jodidgemisch hinzugeben (die iiberschussige HC1 macht eine 
entsprechende Menge J  frei), J  mit Hyposulfit titrieren usw. Vf. kommt zu dem 
SchluB, daB die von WATTIEZ yorgeschlagene Methode gegenuber der ersteren folgende
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Vorteile hąt: Sie ist etwas empfindlicher, bedeutend schneller ausfiihrbar, okonomischer 
in bezug auf Materiał u. Reagenzien, praktisolier, dabei ebenso leicht iibertragbar auf 
andere Alkaloidbestst. (Buli. Soc. chim. Belg. 41. 85—94. Febr. 1932. Lićge, 
Univ.) P a n g r it z .

Richard Kuhn und Hans Brockmann, Bestimmung von Carotinoiden. (Vgl. 
C. 1932. II. 71.) Grundlage der Methodik ist die Verteilung zwischen Bzn. u. 
90°/oig. Methanol nach WlLLSTATTER u. STOLL (Unterss. iiber Chlorophyll, Berlin 
1913, S. 99), wobei die KW-stoffe Carotin u. Lycopin im Bzn. bleiben, wahrend die 
sauerstoffhaltigen Xanthophylle das sauerstoffhaltige Losungsm. aufsuchen. Die 
Ausgestaltung dieser Methode betrifft die Berucksichtigung neu aufgefundener Caro- 
tinoide, insbesondere der Farbwachse (Xanthophyllester). Diese begleiten bei der Ent- 
mischung die KW-stoffe in die Benzinschicht, begebcn sich aber nach crfolgter Yer- 
seifung ais Xanthopliylle ins Methanol. Dadurch ist eine erste Aufteilimg in die
3 Gruppen der KW-stoffe, der Xanthophylle u. der Xanthophyllester gegeben. In die 
Xanthophyllfraktion gehen auch etwaige Carotinoidcarbonsśiuren (Bixin, Crocetin u. 
Azafrin), die sich auf Grund ihrer Loslichkeit in Alkali abtrennen lassen, ebenso wie 
das Chlorophyll.

Die weitere Aufteilung der durch Losungsmm. trennbaren Farbstoffgruppen erfolgt 
durch chromatograph. Analyse nach T s w e t t  (Ber. Dtsch. botan. Ges. 24 [1906]. 384. 
29 [1911]. 630). Durch geeignete Adsorptionsmittel lassen sich mitunter isomere Farb- 
stoffe, wie Lycopin u. Carotin, leicht quantitativ trennen. Ersteres wird aus seiner 
Bzn.-Lsg. von Fasertonerdc viel stiirker adsorbiert ais Carotin u. laBt sich durch 
Bzn., das 1% A. enthii.lt, wieder eluieren. Wo Trennung durch Adsorption nicht moglich 
ist, wie bei Mischungen von a- u. /J-Carotin oder Lutein u. Zeaxanthin, wird die Summę 
der Isomeren bestimmt, auf dereń Mengenyerlialtnis aber die Lage der Absorptions
banden Ruckschliisse gestattet. Die durch ihren Sauerstoffgeh. unterschiedenen 
Xanthophylle, wio Zeaxanthi:i u. Violaxanthin oder Lutein u. Taraxanthin, lassen 
sich durch auswahlende Adsorption annahernd quantitativ nebeneinander bestimmen; 
aus einer Bzn.-Lsg. wird Violaxanthin viel starker von Calciumcarbonat adsorbiert 
ais Lutein oder Zeaxanthin. Elution durch 1% A. in Bzn. Das Schema des Analysen- 
ganges wird erlautert an der Trennung eines Gemisches von a- u. /?-Carotin, Lycopin, 
Lutein u. Zeaxanthin, Violaxanthin, Lutein- u. Zeaxanthinestern, Violaxanthinestem, 
Crocetin u. Chlorophyll: Frisches oder getrocknetes, feingepulvertes Materiał mit 
Methanol u. Bzn. erschopfend extrahieren. Durch Zusatz von W. entmischen. Benzin
schicht mehrmals mit 90%’g- Methanol, Methanolschicht mit Bzn. ausschuttcln.

I. V e r e i n i g t e B e n z i n p h a s e n : a - u .  ^-Carotin, Lycopin, Lutein-, Zea- 
xanthin- u. Violaxanthinester, Chlorophyll. Mit 5%ig. athylalkoh. Kalilauge ver- 
seifen u. mit 90%ig- Methanol ausziohen, riickentmischen.

1. B e n z i n p h a s e n :  a- u. /?-Carotin, Lycopin. A d s o r p t i o n a n F a s e r -  
t o n e r d e .  Adsorbat. L y c o p i n .  Filtrat: a- u. / ? - C a r o t i n .  Schatzung von 
a: ^-Carotin nach Lage der Absorptionsbanden.

2. M e t h a n o l p h a s e  n: Alkal. verd. u. mit Bzn. ausschutteln: Unten C h l o r o -  
ph y 11 i d. Benzinphase: Lutein, Zeaxanthin u. Violaxanthin. A d s o r p t i o n  
a n  C a l c i u m c a r b o n a t .  Oben: Y i o l a s a n t h i n .  Unten: L u t e i n  u. 
Z e a x a n t h i n  (verestert).

II. V o r e i n i g t e  M e t h a n o l p h a s e n :  Freies Lutein, Zeaxanthin, Viola- 
xanthin, ferner Crocetin u. Chlorophyll. Alkal. machen, mit gleichcm Volumen W. 
verd. u. wiederholt mit Bzn. ausschutteln:

1. B e n z i n p h a s e n :  Lutein, Zeaxanthin, Violaxanthin. A d s o r p t i o n  a n  
C a l c i u m c a r b o n a t .  Oben: V i o l a x a n t h i n  (frei). Unten: L u t e i n  u. 
Z o a x a n t h i n  (frei).

2. A l k a l .  P h a s e n :  Chlorophyll u. Polyencarbonsauren, Falls Chlorophyll u. 
andere f a r  b i g e Carbonsauren fehlen, ansauern u. mit Bzn. ausschutteln: C r o c e t  i n.

Durch Zersetzungs- u. Autoxydationsprodd. konnen im Gang der Analyse geringe 
Storungen auftreten, die besproehen werden. Zur quantitativen Best. geniigen bei 
Anwendung eines Mikrocolorimeters Farbstoffmengen von 1—10 y. Ais colorimetr. 
Standard dient eine Lsg., die 14,5 mg Azobenzol in 100 ccm 96%ig. A. enthalt. Die 
damit farbgleichen Carotinoidlsgg. enthalten in 1 ccm Bzn. (Kp. 70—80°) die folgenden 
Farbstoffmengen (in mg): 0,00 235 a-Carotin (C40H56), 0,00 235 /9-Carotin (C40H56), 
0,00 252 Lutein (C10H56O,), 0,00 252 Zeaxanthin (C40H56O2), 0,0027 Taraxanthin 
(0 4 , ,^ ^ ! ) ,  0,0027 Violaxańthin (C40H560 4), 0,0046 Helenien (C72Hn80 4), 0,0046 Phy-
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salien (C72H1180 4). Fiir Lycopin wird eino Azobenzollsg. verwendet, die in 100 ocm 
96%ig. A. 145 mg Azobenzol enthalt. Die damit farbgleiche Lycopinlsg. enthalt in 
1 ccm Bzn. (Kp. 70—80°) 0,0078 mg Lyeopin (C40H5n).

F a r b s t o f f b i l d u n g  d e r  P l i y s a l i s p f l a n z e .  Die grunen Kelch- 
blatter enthalten auBer Cliloropbyll Xanthophylle u. Carotin im Verhaltnis 3: 1. Bei 
derReifung nimmt das Xanthophyll stark ab, u. es beginnt die Synthese des Physaliens. 
Der reife rote Kelch enthalt mit etwa 1,8% das Maximum an Farbwachs u. gleichzeitig 
an Carotin (etwa 0,06%)- Im Fruchtfleiseh der roten Beeren findet sich neben Phy- 
salien ziemlieh viel Carotin, aber kein freies Xantkophyll. Die grunen Laubblatter sind 
prakt. frei Yon Physalien, sie enthalten Carotin u. Xantliophyll im ublichen Verhaltnis.

V e r a n d e r u n g e n  d e r  X a n t k o p h y l l e  i m  H e r b s t l a u b .  Die 
grunen Laubblatter enthalten keine oder nur Spuren von gelben Farbwachsen. Im 
Herbstlaub treten diese in bedeutenden Mengen auf, auf Kosten der freien Xantho- 
phylle. Die Summę der Xanthophylle +  gelben Farbwachse andert sich beim Ver- 
gilben nicht. Die Natur vollzieht demnach im Herbst eine Veresterung der Xantho- 
phylle. In diesen ProzeB wird nicht nur das der Menge nach uberwiegende Lutein, 
sondern auch das Violaxanthin einbezogen. Die ,,Herbstxanthophylle“ von TSWETT 
(Ber. Dtsch. botan. Ges. 26 [1908]. 94) sind Ester der Xanthophylle u. deren erste 
Zers.-Prodd. Die von TSWETT unterschiedenen Xanthophylle stehen zu den heute 
in einheitlicher, krystall. Form bekannten Farbstoffen in folgender Beziehung: Xantho- 
phyll a ist ident. mit Lutein, die Xanthophylle a ' a"  enthalten das Violaxanthin, 
vielleicht auch Isomere; das Xanthophyll (i ist noch nicht identifiziert.

H y d r o l y s e  d e s  P h y s a l i e n s  in Zeaxanthin u. Palmitinsaure gelang 
nicht bei Einw. von Chlorophyllase, Rieinuslipase, Pankreaslipase vom Schwein, 
Esterase aus Schweineleber u. frischem Hiihnereidotter. Eine Spaltung findet s ta tt 
im Verdauungstrakt der Ratten, die bei Futterung mit reinem Physalien neben viel 
unverandertem Farbstoff etwa 15% Zeaxanthin in den Exkrementen ausseheiden, 
ferner im Organismus des Huhns, das bei Futterung mit Physalien Eier legt, deren 
Dotterfarbstoff iiberwiegend aus freiem Zeaxanthin besteht.

Der gelbe Farbstoff in der Epidermis der Giinseschnabel besteht iiberwiegend aus 
Estern des Luteins. Daneben kommt etwas Carotin, aber keine freien Xanthophylle 
vor. In dor mensehliehen Placcnta iiberwiegen die Xanthophylle iiber die Carotine. 
Das Verhaltnis Carotin: Xanthophyll scheint mit fortsohreitender Entw. abzunehmen. 
Die corpora rubra Yon Kuhen sind prakt. frei von Xanthophyll u. deren Estern, ent
halten aber reichlich Carotin, wahrscheinlich fast nur jS-Carotin. Dio corpora rubra 
stellen wohl die earotinreichsten tier. Organe dar; sie enthalten durchschnittlieh
0,12% Carotin. (Ztsehr. physiol. Chem. 206. 41—64.. 18/3. 1932. Heidelberg, Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. medizin. Forschung, Inst. f. Chemie.) WAGNER-Ja u h e c g .

Elemer Schulek und Bela Kerenyi, Vber die quantiłative Bestimmung der a-Phenyl- 
cinćhoninsaure. (2-PIienylchinolin-4-carbonsaure, Alophan, Cinchoplieri) und Salicylsaurc 
bzw. Acelylsalicyteciure nebeneinander. Das Verf., dem die Atherunlóslichkeit der 
sohwefelsauren Verb. der Phonylcinchoninsaure in bestimmter H2S04-Konz. zugrunde 
liegt, ermoglicht dio gleichzeitigo Best. der Phenylcinclioninsaure u. der Salicyl- bzw. 
der Acelylsalicylsćiure. Dio Substauz wird in einigen ccm 10%ig. NaOH gel., die Lsg. 
mit W. auf 10—16 ccm aufgefiillt, u. dann tropfenweise mit dem zwoifachen Vol. 
50%ig. H2S04 versetzt. Aus der Lsg. scheidet sich die Salicylsaure gleich, dio Phenyl- 
cinohoninsaure nach 15 Min. aus. Naeli 1 Stdo. wird die Salicylsaure mit moglichst 
wenig A. extrahiert, die Lsg. eingeengt, nach Zusetzen von 20 ccm 5%ig- NaOH dor 
Rest des A. verjagt, die FI. mit W. verd. u. nach K ap p esch aar titriert (1 ccm 0,1-n. 
KBrOa =  2,3008 mg Salicylsaure). — Die sehwefelsaure Phenylcinchoninsaure wird 
in 15%ig. NaOH gel., die Lsg. tropfenweise mit 5%ig. II2S04 versetzt, bis kein Nd. mehr 
entsteht (schwach sauro R k .!), die ausgesehiedene Phenylcinchoninsaure mit A. extra- 
hiert, nach Yerjagen des A. u. nach 2 Stdn. laug dauerndem Trocknen (130°) in 30 bis 
40 ccm neutralisiertem, sd. A. gel. u. nach Abkiihlung in Ggw. von 0,5 ccm Phenol- 
phthaleinlsg. mit 0,1-n. NaOH titriert (1 ccm 0,1-n. NaOH =  24,910 mg Phenyl
cinchoninsaure). Weitere Einzclheiten im Original. (Magyar Gyógyszoresztudomanyi 
Tilrsasag Ertesitoje 8. 220—34. 15/5. 1932. Budapest, Landesinst. f. Hyg.) Sa il e r .

Fritz Arndt, Ktirzes chemisches Praktikum  fiir Mediziner und Landwirte. 14.—17. Aufl.
Berlin u. Leipzig: de G niyter 1932. (V III, 100 S.) Lw. M. 3.60.

F. E. Brown, A short course in qualitative analysis. New York: Century 1932. (345 S.)
12°. S 225.
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Friedrich Emieh, Microchemical laboratory manuał. London: Chapman & Hall 1932.
8°. 18s. 6d. net.

Edward G. Mahin, Q uantitative analysis. 4 th . ed. London: Mc Graw-Hill 1032. (639 S.)
8°. 24s. net.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

J. Grillitsch, Dekalin. Bericht iiber die Herst. u. die Verwendungseigg. des 
Dekalins ais Losungsm. fiir Laclce, Schuhkrems usw. Bestimmt wurde der Ver- 
dunstungsverlauf des Dekalins im Vergleich zu amcrikan. Terpentinol; die etwas lang- 
samere Verdunstung des Dekalins wird durch Zusatz von Terpentinol stark beschleunigt. 
(Chem.-Ztg. 56. 294—95. 13/4. 1932.) S c h o n f e l d .

Ernst Beri, SaUelfiillkorper. Sattelfórmig ausgebildete Fullkórper (D. R. P. 
522572; C. 1932. I. 264) ergeberi bei sehr grofier Oberflache (pro cbm Fiillrauin 80000
25 mm-Sattelfullk6rper mit einer Oberflache von etwa 250 qm) u. einem Ablenkungs- 
winkcl von 55—60° eine weitgehende Verteilung yon FI. u. Gas, regellose Schuttung, 
Yermcidung yon Kaminbldg. u. geringen Widerstand bei intensivem Richtungswechsel 
von Gas- u. Fl.-Stromcn. (Chem. Fabrik 5. 188—89. 1/6. 1932. Darmstadt, 
Techn. Hochsch.) _________________  R. K. Mu l l e r .

Interstate Co-Partnership Assoeiation,Dcnver, iibert. von: William J. Candlish 
und William T. Morgan, Denvcr, Filteranlage. Die naher besehriebcne Filteranlage 
dient insbesondere zum Fallen u. Filtrieren verhaltnismal3ig groBer Mengen brei- 
artiger Massen, wie sic z. B. bei der Erzverarbeitung anfallcn. (A.P. 1855280 vom 
16/9. 1929, ausg. 26/4. 1932.) D r e w s .

Hans Wittemeier, Dcutschland, Rofieręnde Filier. Die Reinigung bzw. An- 
feuchtung der rotierendcn Filter erfolgt mittels besondercr, naher beschriebener Vorr., 
welche sich auBerhalb der wirksamen filtrierenden Oberflache befindet u. entsprechend 
der Fortbewegung des Filters wirksam ist. (F. P. 721462 vom 4/7. 1931, ausg. 
3/3. 1932. D. Prior. 10/9. u. 4/11. 1930 sowie 12/2. 1931.) D r e w s .

John J. Armstrong, Crockett, Californien, Rotierendes, kontinuierlich wirkendes 
Filter. D io Anlage besteht aus einer Trommel, auf der auBen die gebogenen Filter- 
tragerelemento angebracht sind, so daB yerschiedone Filterabschnitte entstehen. Das 
Filtertragerelement ist ais cinzelno Einheit derart ausgebildet, daB dadurch die Teilung 
der Filteroberflacho bewirkt wird, u. daB die bogenfórmigen Filtertriigerelemente 
in geeignetem Abstand von der Trommel gehalten werden. Fiir jedes der Filter
abschnitte ist Druck- u. SauganschluB yorhanden. Dio Filteroberflache ist zylindr., 
sio wird dureh spiralig iiber die Tragerelemonte gewundene Drahte gebildet. Die 
Einrichtung wird niiher beschriebcn. (A.P. 1856452 vom 28/4. 1930, ausg. 3/5. 
1932.) _ D r e w s .

L’Acide Carboniq.ue Pur, Soc. An., Briissel, Herslellung von fester Kolilensaure. 
Der zwisehen dem Deckel des C02-BildungsgefaBes u. dem Gefafl selbst erforderliche 
dichte VerschluB wird durch dio Spannkraft einer geeigneten Feder bewirkt. Ebenso 
wird die D . der festen C02 durch die Feder beeinfluBt. (Belg. P. 363100 vom 19/8.
1929, Auszug vcróff. 17/2. 1930.) D r e w s .

C. T. Kingzett, Chemical encyclopaedia: a digest of chemistry and its industrial applications.
5 th . ed. London: Bailliere 1932. (1021 S.) 8°. 40 s.

IV. Wasser; Abwasser.
A. J. Markvoort und K. T. Wieringa, U ber oligodynamisćhe Wirkung der 

Metalle. Die Verss. bestatigtcn, daB Katadyn-Ag in hohem MaBe oliodynam. wirkt, 
an W. baktericide Eigg. yerleiht, wiederholt yerwendet werden kann, aber dann an 
Wrkg. abnimmt. Nicht alle Bakterien sind gleich empfindlich; Sporenbildner sind 
schwer abzutóten. Fiir die Wrkg. ist Luft (02) notig. Die Aktiyierung des W. erfolgt 
bei hóherer Temp. infolge besserer Lsg. des Ag immer sclmeller, bei 100° trat am 
Glase schwarzer Anflug von Ag20  auf. Die Keimtótung war bei 3—5° weit langsamer 
ais bei 18°, bei 28° am schnellsten. Mit 0,000 006 8%ig. AgN03 Lsg. wurde eine ahn- 
liche Wrkg. wie mit Katadyn-W. erreicht. Auch die Glaswand nimmt aus dem Katadyn-
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W. aktivierende Eigg. an, die bei Auskoehen mit verd. HN03 wieder verloren gehen. 
Alle Verss. spreclien dafiir, daB die oligodynam. Wrkg. eine Eig. der Metallionen ist. 
(Chem. Weekbl. 29 . 242—47. 16/4. 1932. Wageningen, Landbouwhoogeschool.) Gd.

0. Voigt, Trinatriumphosphat, Herstellung, Verwendung, besonders zur Wasser- 
aufbereitung. (Chem.-Techn. Rdseli. 47. 117—18. 12/4. 1932. Wiesbaden.) Ma n z .

F. Kroemer, Die Kombinaiion von Trinatriumphosphat mit anderen Entharlungs- 
chemikalien. Vf. bespricht betriebsteehn. u. apparatiye Gesiehtspunkte fiir Vorent- 
hiirtung mit Cliemikalien oder durch Schlammriickfuhrung u. Nachenthartung mit 
Phosphat. (Chem.-Ztg. 56 . 411—12. 25/5. 1932. Wiesbaden-Biebrich.) Ma n z .

John F. Skinner, Abwasserschlamm ais Dungemittel. Vortrag. Bericht iiber im 
allgemeinen giinstige Erfahrungen mit Sehlamm aus IllHOFF-Anlagen; der lufttrockne 
Schlamm enthielt ca. 2% N, wenig P20 5, ist bei faseriger u. poroser Struktur fiir 
leichten sandigen Lehmboden geeignet u. fordert Wachstum von Blatt u. Pflanze, 
weniger dor Friichte. (Sewage Works Journ. 4 . 279—82. Marz 1932. Rochester, 
New York.) Ma n z .

Gordon M. Fair und Edward W. Moore, Warme- und Energieverhaltnisse bei der 
Faulung des Abwassersclilamms. I. Der Heizwert des Schlammes. Aus alteren u. eigenen 
Vers.-Daten leitcn die Vff. zwischen dem Heizwert Q u. dem prozentualen Gliihverlust P  
dio Beziohung Q =  C P n ab, worin n —'I/3, C eine von dem relativon Energieinhalt 
der Schlammbestandteile abhangige Konstantę darstellt, dereń Wert bei Frischschlamm 
29, bei Belebtsehlamm 25 betragt. (Sewage Works Journ. 4. 242—46. Marz 1932. 
Cambridge Mass., Harvard Engin. School.) Ma n z .

C. E. Keefer und Herman Kratz, Die Wirkung von Gasen auf die Schlammfaulung. 
Bei Durchloiten yon N u. CH, ging die Ausfaulung yermutlich infolge der standigen 
Durchmischung sehneller yonstatten bei erhohter Gesamtgasmenge; Luft, C02 bewirkten 
kcino, O nicht in allen Fallon oine geringe Verminderung der Gasausbeute. (Sewage 
Works Journ. 4. 247—51. Marz 1932. Baltimore, Md.) Ma n z .

H. Wiegmann, Schulz der Wasserlaufe gegen die Einwirkung phenolhaltiger Ab
wasser im Ruhrkohlengcbiet. Geloste Phenole werden aus Mischabwasser durch biol.- 
Kliiranlagen mit beliifteten Tauchkórpern (Emscherfilter), aus Ammoniakwasser der 
Zechen durch Auswasclien mit Bzl., teerige u. dlige Stoffe aus dem Schlamm durch 
Klaranlagen fiir den EmscherfluB entfernt. (Gas- u. Wasserfach 75. 433—36. 28/5. 
1932. Essen, Emschergenossenschaft.) Ma n z .

L. H. Geer, Behandlung des Abwassers einer Seidenfabrik in South Manchester, 
Connecticut. Vortrag. An Stelle der teuren Reinigung mit Chemikalien wird das Ab
wasser der Seidenfabrikation, einer Papierfabrik u. hausliches Abwasser in Gr if f it h - 
Absetzbecken bei intermittierendem Betrieb P/a Stdn. geklart, dann in 3/t Stdn. durch 
mit doppeltem Stoffgewebe bespaimte Holzrahmen abgelassen u. in Tropfkórpern 
weiterbehandelt; der im Becken angesammelte Schlamm wird auf Trockenbeeten 
entwassert. (Sewage Works Journ. 4. 330—36. Marz 1932. South Manchester, 
Connecticut.) Ma n z .

1. Laird Newell, Nomogramm fiir die Berechnung von pu, der Alkalitat und der
Kohlensaure im Wasser. Vf. gibt ein auf Grund der Gleichung pa =  log Alkalitat 
ais CaC03-0,203-107/freie Kohlensaure berechnetes Nomogramm. (Journ. Amer. Water 
Works Assoc. 24 . 560—61. April 1932. Hartford, Conn.) Ma n z .

W. Gluchowzew, Bestimmung der Ozydierbarkeit des Wassers nach, Kubel. Fiir 
dio Best. des Pcrmanganatverbraucks bei der W.-Analyse wird empfohlen, nach 10- 
minutenlangem Kochen der 15 oder 10 ecm Vio'n- KMn04 u. 5 ccm II2SO,, 1: 3 ent- 
haltenden Probc soviel Vioo'n - Osalsiiure zuzusetzen, ais zur vólligen Entfarbung er- 
fordcrlich ist u. dann erst mit Vxo‘n- KMn04 auf Rosa zu titrieren. Dadurch wird eine 
Ersparnis an Reagens u. raschere Endtitration erreicht. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. 
angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Ssor. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 
901—02. 1931.) S c h o n f e l d .

G. Ammer, Phosphatbestimmung im Kesselhaus. Fiir laufende Phosphatbest. ist 
das Oxinverf. mangels geniigender Empfindlichkeit bei geringem P20 5-Geh., die Trii- 
bimgsmessung infolge zu langsamer Einstellung nicht geeignet. Mit der Zinnfolien- 
u. der Zinnchloriirmethodo werden bei rascher u. genauer Zugabe der Rcagenzien 
einwandfreie Ergebnisse erzielt; gefarbtes u. Si02-haltiges W. (iiber 50 mg/l) ist erst 
mit Tierkohlo zu bohandeln. Die Hydrochinonmethode wird durch F e '” , Si02 u. organ. 
Stoffe gestort, ihre Anwendung ist nicht zweckmaBig. Bei der Alkaiitatsbest. ist eine
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Beriicksichtigung des Phosphatgeh. nur bei nicdriger Alkalitat u. bobem Phosphat- 
geb. prakt. erforderlich. (Warme 55. 307—11. 7/5. 1932. Essen.) Ma n z .

A. Sulfrian, Bestimmung des Phosphatgehaltes von Rein- und, Kesselwasser im 
Kesselhaus. Dio von SPLITTGERBER empfohlene Ausfiibrung der SnCl2-Methode 
versagfc bei geringem P„06-Gch. u. bohem Si02-Geh., wenn eine genaue Ermittlung 
gerade notwendig ist, das B u d e n h e im e r  Verf. (vgl. K o p p e l , C. 1931. II. 2040) 
sehon in Ggw. von 25 mg/l Si02, so dafi bei Ruckfiihrung von Kesselwasser auch in 
Abwesenheit von P20 5 Gelbfiirbung eintritt. Vf. beschreibt ein zur Ausfiihrung im 
Kcsselhaus gceignetes Tiipfelverf., das auch dureh hohen Si02-Geh. nicht gestórt wird, 
weil der EinfluB der Si02 dureh Zusatz yon Weinsaure zur Molybdatlsg. ausgeschaltet 
wird. Das Verf. beruht auf der oxydierenden Wrkg. der Phosphormolybdansaure auf 
Benzidin unter Bldg. einer blauen, dureh reduzierte Molybditnsaure verstarkten Farbung. 
(Warme 55. 371—74. 28/5. 1932. Aachen.) Ma n z .

[russ.] B. L. Litschikow, Untersuchung der unterirdischen Wasser der USSR. 1. Lieferung.
Leningrad: S taatl. Hydrol. Inst. 1932. (128 S.). Rbl. 4.—.

V. Anorganische Industrie.
W. P. Iljinski und N. P. Lapin, Elektrólylisćhe Darstellung von Mangandioxyd. 

(Vgl. C. 1931. I. 2393.) Beschreibung der Verss. zur Feststellung der gunstigsten Be- 
dingungen fiir die Gewinnung von reinem Mn02 aus schwefelsauren MnS04-Lsgg. dureh 
elektrolyt. Oxydation, mit einem ausfuhrlichen Produktionsschema fiir die Gewinnung 
von Mn02 aus Pyrolusit. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimit- 
scheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 757—64. 1931. Leningrad, 
Staatsinst. f. angewandte Chemie.) K l e v e r .

Hans Trapp, Das Zirkonoxijd und seine Verwendung in der Technik. Die elektr. 
u. Wiirmeleitfahigkeit des Zr02 u. rober Zr-Erzo ist iiuBerst gering, eine genaue Best. 
dieser Eigg. steht noch aus. Vf. gibt einen Oberbliek iiber die Verwendung von Zr- 
Materialien (Hochspannungsisolatoren, feuerfester Stein), die Verunreinigungen der 
Zr-Erzc (Baddcleyit, Zr-Silicat, Favas) u. ihren EinfluB bei der Steinbereitung. (Chem.- 
Ztg. 56. 306—07. 16/4. 1932.) R . K . Mu l l e r .

Maurice Henri Tussau, Frankreich, Herstellung eines therapeułisch wirlcsamen 
ozemarligen Gases. Dor benutzte, naher besebriebene Hochfrcąuenzapp. besteht aus 
zwoi Teilen: einem Generator zur Erzeugung hochfreąuentcn u. hochgespannten Wechsel- 
stromes u. einer Vorr., dureh welche der 0 2 mittels des crzeugten Stromes in ein ozon- 
artiges Gas, benannt „Elcctrozon“ oder „Novozon“, iibergefuhrt wird. (F. P. 720 710 
vom 11/10. 1930, ausg. 23/2. 1932.) D r e w s .

Soc. des Produits Peroxydes, Frankreich, Elekłrolytische Behandlung ton Fliissig- 
keilen, insbesondere Reinigung von Wasserstoffsuperoxydlosungen. Die betreffende FI. 
wird in einer Diaphragmazelle behandolt, sei es im Anoden- oder Kathodenraum oder 
nacheinander in beiden. Die Reinigung von mit Sauren oder Metallen verunreinigtem 
H20 2 wird naher beschrieben. (F. P. 721507 vom 21/7. 1931, ausg. 4/3. 1932. 
Oe. Prior. 24/7. u. 18/8. 1930.) D r e w s .

Chemical Engineering Corp., New York, iibert. von: Louis Cleveland Jones, 
Greenwieh, Herstellung von fiir die Anunoniaksynthese geeignelen sauerstoffreien Stick- 
sloff-Wasserstoffgemisehen. Das aus Koksofengas o. dgl. gewonneno N2H2-Gemisch 
wird mit W. gewaschen, welches zuvor mit einem O-freien Gas zwecks Beseitigung 
seines O-Geh. behandelt worden ist; zweckmiiBig verwendet man hierzu N, u./oder H 2. 
(A. P. 1856 955 vom 11/2. 1930, ausg. 3/5. 1932.) D r e w s .

Heinrich Koppers A.-G., Essen, t)berfiihren von synthetischem Ammoniak in 
Ammoniumsulfat. Man verwendet As enthaltende H2S04, in welche man zusammen 
mit dem auf synthet. Wege hergestelltem NH3 gleichzeitig aus KohlendestUlations- 
gasen stammendes H2S-haltiges NH3 einleitet. Auf diese Weise wird das As aus der 
H2SO., gefallt. (Belg. P. 360 605 vom 14/5. 1929, ausg. 20/11. 1929.) D r e w s .

Soc. d’Etudes Scientifiąues et d’Entreprises Industrielles, Belgien, Gleich- 
zeilige Herstellung von Ammoniumphosphat und Wasserstoff. Das Verf. des Haupt- 
patents wird dahin abgeandert, daB man bei oberhalb der krit. Temp. des W. liegenden 
Tempp. arbeitet. (F. P. 39 942 vom 21/7. 1930, ausg. 19/3. 1932. Zus. zu F. P. 685 060;
C. 1930. II. 2423.) D r e w s .



418 Hv. A n o r g a n i s c h e  I n d u s t r i e . 1932. n.

A.-B. Kemiska Patenter, Landskrona, Herstellung von wasserlóslichen, das Phos- 
phorsaureradikal enthaltenden Substanzen. Unl. Orthopkosphate werden in Ggw. von 
H3POj aufgeschlossen, wobei unter Druck gcarbeitet wird. (Schwz. P. 150 904 vom 
15/6. 1929, ausg. 16/2. 1932. D. Prior. 7/7. 1928.) Drew s.

Siemens & Halske A.-G-., Berlin-Siemensstadt (Brfinder: Victor Engelhardt 
und Nikolaus Schonfeldt, Berlin-Charlottenburg), Elektrolytische Zelle fiir Halogen- 
alkalielektrolyse nach dem Amalgamverfahren, bei weleher Bldg. u. Zers. des Amalgams 
in demselben Raum erfolgt, u. wobei die Zers. des Amalgams mittels eines kathod. ge- 
sehalteten Metalles beschleunigt wird, 1. dad. gek., daB dieses Metali unmittelbar, das 
Hg dagegen uber ein nicht metali, festes, leitendes Materiał, z. B. Grapliit, mit der 
Stromąuelle in Verb. steht. — 2. dad. gek., daB ais die Zers. beschleunigendes Metali 
Cd (kompakt oder in Form eines mit ihm iiberzogenen anderen Metallkórpers, yorzugs- 
weise eines Drahtnetzes) yerwendet wird. (Hierzu ygl. Aust. P. 18 613/1929; C. 1930.
I. 2137.) (D. R. P. 549 724 KI. 121 vom 19/12. 1929, ausg. 2/5. 1932.) D r e w s .

Charles Pouyaud, Frankreich, Elektrolytische Zelle fiir die Herstellung von Chlor 
und Alkalihydrat. Anoden u. Kathoden sind in Seliieferrahmen angeordnet, welcho 
yoneinander durch nicht filtrierend wirkende Diaphragmen getrennt sind. Die gesamto 
Anordnung ist filterpressenahnlich. Im Gegensatz zu den Kathoden weisen die Anoden 
eine groBe Stromkapazitat auf. Der Widerstand der Anodo ist gleich dem Widerstand 
der Kathode. (F. P. 721208 vom 11/8. 1931, ausg. 1/3. 1932.) D r e w s .

Soc. Chimigue de la Seine, Paris, Oewinnung von Alkaliliypochloriten. Zu den 
entsprechenden wss. Lsgg. gibt man Alkalisalze gesatt. Fettsauren. (Belg. P. 363 586 
vom 7/9. 1929, Auszug yeróff. 12/3. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Udo Ehrhardt, 
Bitterfeld), Herstellung von technisch reinem Calciumchlorat, 1. dad. gek., daB das bei 
Zusatz von yorzugsweiso aquivalenten Mengen CaCl2 zu einer sd. Lsg. von NaC103 
u. bei fortgesetzter Verdampfung des Losungswassers sich ausscheidende NaCl von der 
Ca-Chloratlsg. abgetrennt u. diese auf festes Salz yerarbeitet wird. — 2. dad. gek., 
daB der Ca-Chloratlsg. in der Siedehitze weitere Mengen NaC103 zur Vervollstiindigung 
der NaCl-Ausscheidung zugefuhrt werden. — 3. dad. gek., daB das Filtrat der zweiten 
Fallung nach Abscheidung des in ihm enthaltenen Ca-Chlorats zum Filtrat der ersten 
Fiillung einer neuen Charge hinzugefugt wird. — 4. dad. gek., daB das Gemisch der 
gemiiB Anspruoh 2 abgesehiedenen Na-Salze fiir einen neuen Ansatz yerwendet wird. 
(D.R. P. 549 645 KI. 12 i vom 25/12. 1930, ausg. 29/4. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von wasserfreiem 
Magnesiumćhlorid oder dieses enthaltenden Salzgemischen. Ein Gemisch von MgO u. 
Kohle wird unter Verwendung von MgCla-Lsg. ais Bindemittel brikettiert u. mit Cl 
behandelt. Die MgCl2-Lsg. wird durch dio Einw. von HC1 auf MgO oder MgC03 erhalten. 
Die benotigte HCl-Lsg. entsteht durch Behandlung der bei der Chlorierung anfallenden 
Abgase mit W. (E. P. 369 879 vom 4/11. 1931, ausg. 21/4. 1932. D . Prioi. 2/12.
1930.) D r e w s .

Lucien Georges Laurent und Emile Jacob Baze, Algier, Oewinnung von 
Magnesiumsulfat. Dolomit o. dgl. wird mit SOa-Gas behandelt; die erhaltenen Sulfito 
werden danaeh mit Luft oxydiert. (Hierzu vgl. F. PP. 711 291 u. 715 495; C. 1931.
II. 3028 u. C. 1932.1. 1409.) (F. P. 722 563 vom 17/7.1931, ausg. 22/3.1932.) D r e w s .

Mitsui Mining Co., Ltd., Tokio, ubert. von: Yeiichi Tatsumi, Tokio und Taki- 
saburo Ikebe sowie Kojiro Okazaki, Tokio, Herstellung von reinem Aluminiumozyd. 
Das Si u. Al enthaltende Ausgangsmaterial wird mit cincm Fe-haltigen Stoff u. Kohle 
im elektr. Ofen gesehm. Das rohe A120 3 wird zunachst von dem entstandenen Ferro- 
silicium u. sodann vom C u. Ca befreit. (Hierzu vgl. Japan. P. 79 401; C. 1929. II. 
1841.) (A. P. 1853 097 vom 13/11. 1928, ausg. 12/4. 1932. Japan. Prior. 16/11. 
1927.) D r e w s .

Soda Aluminia Chemical Co., Ottawa, ubert. von: Lucius Richard Keogh 
und Noah Joseph Gareau, Ottawa, Oewinnung von Toner de, Soda und Salzsdure aus 
Ton. Der gepulverte Ton wird nach dem Calcinieren bei ca. 700° brikettiert. Die calci- 
nierten Brikette werden in einem Turm der Einw. von niederflieBendem k. W. sowio 
einem aufsteigenden Strom von Stickoxyden u. S-Oxyden ausgesetzt, so daB eine 
hochkonz. Lsg. yon A12(S04)3 erhalten wird, welehe in einem geeigneten Ofen entwassert 
u. danach partiell dissoziiert wird, wobei eine trockne, porige, zerbrockelnde, leicht 
zu brikettierende M. von A12(S04)3 anfallt. Der hierbei entwickelte W.-Dampf sowio 
das S03 werden im Turm mit den Ofengasen yermischt. Die porige M. des Al-Sulfates
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wird sodann mit Kolilc u. NaCl brikettiert u. in Ggw. yon unten zugeleitetem W.-Dampf 
zwecks Entw. von HC1 auf ca. 300° erhitzt. AnsclilieBend erfolgt Erhitzen auf Bot- 
glut. Durch die Red. des Na2S04 mit der yorhandenen Kohle entsteht neben Na2S 
noch C02, welche mit den Ofengascn entweicht u. schlieBlich zur Fallung der Tonerde 
unter Bldg. yon Na2C03 yerwendet wird. Nunmehr werden die Brikette naeh Erhitzen 
auf 900° mit uberhitztem W.-Dampf behandelt. Unter Entw. von Na-Aluminat ent
steht H2S, welches in S02 bzw. H2S04 iibergefuhrt wird. Diese dienen von neuem zur 
Behandlung von Ton. Der Na-Aluminat entlialtende Ruckstand wird gektihlt u. mit 
W. gelaugt. Die Lsg. wird sodann mit C02 behandelt, so daB Toneide u. Na2C03 erhalten 
werden. (A. P. 1854 409 yom 10/6. 1927, ausg. 19/4. 1932. Gan. Prior. 30/9. 
1926.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Teller, 
Ludwigshafen a. Rh.), Beinigen ton eisenhaltigen Aluminiumsalzlaugen gemaB D. R. P. 
520 938, dad. gek., daB man Al-Salzlaugen, die das Fe nicht ais Chlorid enthalten, 
bei Ggw. von Salzsaure oder dereń wasserlóslichen Salzen mit in W. schwer oder unl. 
organ. Lósungsmm. behandelt. — Ais geeignetes organ. Losungsm. ist Cyclohexanon 
angegeben. (D. R. P. 550 054 KI. 12 m vom 14/1. 1931, ausg. 12/5. 1932. Zus. zu
D. R. P. 520 938; C. 1931. I. 3497.) D r e w s .

Rhenania-Kunheim Verein Chemischer Fabriken A.-G., Berlin, ubert. von: 
Fritz Rothe und Hans Brenek, Berlin, Herstellung ton Aluminiumverbindungen und 
ais JDungemiitel verwcndbaren Phospliaten. Man calciniert Gemische von Al-Phosphat 
u. solchen Mengen von Alkali- u. Erdalkliverbb., daB je Mol. P20 6 2 Moll. Erdalkali- 
oxyd u. 1 Mol. Alkalioxyd vorlianden sind. Hierzu kommen noch zusiitzliche Mengen 
von 1 Mol. Alkalioxyd auf jedes Mol. A120 3. Dio Rk.-M. wird mit W. ausgelaugt. 
(Hierzu ygl. E. P. 235 860; C. 1926. I. 1023.) (A. P. 1 854 765 vom 2?/7. 1927, ausg. 
19/4. 1932. D. Prior. 4/6. 1925.) D r e w s .

Siemens & Halske A.-G., Berlin-Siemcnsstadt (Erfinder: Walter Noddack,
Berlin-Grunewald), Geuńnnung ton an Iłhcniumverbindungen angereicherten Losungen, 
dad. gek., daB man saure rheniumhaltige Metallsalzlsgg. einengt u. den hierbei an- 
fallenden, aus den Fremdmetallsalzen bestehenden Bodenkórpcr yorzugsweise frak
tioniert yon der Lsg. abtrennt. (Hierzu vgl. E. P. 332627; C. 1930. II. 2692.) (D. R. P. 
549 431 KI. 12n vom 17/9. 1929, ausg. 4/5. 1932.) D r e w s .

J. Blumenfeld, Paris, Herstellung von Zirkon-, Titanozyd o. dgl. Die Halogen- 
verbb. dieser Metalle werden in festen 1. Salzen, wie Alkalichloriden, -sulfaten usw., 
yerteilt u. mit W.-Dampf behandelt. Die M. wird erhitzt u. die calcinierten Oxyde 
des Zr u. Ti w'erden durch Losen von don Salzen getrennt. (Belg. P. 358 837 vom 
11/3. 1929, Auszug yerdff. 25/9. 1929. Tschechoslowak. Prior. 15/3. 1928.) D r e w s .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, ubert. yon: Malcolm N. Rich, East 
Orange, Trennen ton Zirkon, Tilan und Hafnium. Zur Trennung des Ti von Zr u. Hf 
werden zunachst die sauren Sulfate gebildet, welche zur Gewinnung der n. Sulfate bei 
ca. 400° getroeknet werden. Alsdann lóst man die Sulfate in W., fiigt verd. Saure u. 
danach festes krystallin. K 2S04 hinzu, entfernt den Nd. dutch Filtration u. verarbeitet 
das Filtrat auf Ti. Der Nd. enthalt Doppelsulfate von Zr u. Hf; er wird langsam in 
konz. H2S04 eingebracht. Sobald weitere Lsg. nicht mehr eintritt, wird der Nd. ab- 
filtricrt u. mit h. rauchender H 2S04 behandelt. Die erhaltene Lsg. wird mit W. verd. 
u. mit festem Alkalisulfat yersetzt sowie mit Alkalicarbonat bis zur Fallung neutrali
siert. Aus dem Filtrat wird Zr gewonnen. (A. P. 1856 264 vom 28/11. 1927, ausg. 
3/5. 1932.) D r e w s .

Ricardo Sanz, Barcelona, Herstellung ton Wismulcarbonat. Man arbeitet mit 
C02-haltigen Elektrolyten; dio Stromzufiihrung erfolgt mittels einer metali. Bi-Anodę. 
Der erschopfte Elektrolyt wird kontinuierlich abgezogen u. durch regenerierten Elek- 
trolyt ersetzt. Die Begenerierung mittels C02 erfolgt wahrend des Kreislaufes des 
Elektrolyten zwischen dem Aus- u. E intritt in das Elektrolytgefa.fi. (A. P. 1855140 
Vom 26/9. 1927, ausg. 19/4. 1932. E. Prior. 7/7. 1927.) D r e w s .

Ricardo Sanz, New York, Gewinnung ton Kupfercarbonat auf dektrolylischem 
Wege. Der erschopfte Elektrolyt wird aus dem Elektrolysebehalter abgezogen, wobei 
das ausgefallte Salz jedoch zuruckbleibt. In  demselben MaBe wie der Elektrolyt ab
gezogen wird, laBt man regenerierten Elektrolyt in den Behalter eintreten. Die Begene
rierung des Elektrolyten mit C02 erfolgt in dem Kreislauf zwischen Aus- u. Eintritt 
in den Behalter. (A. P. 1855141 yom 11/10. 1927, ausg. 19/4. 1932.) D r e w s .
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[russ.] N, M. Ssolomatin, Kochsalzelektrolyse (Gewinnung von Chlor, Wasserstoff u. Atz-
natron). Moskau-Leningrad: S taatl. Chcm.-Techn. Verlag 1932. (72 S.). Rb]. 1.—.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Oskar Lecher, Die keramische Industrie Rufilands. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 13. 

185—96. Mai 1932. Cottbus.) Sa l m a n g .
Charles F. Binns, Myrtle Kłem und Hazel Mott, Ein Versuch iiber agyptische 

Blauglasur. Entw. einer Cu-haltigen Glasurpaste. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 271 bis 
272. Mai 1932. Alfred, N .Y., State School of Ceramics.) S a l m a n g .

Edgar Littlefield, Ein Kupferblau fiir Kegel 9. Kupferblau kann bei hohen 
Tempp. erzeugt werden mittels einer sodareichen Glasur mit weniger ais 0,35 Aqui- 
valenten CaO, weniger ais 0,4A120 3. Hoher Geh. an Si02 begiinstigt die Blaufarbung. 
(Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 269—70. Mai 1932. Columbus, Ohio, Fine Art Departm. 
O. S. U.) S a l m a n g .

Arthur E. Baggs und Edgar Littlefield, Die Erzeugung und Kontrolle von Kupfer- 
rol in oxydierender Ofenatmospliare. Durch Zusatz von SiC zur Glasur oder zu einem 
Unterglasurschlicker kann man in rein oxydierender Atmosphiire Kupferrot orzeugen. 
Man kann auch scharf reduzierendc u. oxydierende Bereiche am gleichen Stiick trennen. 
(Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 265—69. Mai 1932. Columbus, Ohio.) Sa l m a n g .

—, Die Emailliertechnik. Betriebsanweisungen. (Sprechsaal 65. 407—08. 2/6. 
1932.) S a l m a n g .

H. I. Karmaus, Studien iiber einige chemische und physikalische Eigenschaften von 
Majolikaemaillen ais Funktion ihrer Zusammenselzung. Es gibt 2 Erscheinungsformen 
der Korrosion solcher Emails: Entweder treten durch zu hohen PbO-Geh. nicht ent- 
fernbare irisierende Flecken auf, oder der Alkaligeh. ist zu hoch, u. es entstehen Aus- 
bliihungon. Vf. gibt Methoden zur Best. der Auslaugbarkeit durch Saure u. W. an. 
Durch Vergleich der Priifungsergebnisse an Majolikaemails mit Alkaliborosilicaten wird 
gezeigt, daB sich in diesem besonderen Fali die an Glasern gefundenen Erkenntnisse 
auf Emails ubertragen lassen. Da die Auslaugbarkeit nicht nur vom Pb- u. Alkaligeh. 
abhangt, sondern auch von dem Geh. an anderen Oxyden, so laBt sich keine feste Be- 
grenzung fiir haltbare Majolikaemails geben. Die vom Vf. entwickelten Griesmethoden 
versagen bei anderen Emails. (Sprechsaal 65. 352—54. 370—73. 12/5. 1932.) Sa l m a n g .

K. Beyerlein, Beitrag zur Wirkung der Haftoxyde in Grundemails. Unter gewissen 
Bedingungen schlagen sich geringc Mcngen siderophiler Elemente aus ihren Oxyden 
wahrend des Einbrennens auf dem Blech nieder, z. B. auch Co u. Ni. Diese metali. 
Ausscheidungcn sind aber nicht die Ursache des Haftens, sondern unterstiitzen es nur. 
Eine elementare Abscheidung von As, Sb, Si usw. kommt nicht in Frage. Vf. neigt 
daher den alteren Hafttheorien zu, welehe das Haf toxyd ais eine Sicherung gegen Wieder- 
auflosung der Haftschicht u. ais Kontaktsubstanz fiir event. nach dem Glattschmelzen 
auftretenden 0 2 ansehen. Es ist gleichgiiltig, ob das Haftoxyd allein oder in dem Grund- 
email aufgetragen wird. Das erkliirt die Haftwrkg. von Sb2Os, das den Auftrag eines 
verhaltnismaBig gut haftenden Grundes von weiBer Farbę ermóglicht. (Keram. Rdsch.
40. 205—08. 221—22. 21/4. 1932.) S a l m a n g .

—, Einige Emaillefehler und dereń Beseitigung. (Glashiitte 62. 304—05. 319—20. 
2/5. 1932.) Sa l m a n g .

E. Franke, Die Ermittlung der Abspringfesligkeit von Emailiiberzugen auf eisernen 
Gegenstanden. (Vgl. C. 1932. I. 724.) Nach einer Besprechung der Ursachen des Ab- 
splitterns des Emails vom Eisen erwahnt Vf. das Abschlagen mittels Holzhammers, 
durch eine scliwere Kugel, die aus immer steigender Hohe fallt, u. sein Verf. des Regens 
von kleinen Kugeln. (Sprechsaal 65. 328—29. 5/5. 1932. Berlin.) Sa l m a n g .

— , Die Fortschriite der Glasindustrie im Jahre 1931. (Glashiitte 62. 283—84.
25/4. 1932.) Sa l m a n g .

W. Eitel, Studien iiber die Stromungsvorgdnge bei der vollautomatischen Glas- 
verarbeitu7ig im OwensprozefS. I. Die Schlieren sind Anzeichen der Stromungen im Glasc. 
Vf. diskutiert die Móglichkeiten der laminaren u. der turbulenten Stromung im Glase. 
Nur erstere kann vorkommen, da die REYNOLDsche Zahl nie erreicht wird wegen der 
groBen Zahigkeit. Die Schlierenfilme sind undurchbrechbar, so daB die Homogeni- 
sierung gróBten Sohwierigkeiten unterliegt. (Glastechn. Ber. 10. 121—25. Marz 
1932.) S a l m a n g .
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D. S. Beljankin und W. A.Egorow, Ober die Schulzschicht zwisehen Schamotte 
und Olasschmelze. Infolgo der hohen Temp. des Glases sintert die Schamotte. Das 
Grenzfeld gegen das Glas wird so zu einem in der chem. Zus. der Schamotte ahnlichen 
Glaae, das aus einem porzellanartigen Glase mit einem Netz von Mullitnadeln u. etwas 
Korund besteht. Diese Schieht halt durch ihre Ziihigkeit den weiteren Angriff auf die 
Schamotte auf. (Keram. Rdsch. 40. 265—69. 26/5. 1932. Leningrad.) Sa l m a n g .

1.1. Kitajgorodski und S. M. Kurowskaja, Fluchtigkeit des Fluors im Glas- 
schmelzprozep. Aus einer Unters. iiber die F-Yerluste beim Schmelzen von opt. Glasern 
ergab sich, daB die Vcrluste (51,55—56,75%) nicht auf eine Verfliichtigung des F in 
Form von SiF.,, A1F3 oder NaF (nach A g d e  u . K r a u s e ,  C. 1927. II. 2336) zuriick- 
zufiikren sind. E s muB daher angenommen werden, daB sie auf der Bldg. von Fluor- 
wasserstoffsaure oder von molekularem F3 berulien. (Ceramics and Glass. [russ.: 
Keramika i steklo] 1931. Nr. 11/12. 43. Moskau, Staatl. Inst. f. experimentelle Glas- 
forschung.) K l e v e r .

F. H. Zschacke, Der Gemengesałz. Allgemeine Ausfiihrungen. (Glashiitto 62. 
356—58. 23/5. 1932.) Sa l m a n g .

Paul F. Collins, Eutektische Glaser ais HilfsflufSmitlel in keramischen Massen. 
(Vgl. C. 1932. I. 1566.) Durch Zusatz geringer Mengen von glasurahnlichen Massen 
kann die Brenntemp. oft stark gesenkt werden. In solchen Massen ist bessere Entw. 
von Mullitnadeln beobachtct worden, ais in feldspatreichen Massen. (Ceramic Ind. 18. 
294—95. Mai 1932. Ohio State Univ.) Sa l m a n g .

P. P. Budników und w. G. Popow, Eisenverbindungen ais Mineralisatoren der 
Umwandlung ton Kaolinit in Mullit und von Quarz in Tridymit. (Chem. Journ. Ser. B. 
Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shumal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 4. 607—10. 1931. — C. 1932. I. 274.) K l e v e r .

— , Sinterkorund, ein neticr keramischer Werkstoff. (Keram. Rdsch. 40. 270—71.
26/5.1932.) Sa l m a n g .

Jacob Klug, Feinsleinzeug. Betriebsanweisungen. (Sprechsaal 65. 366—67. 
383—85. 403—04. 19/5. 1932.) Sa l m a n g .

P .P . Budników und W. Muller, Das AusdehnungsverhaUen von Tscliassow-Jar- 
Schamołlesleinen bei hohen Temperaturen. Wiedergabe von 6 Ausdehnungskurven, die 
stark yoneinander abweichcn, so daB sie ein Mittel zur Auswahl der Steinsorten dar- 
stellen. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 13. 153—57. April 1932. Ukrain. Feuerfest- u. Zement- 
trust.) S a l m a n g .

Wilhelm Jaedel, Die Mahltrocknung in der Zementindustrie. Diskussion uber Mahl- 
anlagen. (Tonind.-Ztg. 56. 536. 23/5. 1932. Magdeburg.) Sa l m a n g .

Karl Tremmel, Verdnderung des chemischen Widerstandsvermogens des Portland- 
zements gegen Wasser durch Vermischen mil verscliiedenen Zusatzmitteln. Allgemeine Aus- 
fuhrungen. (Zement 21. 319—20. 2/6. 1932.) Sa l m a n g .

K. Koyanagi, Neuere Forschung iiber die Hydratation von Portlandzemenł. IX. bis 
X. Mitt. Hydratation von Kalkaluminat in Portlandzemenł. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 34. 452 B—58 B. Nov. 1931. Chichibu Cement Co. — C. 1932. I. 
435.) S a l m a n g .

F. W. Meier, Ober die Schnellbestimmung der Hydraulefaktoren in Zementen und 
Zemenlrohstoffen. Durch Anwendung der Perchlorsauremethode zur Best. yon Si02, 
der Oxinmethode zur Best. der Sesquioxyde u. der Filtrationsmethode zur Best. des 
Kalks ist die Schnellbest. der Hydraulefaktoren in Zementen u. Rohmehlen einfach u. 
genau durchfiihrbar. Auch die Best. von MgO u. S03 ist leicht mittels Filtration. 
(Zement 21. 287—91. 305—08. 19/5. 1932.) S a l m a n g .

H. Vierheller, Zur Kennlnis des Tmierdezements. Verhallen von Morlel und Beton 
bei hoher Aufientemperalur. (Vgl. H a g e r m a n n , C. 1932. I. 860.) Vf. bestreitet die 
Fcstigkeitsschadigungen bei Betons aus Tonerdezement. (Tonind.-Ztg. 56. 470—71. 
2/5. 1932.) Sa l m a n g .

Erich Weise, Die giinstigste Żuteilungsweise der Betoneinzelstoffe und das Sand- 
łrankungsverfahren. Das Zumessen der Bindemittel muB durch automat. Waagen er- 
folgen. Sonst śind genaue Bedingungen innezuhalten. Die Wagungen miissen bis auf
0,4% genau sein. Dem Sandtrankungsverf. wird keine groBe Bedeutung zugemessen. 
(Zement 21. 202—04. 233—37. 7/4. 1932. Berlin-Stadtentwasserung.) Sa lm a n g .

Luz David, Baustoffeigenschaften beim Betonieren mit warmem Beton. Warm 
zubereiteter Beton hat keine EinbuBen an Festigkeit. (Zement 21. 281—82. 12/5. 
1932.) Sa l m a n g .
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J. W. Powers, Kuhlraum fiir Zementpriifungen im Strapenbaulaboratorium in 
Arizona. Bauarfc u. Einrichtung eines kiinstlieh gekiihlten u. feucht gehaltenen Raumes, 
in dem wahrend der Sommermonatc Zement- u. Mortelpriifungen vorgenommen werden, 
werden beschrieben. (Engin. News-Record 108. 297. 25/2. 1932.) H o sc h .

F. E. Richart, P. M. Woodworth und R. B. B. Moorman, Versuche iiber die 
Stabililat von Betonmauem. Die Druckfestigkeit aller groBen Mauern betrug 26 bis 
65 kg/qcm. Sie war von der Festigkeit der Bauelemente u. nicht yon der des Mórtels 
abhiingig. Das Verhaltnis der Druckfestigkeit der Mauern zu der der 60 Tage alten 
Elemente war etwa 0,53, das groBer zu ltleinen Mauern 0,91. Diese lassen sich also 
vorteilhaft fiir Verss. benutzen. Die Biegefestigkeit war eine Funktion der Adhasion 
der Bauelemente u. des Mortels. Die Zugfestigkeit lag bei 1,5—4 kg/qcm. Wurde der 
Druck auf %  statt auf der Mitte der Mauer ausgeubt, so sank die Druckfestigkeit auf 
etwa 76%. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31. Part II. 661—89. 1931. Univ. 
of Ul.) _________________  S a l m a n g .

Arnold Bolland und Stefan Bolland, Krakau, Fdrben ton Zement fur Kontróll- 
zwecke. Dem Zement wird wahrend der Herst. (der Vermahlung) eine entsprechende 
Menge einer in W. 11. fein gemahlenen Farbę (organ. Farbstoffe oder KMn04) zugesetzt. 
Nach Auflosung kann durch die Farbtiefe der Zementgeh. im Beton festgestellt werden. 
(Poln. P. 13189 vom 18/3. 1929, ausg. 15/4. 1931.) S c h o n f e l d .

Antoni Eiger, Warschau, Verfaliren und Vorrichtung zur unmiltetbaren Aus- 
nutzung des beim Herstellen von Zement nach dem Napverfahren gebildeten Wasserdampfes. 
Der Rohschlamm wird mit Dampf von ca. 400° getroeknet; zweckmaBig wird der 
zerstiiubte Schlamm vor Zufiihrung zur Trockentrommel auf 80—100° vorgetrocknet, 
der dabei gebildete W.-Dampf abgezogen, gereinigt u. iiberhitzt. (Poln. P. 13 217 
Tom 8/3. 1929, ausg. 25/4. 1931.) S c h o n f e l d .

Zakłady Elektro w Łaziskach Górnych, Sp. z. o. p., Polen, SchmeJzzement. 
Sclilacke, insbesondere Steinkohlenschlacke, wird mit Kalle, gegebenenfalls unter Zusatz 
von Dolomit geschmolzen. Z. B. werden 100 Teile Schlacke, enthaltend 49% Si02> 
7% Fe20 3, 41% A120 3 u. 3% CaO, mit 200—270 Teilen CaO verarbeitet. (Poln. P. 
13125 vom 2/8. 1929, ausg. 10/4. 1931.) S c h o n f e l d .

Hessen-Nassauischer Huttenverein, Oberscheld, Dillkreis, Verfahren zur Her- 
steUung schaumiger Trockenschlacke, da-d. gek., daB einer beweglichen Muldę ein zum 
Aufblahen der fl. Schlacke ausreichender Wasserstrom zugefuhrt u. dariiber der fl. 
Schlackenstrom gebracht wird u. daB ein Kuhlmittel auf die Oberflaehe des Schlacken- 
stromes gebracht wird. — Man laBt die Schlacke z. B. auf den Kranz eines sich drehenden 
Rades flieBen, in dem muldenartige Vertiefungen angebracht sind, in die man W. 
einflieBen laBt. Die Kiihlung an der Schlackenoberflache erfolgt durch W., Dampf oder 
PreBluft. (Schwz. P. 149 754 vom 24/9. 1930, ausg. 1/12. 1931.) Ge is z l e r .

,,Kolloidchemie“ Studienges. m. b. H., Robert Lenzmann, Martin March, 
Hamburg, Johannes Benedict Carpzow, Boernsen, und Hermann Sanders, London, 
Herstdlung von Baustoffen. Zu E. P. 317919; C. 1930. I. 1849 ist nachzutragen, daB 
der Zusatz der Oxyde bzw. Salze 5% iibersteigt. (Dan. P. 41 331 vom 24/5. 1928, 
ausg. 23/12. 1929.)' D k e w s .

Celotex Co., V. St. A., Baufcorper. Aus warmeisolierenden Stoffen hergestellte 
Platten o. dgl. werden ein- oder beiderseitig mit einem wasserabweisenden Klebstoff, 
ivie Asphalt, bestrichen, auf diesem eine frisch bereitete feuchte Mischung von Asbest 
u. Portland-, Sorelzement o. dgl. aufgetragen, der Błock einem kraftigen PreBdruck 
unterworfen u. dieser bis zum Abbinden der zementhaltigen Oberflachenschicht aufrecht. 
erhalten. (F. P. 717 678 vom 27/5. 1931, ausg. 12/1. 1932. A. Prior. 11/11. 1930.) Kii.

Pierre Moyse, Frankreich, Baukorper. Zement wird mit etwa der gleichen Menge 
gepulverter Abfalle von der Verarbeitung bzw. Herst. von naturlicher oder kiinst- 
licher Perlmutter, sowie etwa 10% Farbstoffpulver gemischt, die ilischung mit W. an- 
gemaeht, unter Druck geformt u. nach dem Abbinden poliert. Die Erzeugnisse dienen 
ais schmiickende Wandbelage u. dgl. (F. P. 717766 vom 23/9. 1930, ausg. 14/1. 
1932.) __________________  K u h l in g .

Paul Herrmann, t;bcr JIórtel und Beton. Unter bes. Beriicksichtigung d. Forschgn. u.
Erfahrgn. d. Techn. Untersuchungsamtes der S tadt Berlin. Berlin: Allg. Industrie-VerL
1932. (121 S.) gr. S°. Lw. nn M. 9.—.
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vn. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
A. W. Ssokolow, Uber zusammengeselzle idelseitige Dungemittel. Besprechung dor 

Wrkg. der versckiedenen Gruppen yon Mischdiingern. (Dungung u. Ernto [russ.: 
Udobrenie i uroshai] 1 9 3 1 . 640—46.) SCHONFELD.

E. W. Bobko, Uber das Studium von Kombinationsdungemilteln. Es wird gezeigt, 
daB die Unters. von kombinierten Diingemitteln nach der Methode des Dreieck- 
diagramms zu erfolgen hat, ausgehend von einer bestimmten Grenze der Sum m ę der 
Nahrmittel. (Dungung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 19 3 1 . 646—51.) S c h o n f .

Julius Stoklasa, Biochemisclie Studien uber die Beschleunigung der Abbauprozesse 
der organischen Subslanzen des Slallmistes im Boden. Durch Impfung des Stallmistes 
mit bestimmten Bakterien aus den Exkrementen bestimmter Larven kann dio Zers. 
von 4 Jahren auf 1—2 Jahre yerkiirzt werden. (VSstnlk Oeskoslovenske Akad. Zo- 
medćlakć 8. 219—22. 1932.) Ma u t n e r .

S. C. Vandecaveye, Der Einfluji von Stalldung und gewissen Dungemitleln auf die 
mikrobiologische Taligkeit in jungem Torf. Junger Torfboden wird gedungt mit Stall
dung, sterilisiertem Stalldung, Weizenstroh, Superphospliat, Natronsalpeter u. Kalk. 
Die Veriinderung in der mikrobiologischen Tiitigkeit wird durch Bakterienauszahlungen 
bestimmt u. durch Best. der C02-, N 03- u. NH3-Entw. in den einzelnen Proben. Die Bak- 
terienflora des Torfes wurde durch Stalldung nur wenig beeinfluBt. Das geringe An- 
wachsen der Bakterienzahl ist auf dio leicht assimilierbaren C- u. N-Verbb. des Stall- 
dungs zuriickzufuhren. Die kunstlichen Diinger bewirkten keine Veriinderungen, nur 
Kalk fórderte die C02-Entw. (Soil Science 33. 279—99. April 1932. Washington, Agri- 
cultural Experiment Station.) W. S chtjltze.

S. C. Vandecaveye, Beziehung der Rnolkhenbakterienart und Dungerbehandlung 
zum Knóllchenansatz und Wachstum der Luzeme. Wachstumsyorss. auf Boden, die ais 
nicht luzernofahig gelten. Die Saat wurde yorher mit den yerschiedenen Kulturen 
geimpft. Dio Art des Stammes hatto wenig EinfluB auf das Wachstum. Drainage u. 
geringe Bodenversauerung beoinfluBtcn den Ertrag nur wenig, mehr dagegen eine 
reichlicho Stallmistgabe u. kiinstliehe Dungung. (Journ. amer. Soc. Agronomy 24 . 
91—103. Febr. 1932.) W. S c h u l t z e .

J. Mitchell, Vorlaufige Untersuchung zur Bestimmung der verfugbaren Phosphor- 
saure in Boden iion Saskatchewan. P205-Bestst. in Bodenausziigen, dio mit einer 
Pufferlsg. aus KHS04 u. K2S04 hergestellt wurden. Boden mit weniger ais 20 mg 
P 20 5 pro kg lieferten bei P20 6-Diingung hohe Ertragssteigerungen, solche mit mehr 
ais 40 mg P 20 6 gelten kaum noch ais bedurftig. (Scient. Agriculture 12 . 346—51.
Febr. 1932. Univ. of Saskatchewan.) W. S c h u l t z e .

C. Kriigel und c. Dreyspring, Die Disharmonie des Nahrstoffverhaltnisses infolge 
PJwsphorsauremangel und verstarkter Stickstoffanwendung. Dio P 20 6-Armut der deut- 
schen Boden beruht auf dem Riickgang im Verbrauch yon P 20 5-haltigen Diingern. 
Wahrend der Verbrauch an N- u. K sO-haltigen Diingern seit 1913/14 um 93 bzw. 44% 
zugenommen hat, weist der entsprochende P20 5-Verbraueh einen Riickgang von 18% auf. 
Der Nahrstoffentzug durch die Pflanzen erfordert eino Niihrstoffnachlieferung von 
N : P 20 5 =  1: 2,5. Sie betragt in Wirklichkeit fiir Deutschland nur N : P20 5 =  1: 1,26, 
in den meisten anderen Staaten dagegen 1: 3,0. (Superphosphate 5. 69—75. April 1932. 
Hamburg.) W. SCHULTZE.

V. Vincent, Das Calciumchlorid in der Landwirtschaft. CaCl2 entsteht im Boden 
duroh Umsetzung des Kalkes mit frischem Chlor, welches aus den Chloriden zuriiek- 
bleibt, dereń Kationen durch die Pflanzen absorbiert werden. Es ist zu Austauschrkk. 
mit organ. u. insbesondere anorgan. Kolloiden befahigt. Dies geht auoh aus Bodenaus- 
schiittelungen mit CaCl2 hervor, die mit Boden yon yerschiedener Zus. u. geolog. Her- 
kunft angestellt wurden. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 816—22. Marz 1932.) W. Sch.

S. O. Worobjew, Kochsalz ais Mittel gegen das Friihjahrsniederlagem von Winter- 
saałen. NaCl-Diingung fiihrt zur Verfestigung des Strohs u. wirkt aucli auf das Aus- 
sehen des Weizenkorns giinstig. (Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 19 3 1 . 
660—61.) SCHONFELD.

Eichinger, Karloffelscliorf und Diingung. Fiir das Auftreten des Kartoffelschorfes 
sind maBgebend: Witterung, Sorte u. Bodenrk. Feldyerss. ergaben bei einer Diingung 
mit Chlorkali, Thomasmehl u. Natronsalpeter den hóchsten Schorfbefall. Wurden 
diese 3 Dungemittel nacheinander durch Kaliumsulfat, Superphosphat u. Ammonsulfat 
(physiolog. saure Diinger) ersetzt, so konnte der Schorfbefall fast ganz eingedammt

2 8 *
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werden. Fiir die Einschrankung der Sehorfbldg. dureh vorherige Stallmistdungung 
gibt es noeb keine Erklarung. (Fortschr. d. Landwirtsch. 7- 193—95. 1/4. 1932. 
Pfórten, N.-L.) W. S c h u l t z e .

W. C. 0 ’Kane, Próbleme und Entwicklungen bei der Insektenbekampfung dureh 
Chemikalien. Sammelbericht iiber die Entw. der Schadlingsbekiimpfung. Es ist notig, 
daB die Technik mit dem Entomologen u. Pathologen Hand in Hand arbeitet. (Journ. 
econ. Entomology 25. 232—43. April 1932. Durham, N. H.) Gr im m e .

E. Wedekind und K. Mdbius, Systematische Untersuchungen iiber Kontaktgifte 
zur Bekdmpfung ton Forstschadlingen. II. (I. Mitt. vgl. C. 1931. II. 3245.) Verss. mit 
verschiedenen Chlorbenzolen zeigten, daB diese mehr oder minder starkę Atemgifte 
sind, doch steigt die Giftigkeit nicht mit dem Cl-Gch., scheint vielmehr vom Dampf- 
druck abzuhangen. (Mitt. Forstwirtsch. u. Forstwiss. 1931. 567—73. Sep.) Gr im m e .

J. W. Bulger, Beitrdge zur Kenntnis der Toxizitdt ton Magengiflen bei Insekten. 
Zusatze von Ca(OH)2 oder Ca-Caseinat yerstarken die Toxizitat von saurem Pb-Arseniat, 
desgleicben von prazipitiertem Schwefel, wahrend trockne Bordeausbriihe u. Fe(OH)3 
abschwachend wirken. (Journ. econ. Entomology 25. 261—68. April 1932. Takoma 
Park, Md.) Gr im m e .

George Hockenyos und John Lilly, Toxizitdtsversuche dureh hypodermische Ein- 
spritzungen bei Larten ton Celerio lineata. Die Verss. ergaben, daB gewisse tox. Kórper 
in Lsg. ein Wirkungsoptimum haben, welches jedoch nicht mit der Konz. iiberein- 
zustimmen brauebt. Fiir Nicotinsulfat liegt die optimale Verdunnung bei beginnender 
Hydrolyse. Ob die Wrkg. dem Grad der Ionisation parallel lauft, ist noch nicht ein- 
deutig geklart. Bei Injektionen hangt die Schnelligkeit der Wrkg. von der Entfernung 
der Injektionsstelle vom Kopfe ab, wobei ein EinfluB yon Temp. u. pa sich kaum 
bemerkbar macht. (Journ. econ. Entomology 25. 253—61. April 1932.) Gr im m e .

D. F. Murphy und C. H. Peet, Insekticide Wirkung aliphatischer Tliiocyanate.
I. Aphis. Eine 0,0625°/oig. Lsg. des Thiocyanats in 0,25%ig. Seifenlsg. ergab eine Ab- 
totung von 98,5S°/o, die gleiche Konz. in 0,5%'g- Penetrollsg. eine solche von 99,0°/o 
der behandelten Blattlause Aphis rumicis. (Journ. econ. Entomology 25. 123—29. 
Febr. 1932. Bristol [Pennsylvania].) Gr im m e .

Gr. H. Cunningham, Obstbaumspriizung in Neuseeland. Besprochcn werden die 
schwefellialtigen Mittel. (New Zealand Journ. Agricult. 44. 177—86. 21/3. 1932. 
Palmerton North.) Gr im m e .

S. Jenćić, Das Obstbaumcarbolineum ais Inseklicid tom physikalisch-chemischen 
Slandpunkte. Angaben iiber die Zus. von in Jugoslawien im Handel befindlichcn Carbo- 
lineen (Arborin, Dendrin, Drvorin, Karbokrimp, Lohsol), iiber die Bedeutung der 
Emulsionsbestandigkeit der Prodd. u. ihres Netzvermógens. (Arhiv Herniju Farmaciju 
Zagreb 4. 176—94. 1930.) S c h o n f e l d .

C. E. Petch, Erwiderung an Burrill und Parris betreffend die Verwendung ton 
Galciumcyanid-Rohleinolmischungen zur Bekdmpfung des rundkópfigen Apfelbohrers. 
Fehlschlage, welche B u r r il l  u. P a r r is  (C. 1932. I. 438) erlitten, sind auf falsehe 
Anwendung zuruckzufiihren. (Journ. econ. Entomology 25. 121—22. Febr. 1932. 
Hammingford [Que.].) Gr im m e .

Ray Hutson, Die Bekdmpfung des Kirschbohrers (Coleophora pruniella) dureh 
Spritzungen in der Ruhezeit und andere Spritzungen. Die Bekampfung kann in der 
Ruhezeit dureh starkę Ol- oder Teeremulsionen erfolgen. Am besten bewahrten sich 
Spritzungen mit Nicotin oder Derrisol zusammen mit Schwefelkalkbriihe. (Journ. 
econ. Entomolog}' 25. 116—20. Febr. 1932.) Gr im m e .

Thomas J. Headlee, Weitere Versuche iiber den EinflufS elektromagnetischer Wellen 
auf Insekten. (Ygl. C. 1932. I. 693.) Boden erwarmt sich unter dem EinfluB elektro- 
magnet. Wellen merklich je nach seinem W.-Geh. Trockner Boden "wird kaum be- 
einfluBt. Bestrahlung voa Apfelbaumen bewhkte einen 50%ig- Ruckgang im Insekten- 
befall. Die Steigerung der Lichtintensitat nach dem Violett des Spektrums hin erhoht 
die Wrkg. auf die Insekten, wahrend ein Abfall nach Rot stattfindet. (Journ. econ. 
Entomology 25. 276—88. April 1932.) Gr im m e .

Aasulv Loddesól, Eine neue Abdnderung der dreizelligen Elektrodialyseapparalur. 
Abb. u. Beschreibung der neuen Apparatur, mit der gut reproduzierbare Messungen 
durchgefiibrt wurden. Ais Kathodenmembran dient Pergament, ais Anodenmembran 
Cellophan. Gute Kiihlvorr. Die Elektroden bestehen aus Platin-Rhodiuin. (Journ. 
amer. Soc. Agronomy 24. 74—81. Jan. 1932. Cornell Uniy. Ithaca.) W. Sc h u l t z e .
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Aasulv Loddesol, Faktoren, wełche die Menge der elektrodialysierbaren Ionen 
beeinflussen, die aus einigen Boden freigemachl werden. Es wird untersueht, in welcher 
Weise Veranderungen in der Konz. der Bodensuspension, im Abstand der Elektroden, 
in der Spannung u. im Membranmaterial die t)bereinstimmung der Ergebnisse u. die 
Abkiirzung der Versuebsdauer beeinflussen. Ferner Best. der austauschfahigen Ionen- 
menge durch Extraktion mit Ammoniumacetat. Die Ergebnisse werden miteinander 
yergliclien. (Soil Science 33. 187—212. Marz 1932.) W. Sc h u l t z e .

W. Bolivar Byers, Bemerkungen zur volumelrischen Bestimmung der Phosphorsdure 
in Diingemitteln. Beschreibung eines Verf., nach welchem die genaue Best. der H3PO., 
in Diingemitteln durch Titration mit NaOH unter Verwendung yon Phenolphthalein 
ais Indicator moglich ist. Sind organ. Stoffe zugegen, so rnuB mit H,SO., unter Zusatz 
yon NaN03 digeriert werden. (Chemist-Analyst 21. Nr. 2. 14—15. Marz 1932. Golds- 
boro, N. C.) L. W o l f .

P. L. Hibbard, Einflup der Art des Schiittelns auf die von Wasser aus Boden lieraus- 
geloste Menge von Phosphaten. Aus Tonboden wird stets ungefahr dio gleiche P 0 4- 
Menge von W. gel., unabhangig von der Art des Schiittelns, wahrend boi sandigen 
Boden die gel. P 0 4-Mengen stark von der Art des Schiittelns abhangen. (Science 75. 
464—65. 29/4. 1932. Uniy. of California, Division of Plant Nutrition.) L o r e n z .

Gyorgy Varałlyay, WeitereErfahrungen mil der Aspergillusmetliode. (Vgl. C. 1932.
1.1570.) Es wird gezeigt, daC der Geh. der Boden an 11. P mitHilfederAspergillusmethode 
ebenso gut fcststellbar ist wie mit den bisher angewandten Methoden. Vf. fiihrt Falle an, 
in welchen Boden, die nach yersehiedenen Methoden sich gleichfalls ais P-arm zeigten, 
auf P-Diingung auf dem Felde doeh nicht reagierten. Die Erscheinung wird mit der 
starken P-Absorption dieser Boden erklart. (Mezogazdasagi-Kutatasok 5. 119—26. 
April 1932. Sopron [Ungarn], Stadt. chem. Versuehsstat.) S a il e r .

H. Niklas, G. Vilsmeier und H. Poschenrieder, Der Einflufi des Kalkgehalłes 
auf das Aspergilluswachstum bei der Priifung des Kalidungebediirfnisses der Boden. (Vgl. 
C. 1932. I. 864. 3485.) Kalkfreie Boden lieferten bei steigenden Kalkzusatzen zu hohe 
Mycelgev/ichte. Diese Tatsache mu3 bei der Auswertung der Ergebnisse von kalk- 
haltigen Boden berucksichtigt werden. GesetzmaBige Normen konnten noeli nicht auf
gestellt werden. (Ztschr. Pflanzenerna.hr., Diingung, Bodenkunde. Abt. A. 24. 167—78. 
1932. Weihenstephan, Agrikulturchem. Inst.) W. S c h u l t z e .

Ignaz Kreidl, Wien, Verfahren zur Herstellung von Bestdubungsmittcln fur Pflanzen- 
sehulzzwecke und Saatguibeizung, dad. gek., daB feste kolloide, zweekmaBig quellbare 
Korper mit Lsgg. oder Emulsionen yon Fungiciden, Insekticiden o. dgl. so gesatt. 
werden, daB ihre Adsorptionsfahigkeit aufgehoben ist u. die so behandelten Korper 
fiir sieli allein oder im Gemenge mit anderen yerstaubbaren, insbesondere swl. bzw. 
unl. Insekticiden oder Fungiciden yerwendet werden. Die Suspensionen oder Emul- 
sionen konnen auch neben den swl. oder unl. Mitteln 1. Bestandteile enthalten. (D .R.P. 
544068 KI. 451 yom 14/3. 1928, ausg. 13/2. 1932.) Gr a g e r .

Josef Madl, Haidmiihle, Bayerwald, Verfahren zur Fórderung des Pflanzen- 
wuchses, dad. gek., daB eine breiige M. yon Kalk u. Torfmehl auf den Kulturboden 
aufgetragen wird, so daB nach dem Trocknen der M. eine am Boden haftende zusammen- 
liangende regendurchlassige Haut entsteht, die ais Warmeregulator dient. (D. R. P. 
548 536 KI. 45 f vom 8/3. 1931, ausg. 20/4. 1932.) Gr a g e r .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaffc fiir elektrochemisclie Industrie G. m. 
b. H., Miinchen (Erfinder: Felix Kaufler und Franz Xaver Schwaebel), Verfahren 
zur Herstellung von Bariumarsenat zur Scluidlingsbekampfung, dad. gek., daB man 
eine wss. Lsg. yon H3As04 u. Ba-Salz mit einer alkal. Neutralisationsfl. yereinigt. 
Z. B. laBt man eine wss. H3As04-BaCl2-Lsg. in verd. koehende NaOH unter kraftigem 
Riihren eintropfen. Der erhaltene Nd. ist yollig gleichartig u. besitzt groBe Sohwebe- 
fahigkeit. (D. R. P. 545 741 KI. 451 vom 30/11. 1930, ausg. 4/3. 1932.) Gr ag er .

Walther Lange und Carl Frederiek Ludwig Lange, Esbjerg, Danemark, Schiid- 
lingsvertilgungsmiltel, bestehend aus K,Cr20 ;, K2C03 u. Alaun, zweekmaBig im Ver- 
haltnis yon 2 :1 :1 . Zur Verwendung werden 3 Teile der Mischung in 20 Tin. W. 
auf gel. (E.P. 364 503 yom 11/6. 1931, ausg. 28/1. 1932. F. P. 718 260 vom 30/5.
1931, ausg. 21/1. 1932.) ' Gr a g e r .

Karl Christian Felix Paul Zahn, Quakcnbriick, Karl Heinrich Albert Paul 
Zahn, Detmold, Maria Albertine Magdalene Zahn, Aachen und Anselm Zahn, 
Duderstadt, Yerfahren zur Insektenschadlingsbekdmpfung, dad. gek., daB nach bekannten
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Vernebclungs- bzw. Verstaubungsmethoden in getrennten Arbeitsgiingen zwoi pulver- 
fórmigo oder fl. Stoffe von groBerer oder geringerer insektieider Wrkg., welche beim 
Zusammentreffen unter Entw. eines gasfórmigen insektieiden Kórpers miteinander 
in Rk. treten, zur Anwendung gebracht werden. Z. B. CC14 mit Aminobenzol in alkoh. 
Kalilauge zu Phenylearbylamin oder A. mit K2Cr20 7 oder KMn04 zu Acetaldehyd. 
(D .R .P. 543 248 KI. 451 vom 1/11. 1928, ausg. 3/2. 1932.) Gr a g e r .

Schering-Kahlbaum A. G., Berlin (Erfinder: Herbert Sckotte und Karl 
Gornitz), Yerfahren zur Herstellung von Schddlingsbekampfungsinitteln. Verf. zum 
Verbessern der Eigg. pflanzlicher pulverf6rmigcr, zur Herst. yon Sehadlingsbekampfungs- 
mitteln geeigneter Stoffe, dad. gek., daB man in kinreichend zerkleinerten vegetabil. 
Prodd. durch chem. Behandlung Ndd. erzeugt u. das erforderlichenfalls getrooknete 
Materiał yermahlt. Ais Ndd. kommen z. B. CaS04, BaS04, CaC03 oder Ca(COO)., 
in Erage. Die erhaltenen Prodd. lassen sich ausgezeichnet yermahlen. (D. R. P. 543308 
KI. 45 1 vom 23/12. 1930, ausg. 4/2. 1932.) Gr a g e r .

Th. Goldschmidt A.-G., Essen-Buhr, Schddlingsbekdinpfungsmittel, gemiiB Patent 
514 775, bestehend aus einem vorzugsweise fl. Gemiseh von Alkylenoxyden, insbesondere 
Athylenoxyd, u. C02, dad. gek., daB es bezogen auf seinen Geh. an Alkylenoxyd, gleiche 
oder geringere, vorzugsweise 50—10% 0(lcr weniger betragende Mengen an C02 enthalt. 
Bei der schnellen Verteilung im Baum besteht bei solchen Gemiselien keine Ent- 
zundungsgefahr. (D. R. P. 543 307 KI. 45 1 vom 14/12. 1930, ausg. 4/2. 1932. Zus. 
zu D. R. P. 514 775; C. 1931. II. 1478.) Gr a g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Schddlingsbekampfungsmitlel, 
bestehend aus Molekiilverbb. von halogcnierten, hydroxylhaltigen aromat. Verbb. 
bzw. ihren Alkalisalzen mit aliphat. Aminoalkoholen — Z. B. verwendet man eine 
Mischung aus 50 Gewichtsteilen Trichlorphenol u. 50 Gewichtsteilen Aminoisopropyl- 
alkohol oder aus 70 Tin. Trichlorkresol u. 30 Tin. Aminodthylalkohol oder aus 163 Tin. 
2,6-Dichlorplienol, 40 Tin. NaOH, 333 Tin. Monooxypropylamin u. 204 Tin. H20. 
Die Mischungen bzw. ihre wss. Lsgg. haben insekticide, fungicide u. baktericide Eigg. 
(Oe.P. 126151 vom 2/5. 1930, ausg. 11/2. 1932. D. Priorr. 15/5. 1929 u. 6/3.
1930.) Sa r r e .

Imperial Chemical Industries Ltd., Verfahren zur Herstellung von Insektieiden in
fester Form. Ein leicht verharzendes Ol, wie Lein- oder Fischól, wird mit SCI, be
handelt, nachdem es mit einer insektieiden Mischung eines fl. KW-stoffs, wie o-Dichlor- 
benzol, a-Chlornaphthalin oder Tetrachlorathan, mit einem festen KW-stoff, wie p-Di- 
chlorbenzol, Hexaehlorathan oder Naphthalin, vermischt worden ist. (F. P. 721607 
yom 17/8. 1931, ausg. 5/3. 1932. E. Prior. 23/8. 1930.) Gr a g e r .

,,Le Fly Tox“, Paris, Frankreich, Insekticid. Pyrethrum wird mit Glykol (I) oder 
Deriw. desselben extrahiert, wobei man z. B. ein Gemiseh yon I  u. Athylglykol ver- 
wenden kann. Man kann auch zunachst mit einem KW-stoff extrahieren u. aus dem 
Extrakt die wirksamen Stoffe mit I  abtrennen. Die I-Extrakte haben den Vorteil 
yor den sonst iiblichen KW-stoffextrakten, nicht entflammbar zu sein. (E. P. 369 140 
yom 26/8. 1931, Auszug veroff. 7/4. 1932. F. Prior. 26/11. 1930. F. P. 722325 vom 
26/11. 1930, ausg. 15/3. 1932.) A l t p e t e r .

Rohm & Haas Co., Philadelpliia, V. St. A., Insekticid, bestehend aus einem 
organ. Tliiocyanat, dessen organ. Rest eine oder mehrere negative Gruppen enthalt, 
z. B. Carbonyl-, Ather- oder Estergruppen. Beispiele: Amyl-, Cyclohexyl-, sek. Octyl- 
u. /J-Athoxyathylthioeyanacetat, Amyl-, Butyl-, Cyclohexyl-, sek. Octyl- u. /3-Athoxy- 
athyl-/i-tliiocyanopropionat, die )S-Thiocyanoderiyv. der Monoalkylather des Diathylen- 
glykols usw. Diese Mittel haben an Stelle der Pyretlirummittel gegen Fliegen an- 
gewendet sehr gute Wrkg. (E. P. 361900 vom 20/5. 1930, ausg. 24/12. 1931. A. Prior. 
31/5. 1929.) Gr a g e r .

Hanseatische Miihlenwerke Akt.-Ges., Hamburg und Heinrich Fincke, 
Kóln-Bayenthal, Verfahren zur Herstellung von Vertilgungsniitteln fiir  Nageliere, dad. 
gek., daB die an sich bekannte Mischung von Starkemehlkleister u. Giftstoffen mit 
einem Zusatz von Leeithin, insbesondere Pflanzenlecithin, Fett u. gegebenenfalls 
Inyertzucker yersetzt wird. (D. R. P. 540 421 KI. 451 vom 28/11. 1930, ausg. 15/12.
1931.) Gr a g e r .

C. H. Boehringer Sohn A.-G., Nieder-Ingelheim a. Bh. Herstellung von hydro-
aromatischen y-Lactonen durch Einwr. yon h. H2S04 oder HBr auf /?-Oxysaureester. — 
Man s te llt  z. B. nach B e f o r jia t z k y  aus fi-Dekanon, Zn-Staub u. ct-Brompropion- 
sdureinethylester in B zl.-A. den a.-[i-Oxy-()-dekalinpropionsauremethylester her, Kp.0l0 128°.
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Hieraus erhalt man mit dehydratisierend wirkenden Mitteln (KHSOa) den Methylester 
der a-(fl-Oclalin)-propionsaiire, Kp.13 145°, aus dem durch Verseifung mit Alkali die 
freie Saure entsteht Kp.0l8 143°. Wird die Saure mit 70%ig. H2S04 langsam erwarmt, 
so erhalt man nach Zers. der Lsg. mit Eis das y-Lacłon der a.-(l-Oxy-2-dekalyl)-a'-methyl- 
essigsdure, Kp.0,6 145°, wl. in W.; die hieraus durch Einw. von Ba(OH)2 erhaltliche 
entsprechende Oxysaure hat Kp.0l9 153°. — Aus dem Methylester der <x-(Cyclohexanol-l)- 
buttersdure u. H2S04 wird das Lacton der cz-(Cydohexaiwl-2)-buUersdure erhalten, Kp.15141 
bis 147°, unl. in Na2C03, NH3, 1. in alkoh. Ba{0H)2 unter Bldg. der freien Oxysaure 
Tom Kp.0j6 108°. — Der entsprechende Methylester der v.-(Cyclóhexanol-l)-butte,rsdure. 
hat Kp.u  105°. — Aus dem Methylester der a-{Cydohexanol-l)-propionsdure erhalt man 
mit schwach sd, 50%ig. H 2S04 das y-Lacton der a-(Cyclohexanol-2)-propionsdure, Kp.u  
130°. Die Rk. verlauft z. B. gemaB:

■jtL,
L o h

Ca-COOR COOR

H2

-C-COOH H , l  J - C - C O O H
r ,-  'H  I^ H

Rt Hs RI H
Die Verbb. wirken gegen tier. Parasitcn u. Insekten. (F. P. 716 890 vom 11/5. 1931, 
ausg. 29/12. 1931. D. Prior. 17/5. u. 25/6. 1930.) A l t p e t e r .

Edgar Wedekind, Hann.-Miinden und Ring GescllschaJt chemischer Unter- 
nehmungen m. b. H., Seelze b. Hannover, Verfahren zur Bekampfiing von tierischen 
wid pilzlichen Schddlingen, dad. gek., daB man chloriertes Acetonól in Anwendung 
bringt, zweckmafiig solches, welches weniger ais 10% Cl additiv aufgenommen hat. 
Zur Bekampfung besonders hartnackiger Schiidlinge ist ein Zusatz von Chloraceton 
bzw. dessen Homologen oder von durch Substitution chlorierten fetten bzw. fettaromat. 
KW-stoffen angebracht. Das Mittel wird in W. emulgiert oder in Lsg. verwendet. 
Ais Lósungsm. eignen sich Petroleum, Teerole, Holz-, Braunkohlen-, Steinkohlen- u. 
Schieferteer, Tetrachlorathan, Chlornaphthalin, Nitrobenzol u. Xylol. (D. R. P. 
540 813 KI. 45 1 vom 28/6. 1930, ausg. 30/12. 1931.) Gr a g e r .

Emil Molz, Wiesbaden, Verstaubungspulver zur Bekampfung der Pilzkrankheiten 
der Weinreben, dad. gek., daB sie Formaldehydpolymere, wie Paraformaldehyd, a-, /S-, 
y- oder <5-Polyoxymethylen, enthalten — neben inerten Stoffen u. gegebenenfalls anderen 
wirksamen Mitteln. Vorteil: Gleichzeitige Bekampfung von Peronospora u. Oidium. 
(D.R.P.  541955 KI. 45 1 vom 6/12. 1929, ausg. 16/1. 1932.) Gr a g e r .

Emil Molz, Wiesbaden, Verstaubungspuher zur Bekampfung der Pilzkrankheiten 
der Beben, dad. gek., daB sie durch LuftabschluB schwerer verdunstbar gemachten 
CH20  (I), gegebenenfalls in Mischung mit Fullpulvern, anderen Fungiciden u. Insekti- 
ciden, enthalten. I-Olemulsionen mit inerten Pulvern gemischt, I  in Stearinsaure 
eingeschmolzen oderl ais Kjrystallwasser eines Salzes, z. B . Aluminiumalaun. (D. R. P. 
543 247 KI. 451 vom 15/5. 1930, ausg. 3/2. 1932.) Gr a g e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung eines Mittels zum 
Schulz von Textilien, Getreide usw. gegen Pilzbefall. Man Yermahlt ein aromat. Salicyl- 
saureamid (z. B . wasserfreies Salicylsaureanilid) mit W. bei Ggw. eines Netzmittels 
(Seifen, Sulfitcelluloseablauge, sulfonierte organ. Verbb.) so fein, daB die einzelnen 
Amidteilchen hochstens eine GróBe bis zu 2 /.i haben. (F. P. 715 032 vom 9/4. 1931, 
ausg. 24/11. 1931.) B e ie r s d o r f .

Carl Still, Recklinghausen i. W., Verfahren zur Unterdruckung pflanzlicher Ansatze 
an den berieselten Flachen offener Riesehorrichtungen durch Anwendung chem. Zusatze 
zum W., dad. gek., daB man dem Rieselwasser geringe Mengen phenolhaltigen W. zufugt. 
(D. R. P. 549 899 KI. 451 vom 28/3. 1930, ausg. 3/5. 1932.) Gr a g e r .

Charles Pouyaud, Frankreich, Verfahren zur Yernichtung von Ackerunkrdutem. 
Es soli die wss. Emulsion des Chlorkalks oder dieser in Pulyerform auf die vom Unkraut 
zu befreienden Stellen verteilt werden. (F. P. 721539 vom 3/8. 1931, ausg. 4/3. 
1932.) Gr a g e r .
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J. Paststotter, Wien, Mittel zur Bekdmpfung von Flaćhskraut, bestehend aus 
ca. 40—50 Gewichtsteilen Phenol oder dessen Homologen, 5—8 Gewichtsteilen Harz, 
45—55 Gewichtsteilen Teerbestandteilen u. 1% Pflanzenol, vorzugsweise aromat. 
Pflanzenol. (Ung. P. 87 013 vom 22/12. 1923, ausg. 1/5. 1931.) Konig.

E. A. Back and E. T. Cotton, Hydroeyanio acid gas as a fumigant for destroying household
insects. Washington: Gov’t  Pr. Off.: Sup’t  of Doe. 1932. (23 S.) 8°. pap. 5 o. 

Selman A. Waksman, Principles of soil microbiology; 2 nd. ed. Baltimore: Williams &
Wilkins 1932. (922 S.) 8°. 8 10.— .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
H. M. Boylston und G. M. Cover, Melallurgische Entwicklungen im Jalire 1931. 

Zusammenfassende tlbersicht. (Fuels and Furnaees 10. 11—24. Jan. 1932. Case Sohool 
Applied Science.) E d e n s .

F. K. Vial, Der Heipwindkupolofen. Nach einer kurzeń Bespreehung des augen-
blicklichen Standes des Kupolofenprozesses wird des naheren auf die Wiirmeverluste 
im Kupolofen durch Strahlung, Warmeinhalt der Schlacke, Feuchtigkeit u. Abgase 
usw. eingegangen, woraus sich dann der Warmeaufwand zum Schmelzen des Gufieisens 
ergibt. Weiterhin werden dann die Warmcverluste durch Verwendung von k. Wind 
infolge der groBen Mengen an CO, die gebildet werden, erórtert. An Hand zahlreicher 
Tabellen werden Vergleiche angestellt zwisehen Kupolófen mit k. u. mit h. Wind, 
wobei im einzelnen auf dic erforderlichen Luftmengen, auf den Winddruek, auf die 
Mengen an Fiillkoks, Satzkoks u. Roheisen, sowie auf die erforderliehe Hóhe des Kupol- 
ofens beim HeiBwindverf. naher eingegangen wird. (Trans. A. S. M. E . Iron and 
Steel 51. Nr. 8. 21—30. 1929. Chicago, 111., Griffin Wheel Co.) E d e n s .

Erich Becker, Neue Olfeuerung fiir Kupolofen. Zusammenfassende Beschreibung 
der Konstruktion, des Betriebs, der metallurg. Vorziige u. der Sehmelzkosten des 01- 
kupolofens „System Ma e x “ . (Feuerungstechnik 20. 71—72. 15/5. 1932.) E d e n s .

A. G. Robiette, Der Niederfreąuenzinduktionsofen und seine Verwendung. Das 
Schmelzen u. tlberhitzen von GuBeisen, ferner das Schmelzen yon hoch-Cu-haltigen 
Legierungen, Ni-haltigem Messing u. Cu-Ni-Lcgierungen wird zusammenfassend be- 
sprochen. (Metaltogia [Brit. Journ. Metals] 4. 153—55. 175—76. 1931.) E d e n s .

M. H. Mawhinney, Temperaturverleilung in Warmeófen. Der EinfluB der Ofen- 
temp., der Heizdauer, der Abmessungen des Ofens u. der Art des Brcnnstoffes auf die 
Temp.-Verteilung in Warmeófen wird erórtert. (Trans. A. S. M. E . Iron and Steel 51. 
Nr. 25. 59—65. 1929. Salem, Ohio.). E d e n s .

G. R. Shotton, Der Siemens-Martinofen zum Ersclimelzen von Tempergupeisen.
Die Konstruktion des Ofens u. das Schmelzverf. werden zusammenfassend besproehen. 
(Foundry Trade Journ. 46. 195—96. 24/3. 1932.) E d e n s .

W. R. Cooper, Die moderne Konverłerpraxis. Ober SchluBfolgerungen, die aus 
der Farbung u. aus den Anderungen der Konverterflamme im Verlauf einer Charge 
hinsiehtlich des Verlaufes der Rkk. im Bade zu ziehen sind, ferner uber die Kontrolle 
des S-Geh. der Schmelze. (Foundry Trade Journ. 46. 219—20. 7/4. 1932.) E d e n s .

G. T. Snyder, Fortschritte auf dem Gebiełe der Eisen- und StaMerzeugung. Es 
werden zusammenfassend die Fortschritte auf folgenden Gebieten erórtert: Erz- 
gewinnung, Roheisengewinnung, Stahlerzeugung im Herdofen u. nach dem Wind- 
frischverf., Duplexverff.; ferner im Blechwalzwerk, im Profilwalzwerk u. im Robr- 
walzwerk. (Trans. A. S. M. E. Iron and Steel 51- Nr. 8. 1—4. 1929.) E dens.

J. W. Donaldson, Moderne Enlwicklungen auf dem Gebiete induslrieller Stdhle und 
Legierungen. I. Stdhle groper Festigkeit, Korrosionsbestandigkeit und Bearbeitbarkeit.
II. Stdhle, Legierungen und GuPeisensorten fiir hitzebestandiges Materiał. Es wird die 
Entw. auf dem Gebiete der Herst. folgender Stahlsorten besproehen: Stahle mit hoher 
Elastizitatsgrenze, Stahle fiir Kessel, legierte Vergiitungsstahle, nichtrostende Stahle 
u. Legierungen, mit Cu legierte Stahle, Schneidwerkzeuge. — Weiterhin wird dann 
die Erscheinung des Rriechens besproehen, u. es wird auf das Verzundern der Stahle 
eingegangen. Die Entw. auf dem Gebiete hitzebestandiger Stahle u. Legierungen, 
ferner hitzebestandigen, legierten GuBeisens wird zusammenfassend erórtert. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 50. 787—93. 838—14. 16/10. 1931.) E d e n s .

E. Hirschbrich, Erzeugung von Ferrosilicium im Hochofen. Zusammenfassende 
Angaben. (Feuerungstechnik 20. 11—12. 15/1. 1932. Riesa.) E d e n s .
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Reinhold Gross, Elektroofen zum Schmelzcn von Metallen und zur Herstellung von 
Ferrolegierungen. Ubersicht iiber grundlegende Neuerungen auf dem Gebiete der Elektro- 
ófen: Liehtbogenofen, Niederfrequcnzofen, Hochfreąuenzofen, fiir das Einschmelzen 
von Eisen- u. Nichteisenmetallen, ferner iiber den Fortschritt derBauarten auf dem 
Reduktionsofengebiet besonders fiir die Herst. von Ferrolegierungen. (Ztsehr. Ver. 
Dtsch. Ing. 76. 353—58. 9/4. 1932. Berlin.) E d e n s .

R. P. de Vries, Eine neue, nichtrostende Eisenlegierung. E s handelt sich um eine 
neue nichtrostende Legierung, Nevastain RA genannt, mit 0,10% C; 16% Cr; 1% Si; 
1% Cu; 0,40% Mn; maximal 0,03% P u. S. Das Warm- u. Kaltwalzen, ferner das 
Lótcn, SehweiBen u. Nieten, auBerdem das Beizen, Passivieren u. Polieren der Ober- 
fliiehe, endlich die Wiirmebehandlung u. die hierdurch erzielbaren mcchan. Eigg. der 
Legierung werden kurz besprochen. (Metals & Alloys 3. 49—51. Febr. 1932. Ludlum 
Steel Co.) E d e n s .

R. H. Harrington, Das Eisen-Berylliumsystem. Es wird iiber den EinfluB eines
6-std. Gliihens einer Eisenprobe bei 1000° in einer Miscliung aus 40% Be u. 60% A120 3 
berichtet, wobei an Hand von Gefiigeunterss. die eingetretenen Verandcrungen beob- 
achtet werden. Ferner wird der EinfluB eines Abschreckens von 1000°, ferner eines 
Anlassens bei 600° u. 700° auf das Gefiige der ersten Probe untersucht. (Metals & Alloys
3. 43—45. Febr. 1932. Schenectady, N . Y ., General Electric Co.) E d e n s .

— , Die Erzeugung von Chrom-Eiscnlegierungen. Eine Beschreibung des direkten 
Red.-Verf. nach R. W i l d , das yon der D a r l in g t o n  R u s t l e s s  St e e l -Ir o n  Co., 
L t d . durchgefiihrt wird. Es wird auf Einzelheiten der Anlage u. auf die yersehiedenen 
erzeugten korrosionsbestandigen Stahlsorten eingegangen. (Iron Coal Trades Rev.

H. E. Brorner, Im  Elektroofen erzeugtes Gufieisen fiir Zylinder und Zylinderkopfe. 
Ausfiihrliehe Wiedergabe der C. 1 9 3 1 . II. 762 referierten Arbeit. (Trans. Buli. Amor. 
Foundrymen’s Assoc.2.585—601. Dez. 1931. Racine,Wis., StandardFoundryCo.) E d e n s .

W. H. Jennings jr. und E. L. Henderson, Der Einflup von Molybddn auf die 
Graphitisierung von weiflem Gufieisen. An GuBeisensorten mit rund 2,6% C neben 
0,78% Si wird der EinfluB von Mo-Gehh. zwischen 1 u. 5% auf die Graphitisierung bei 
930 u. bei 705° untersucht. Es zeigt sich, daB in beiden Fallen die erforderliche Graphiti- 
sierungszeit proportional ist dem Mo-Geh., d. h., daB Mo carbiderhaltend wirkt. AuBer
dem bedingt Mo eine Ycrfeinerung des Gefiiges. Zum SchluB wird noch yersucht, die 
Gleichung fiir die freie Energie der Fe3C-Zers. zur theoret. Voraussage des Einflusses 
von Zusatzelementcn auf die Graphitisierungsgeschwindigkeit yon weiBem GuBeiscn 
anzuwenden. Die theoret. Oberlegungen werden durch dio Vers.-Ergebnissc mit Mo 
bestatigt. (Metals & Alloys 2■ 223—25. 1931. Iowa State College.) E d e n s .

C. H. Lorig und F. B. Dahle, Meclianische Eigenschaften und das „Kriechen“ von 
Gufieisen mit Molybdiinzusdtzen. An Hand der einschliigigen Literatur (Schrifttums- 
iibersicht) werden die Ergebnisse iiber den EinfluB von Mo auf das Gefiige, die Brinell- 
hiirte, die Zugfestigkeit, Biegefestigkeit u. Druckfestigkeit von yersehiedenen GuBeisen
sorten zusammengestellt, ferner wird iiber den EinfluB yon Mo-Zusatzen auf die Eigg. 
von GuBeisen bei erhóhten Tempp. berichtet. (Metals & Alloys 2. 229—35. 1931. 
Battelle Memoriał Inst.) E d e n s .

E. Sohnchen, Der Tempergufi. Fiir die Abnahme yon TemperguB ist wiclitig, 
daB Zugfestigkeit, Streckgrenze u. Dehnung an dcm dcutschen TemperguB-Normal- 
zerreiBstab festgestellt werden, der genau die gleiche Schmelz- u. Gliihbehandlung 
zu erfahren hat wie das GuBstuck. Der bei GuBeisen iibliche Biegeyers. wird bei Temper
guB selten angewendet. Die Best. der Hiirte erfolgt gewóhnlich an 6 mm dicken Probe- 
korpern mit der 10 mm-Kugel u. einer Belastung der Brinellpresse yon 3000 kg. Ein 
groBer Nachteil des Schwarzgusscs ist seine Warmeempfindliehkeit. Die starkę Ab- 
hangigkeit des Schwarzgusses von der Temp. kann zur Verbesserung der Zugfestigkeit 
u. VerschleiBfestigkeit yerwendet werden. Die Nietbarkeit ist bei SchwarzguB wesent- 
lich besser ais bei weiBem GuB. Fiir TemperguB wird bzgl. der SchweiBart fast aus- 
schlieBlich die GasschmelzschweiBung angewendet. Fiir das SchwindmaB von Temper
guB laBt sich kein allgemein giiltiger Wert angeben. Das spezif. Gewicht des Temper- 
rohgusses ist durchschnittlich 7,75. Ais prakt. wichtige Eig. des Tempergusses ist 
seine starkę Widerstandsfahigkeit gegen chem. Einfliisse zu nennen. Sio wirkt sich 
sehr giinstig auf die Dichtigkeit des Rohgusses aus, ebenso auf die Festigkeit, dasselbe 
gilt yon Mn. Der P  setzt die Zahigkeit des Tempergusses sehr stark herab, wahrend 
ein maBiger S-Geh. insofern giinstig ist, ais er Graphitausscheidungen im RohguB

1 2 4 . 236—38. 5/2. 1932.) E d e n s .
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verhindert, ebenso Temperkohlebldgg. wahrend des Gliihens erschwerfc. (Ztschr. ges. 
GieBereipraxis 53. 115—17. 178—80. 216—17. 29/5. 1932.) KALPERS.

Edward J. Daniels, Die BestdnAigke.it von Weicheisen beim Feuerverzinken. An 
einem Weicheisen mit 0,054°/o C wird der EinfluB der Feuerverzinkung in Zn-Badern 
yerschiedener Herkunft bei Tempp. zwischen 432 u. 540° u. bei yerschieden langer 
Eintauchzeit untersuclit. Ferner wird der EinfluB geringer Zusatze von Al, Sb u. Sn 
zum Zn-Bad yerfolgt, auBerdem wird das Verh. des betreffenden Stahles gegeniiber 
Zn-Cd-Legierungen erórtert. Prakt. Folgerungen hinsichtlich des Verzinkens von 
Kesseln werden an Hand experimenteller Unterss. u. an Hand des Zustandschaubildes 
Fe-Zn gezogen. (Journ. Inst. Metals 46. 81—96. 1931. London, British Non-Ferrous 
Metals Research Ass.) E d e n s .

Jas. Cunningham, Der Thomas-Proza fi. Zusammenfassendes iiber die Ergebnisse 
von Unterss. an deutschen Konvertern iiber den Zusatz yon Kalk, Roheisen u. Schrott, 
ferner uber die Desoxydation u. das GieBen, endlich iiber die Abmessungen derKon- 
verter. (Metallurgia [Brit. Journ. Metals] 5. 139—41. Febr. 1932.) E d e n s .

Em. Lubojatzky, Wissenschaftliche Grundlagen des Herdofenschmelzens der Stahl- 
erzmgung. Kurze Zusammenfassung der dem Stande der lieutigen Forschung ent
sprechenden Versuchsergebnisse iiber die Gleicligewichtsverhaltnisse des FeO im Metall- 
bad u. in der Sclilaeke, ferner iiber die Gesetze der Diffusion des FeO aus der Schlacke 
in das Metallbad, sowie iiber die Abscheidung der Beimengungen aus dem Metallbad 
(Entsehwefelung, Desoxydation). Zum SchluB wird noch iiber die physikal. Gesetze 
der erforderlicken Bldg. von Schlackenkomponenten, die das Frischen u. Feinen gtinstig 
beeinflussen, berichtet. (Montan. Rdsch. 24. Nr. 1. 1—8. Nr. 2. 1—5. Nr. 3. 5—8. 
1932. Briinn.) E d e n s .

G. Tammann und H. O. v. Samson-Himmelstjerna, Zur Entsehwefelung des
Stahlbades. Einige Rkk., die zur Entsehwefelung des Stahlbades fiihren kónnen, nam- 
lich zwischen FeS einerseits u. CaO, BaO, SrO, PbO, ZnO, MnO, BaC03, CaC03, Na2C03, 
Fe»03, FeO anderseits, werden untersuclit. Die Warmeentw., ferner die Tempp. des 
Beginns u. des Endes der Rkk. werden aus aufgenommenen Erhitzungskurven ab- 
gelesen. Weiterhin wird durch Verss. nacligewiesen, daB Pb mit seinem geringeren 
Dampfdruck ais PbS dem S-haltigen Eisen S entziehen kann. Sinkt der S-Geh. aber 
auf etwa 0,01% S, so ist in der Zeit von %-Stde. wahrend des Durchstrómens von 
Pb-Dampf durch das Eisenbad kein Sinken des S-Geh. mehr festzustellen. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 202. 329—36. 24/12. 1931. Góttingen, Inst. physikal. Chem., 
Abt. Tammann.) E d e n s .

R. C. Good, Das Reinigen von Eisen und Stalli durch Legierungszusalze. Zu- 
sammenfassende Betrachtungen iiber die Yerwendung u. den EinfluB yon Legierungs- 
zusatzen besonders hinsichtlich ihrer desoxydierenden Wrkgg. (Foundry 60. Nr. 2. 
.22—24. 15/1. 1932. New York, Electro Metallurgical Sales Corp.) E d e n s .

C. v. Meszoly, Einiges uber StaMwerkskokillen. Die Konstruktion, Herst. u. das 
GieBen von Kokillen wird besprochen, ferner wird die Behandlung der Kokillen nach 
dem GieBen erórtert. (GieBerei 19. 61—66. 19/2. 1932. Troisdorf.) E d e n s .

— , Ein neuer Automobilstahl. Uber die mechan. Eigg. u. das Gefiige von Staklen 
mit etwa 0,45% C, 0,75—1,20% Mn, 0,15% V. Da diese Stahle mit etwas erhóhten 
Mn-Gehh. neben geringen Y-Gehh. sich besonders gut fiir eine Normalisierung eignen, 
werden sie ais NormaUoy bezeichnet. (Vancoram Rev. 3. 51—54. April 1932.) E d e n s .

H. T. Morton und I. A. Rummler, Ein nicht rostender Slahl mit holiem Kohlen-
stoff- und Chromgelialt, der so warmebehandelt wird, dafS er hohe Zahigkeit und Festigkeit 
annimmt. Es wird ein nichtrostender Stahl mit 1,10% C u. 17,24% Cr untersuclit. Die 
beste Sehmiedetemp. liegt zwischen 1000 u. 1200°, darf aber 1000° nicht unterschreiten, 
da sonst Risse usw. auftreten. Die Abkiililung nach dem Schmieden soli langsam er
folgen; ferner eignet sich ein Ausgliihen der geschmiedeten Werkstiicke bei 875° zur Be- 
liebung der Schmiedespannungen. Vor dem Harten sollen die Werkstiicke mindestens 
15 Min. auf Temp. gehalten werden, die beste Hartetemp. liegt bei etwa 1040°. Nach 
dem Abschrecken yon dieser Temp. in Ol kann der Stahl angelassen werden u. zwar 
entweder bei Tempp. unter 425° bei nachfolgender langsamer Abkiihlung oder Ab- 
schreckung oder bei Tempp. uber 600° mit nachfolgender Abschreckung. Beim Anlassen 
bei Tempp. zwischen 450 u. 580° wird das Materiał spróde, was besonders in den Kerb- 
zahigkeitswerten zum Ausdruck kommt. (Metal Progress 21. Nr. 2. 49—52. Febr. 1932. 
Ann Arbor, Mich., Hoover Steel Bali Co.) E d e NS.
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H. J. Freneh, William Kahlbaum und A. A. Petersou, Krieclieigenschaften vcm 
■Speziallegierungen auf der Fe-Ni-Cr-Basis, sowie einiger Stahle bei erhohten Temperaturen. 
Es werden die Dauerfestigkeiten bei erhohten Tempp. an 3 Yersehiedenen Gruppen von 
Legierungen durehgefuhrt. In der 1. Gruppe werden eine Ni-Cr-, melirere Fe-Ni-Cr- 
Legierungen mit u. ohne W-Zusatzen, ferner einige niedriglegierte Cr-Stahle mit W, Y 
oder Mo untersucht. In der 2. Gruppe werden 2 C-Stahle mit 0,23 bzw. 0,45% C, ein 
Ni-Stahl mit 3,46% Ni u. 2 niedriglegierte Cr-Ni-Stahle untersucht, wobei die Priifungen 
nur bei 370° durehgefuhrt werden. In der 3. Gruppe werden im Ilochfreąuenzofen her- 
gestellte Fe-Ni-Cr-Legierungen bei 540° gepriift. Die Ergebnisse sind in zahlreichen 
Schaubildern zusammengestellt; Gefiigeunterss. ergiłnzen die Verss. Zum SehluB wird 
noch der EinfluB des Kriechens bei erhohten Tempp. auf die Hartę u. Kerbzahigkeit von 
Cr-V-Stahlcn bei Raumtemp. untersucht. (Trans. A. S. M. E. Fuel Steam Power 53. 
97—130. 1931.) E dens.

C. L. Clark und A. E. white, Ve.rgleiche.nde. Untersuchungen iiber die mechanischen 
Eigenschaften von Chrcm-Nickel-, Chrom-Mangan- und Manganstahlen. Es wird iiber 
Kurzzeitverss. bei Raumtemp. u. bei 540°, ferner iiber Dauerfestigkeitsverss. bei 540° 
berichtet, die an Cr-Ni-, Cr-Ni-Si-, Cr-Mn-Si-, Mn- u. Mn-W-Stahlen durchgefiihrt 
werden. Die Cr-Ni-Stahle werden zum Teil im warmgewalzten u. im geharteten Zustand 
untersucht. E s zeigt sich, dal3 das Ersetzen von Ni in Cr-Ni-Stahlen dureh Mn schadlich 
ist, insbesondere hinsichtlich der Kriecheigg. Auch bei den Mn- u. Mn-W-Stahlen wird 
festgestellt, daC ihre Dauerfestigkeiten zwar besser sind ais die vieler perlit. Stahle, aber 
schlechter ais die Eigg. der Enduro KAL-Legierung — einer Legierung mit 18,18% Cr; 
9,65% Ni neben 0,09% C. (Trans. A. S. M. E. Fuel Steam Power 53. 177—82. 1931. 
Ann Arbor, Mich.) # E d e n s .

Eduard Houdremont und Hans Schrader, Uber die Wirkung des Kobalis im 
Kohlenstoffstahl unter Beriicksichtigung technischer legierter Kobaltstahle, insbesondere des 
Schnelldrehstahles. Nach einer Besprechung der bisherigen Unterss. iiber Co-Stahl- 
legierungen wird iiber Ermittlungen der Haltepunkte von Stiihlen mit rund 0,1% C 
u. 0,04—7,06% Co, sowie mit rund 0,9% C u. 0,07—6,74% Co bei gewohnliclier u. be- 
schlcunigter Abkulilung berichtet. Es zeigt sich, daB bei geringen Co-Gehh. die a-y-Um- 
wandlung zu etwas hóheren Tempp. verschoben u. erst bei mehr ais 40% Co wieder zu 
niedrigeren Tempp. herabgedriickt wird, so daB erst bei 80% Co die y-Pliase bei Raum
temp. stabil wird. Mit steigendem Co-Geh. lassen sich mit zunelnnender Abkiihlungs- 
geschwindigkeit die Umwandlungen immer schwieriger unterdriicken; die krit. Ab- 
kiihlungsgeschwindigkeit wird somit erhoht. Diese Tatsache wirkt sich aus in einer 
Beeintracbtigung der Hartbarkeit, der DurchhiŁrtung u. in einer Erweiterung der Harte- 
grenzen, ferner in einer yerbesserten MaBbestandigkeit beim Harten. An den erwahnten 
Stahlen wird auch der spezif. Widerstand u. seine Veranderung dureh das Harten er- 
mittelt; ferner wird iiber die magnet. Sattigung der C-Stahle u. iiber ihren Austenitgeh. 
nach der Hartung berichtet, sowie iiber die magnet. Eigg. u. ihre Veranderung dureh 
Hartung in Abhangigkeit vom Co-Geh. Die Veranderung der Festigkeitseigg. von 
FluBstahl dureh Co, die Verfcstigungsfahigkeit von Co-Stahl, die Warmfestigkeit von 
Co-haltigem FluBstahl werden ermittelt. Ferner wird das Verh. der Co-Stiible bei der 
Zementation, dio Gefiigeausbildung u. die Kornvergróberung bei der Zementations- 
behandlung, sowie die erhohte Entkohlung, sowie eine manchmal beobachtete Graphit- 
bldg. bei Co-Stahlen bei der Warmebehandlung untersucht. — Weiterhin wird dann 
noch iiber die Steigerung der Schnittleistung von Schnelldrehstahlen dureh Co, sowie 
iiber die Schnittleistungen von C-Stahlcn bei Co-Gehh. bis 7%, ferner iiber das Verh. 
dieser Stahle bei der VerschleiBpriifung u. iiber die Wiirmeleitfahigkeit der Stahle be
richtet. Der EinfluB des Co auf die Austenitbldg. von Schnelldrehstabl, die Erhohung 
der Anlafibestandigkeit von Co-Stahlen, die Hartebestandigkeit von Sclinelldrehstahl 
mit yersehiedenen Co-Gehh. beim Anlassen u. die Warmharten von geharteten Co- 
Stiihlen werden ermittelt. (Krupp. Monatsh. 13. 1—54; Arch. Eisenhiittenwesen 5. 
523—34. April 1932.) E d e n s .

B. F. Shepherd, Werkzeugstahle unterscheiden sich dureh ihre charakteristischen 
Eigenschaften (,,perśonality" bzw. ,,timbre“). Es bandelt sich um die Eig. von Werkzeug- 
stahlen, unabhangig,von ihrer chem. Zus. ein verschiedenes Verh. beim Harten zu be
sitzen, indem die Durchhartung u. die Hiirteempfindlichkeit yeriinderlich sind. An
3 yersehiedenen unlegierten Werkzeugstahlen mit 1,00—1,10% C werden Verss. durch
gefiihrt, um die HartcunregelmaBigkeiten zu ermitteln, ferner um den EinfluB dieser 
UnregelmaBigkeiten auf das Verh. der Werkzeuge im Betrieb aufzudeeken. Zum SchluB
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wird noch auf dic Bezieliungen dieser UnrcgelmaBigkeiten zum n. bzw. anormalen 
Verh., das durch die Mc Qu a i d  EH Nsehe Probe nachgewiesen wird, eingegangen. 
(Iron Age 129. 916—19. 21/4. 1932. Phillipsburg, 3ST. J., Ingersoll-Rand Co.) E d e n s .

V. Fabian, Sonderstalile in Werkzeugen zur Verformung von Nichteisenmetallen. 
Die fiir PreBgesenke, Prefi- u. Spritzformen sich eignenden Stahllegierungen, ferner das 
Verh. yerschiedener Stahllegierungen bei der Verformung von k. u. w. bzw. fl. Werkstoff 
werden besprochen. Insbesondere wird auf die Ursachen mangelhafter Leistung solcher 
Stahle infolge des Auftretens von Haarrissen oder Spannungsrissen eingegangen, u. es 
wird der EinfluB einer richtigen Warmebehandlung des Materials zur Yermeidung der 
Fehlererscheinmigen erórtert. (Ztschr. Metallkunde 24. 40—42. Febr. 1932. Ham
burg.) E d e n s .

W. R. Berry, ThermiscJie Weiterbehandlung von Stahlen. AUgemeine Betraehtungen 
ohne wesentliche neue Gesichtspunkte. (Electrician 108. 34—37. 215—18. 12/2.
1932.) E d e n s .

J. S. Adelson, Die Sprodigkeit von verzinktem Stalil. Uber die Ursachen der 
Sprodigkeit yon yerzinktem Stalil, sowie iiber die Vermeidung derselben. (Heat 
Treating Forging 18.180—82. BlastFumace Steel Plant 20. 430—32.435.1932.) E d e n s .

H. A. de Fries, Nitrierte Stahle und ihre Eigenscliaften. Zusammenfassende Be- 
sprechung der Yorteile des Nitrierens yon Stahlen, ferner des Einflusses des Nitrierens 
auf die Festigkeitseigg., die Dauerfestigkeit u. das Verh. von nitrierten Stahlen bei er- 
hohten Tempp. Zum ScliluB wird noch kurz auf das Nitrieryerf. eingegangen. (Heat 
Treating Forging 18. 28—30. Jan. 1932. Ass. Alloy Steel Co.) E d e n s .

Thomas E. Hamill, Wasserige Losungen von Athylenglykol, Glycerin und Natrium- 
silicat ais Abschreckmillel fiir Stahle. Ausfiihrliche Wiedergabe des C. 1931. II. 3384 
ref. Auszuges. (Bureau Standards Journ. Res. 7. 555—71. 1931. Washington.) E d e n s .

N. L. Deuble, Das Anwarmen von Stalil vor dem Schmieden. Es wird iiber die 
Gesichtspunkte berichtet, die beim Anwarmen von yerschieden starken Sehmiedestucken 
zu beriieksichtigen sind. Unlegierte Stahle mit C-Gehh. bis 0,5% u. niedriglegierte 
Stahle mit C-Gehh. bis 0,4% kónnen schnell erhitzt werden, falls ihre Abmessungen 
geringer ais 125 X 125 mm sind. Bei gróBeren Abmessungen bis 300 X 300 mm sollen 
die Stiicke vor dem Einsetzen vorgewarmt sein, bei noch grofieren Abmessungen miissen 
die Stiicke im Warmeofen langsam auf Temp. gebraclit werden. Bei empfindlichen 
Stahlsorten, insbesondere hochlegierten Stahlen, miissen die Werkstucke bei kleineren 
Abmessungen immer auf 750—850° vor dem Einsetzen vorgewarmt werden, bei gróBeren 
Abmessungen k. eingesetzt u. langsam auf Temp. gebraclit werden. Besonders wichtig 
ist, daB die geschmiedeten Stiicke langsam, am besten im Ofen, abgekiihlt werden. 
(Heat Treating Forging 18. 19—24. 30—31. Jan. 1932.) E d e n s .

Bernard Thomas, Uber den Zeitfaktor beim Anlassen von Gesenken. Zusammen
fassende Besprechimg der Behebung von Hartespannungen durch das Anlassen, ferner 
des hierbei zu berucksichtigenden Einflusses der AnlaBzeit u. der Abmessungen des 
Werkstuckes. Weiterhin w'ird dann auf die gunstigste AnlaBtemp. fiir Gesenke ein
gegangen; dieselbe darf nicht zu hoch sein, so daB beim Anlassen bei niedrigen Tempp. 
die erforderliehe AnlaBzeit groBer gewilhlt werden muB, um die giinstigsten Eigg. zu 
erzielen. (Heat Treating Forging 18. 35—38. Jan. 1932.) E d e n s .

Henry R. Power, Das Polieren von nichtrostendem, Stalil. Zusammenfassende Be- 
spreehung der geeigneten Verff. zum Polieren von Fertigstiicken aus nichtrostendem 
Stahl. (Metal Clean. Finish. 4. 65—68. Febr. 1932. Niagara Falls, N. Y., Carborun- 
dum Co.) E d e n s .

Friedrich Ahlield, Grundlagen der Aufbereitung bolivianischer Zinnerze. Die 
maBgebendsten Zinnproduzenten Boliyiens, die Lagę ihrer Gruben, die Zus. u. Auf- 
bereitungsyerff. ihrer Roherze werden erliiutert. Die oxyd., armen Roherze werden 
naBmechan. aufbereitet (sehr unrentabel, da die Abgange der Schlammwaschen melir 
ais 2% Sn fuhren); die sulfid. (pjo-it.) Roherze werden nach naBmechan. Vorbehandlung 
gerostet oder neuerdings mit Vorliebe flotiert. Die silberhaltigen Erze (nur mit uber 
0,1% Ag) werden nach P a t e r a  mit Thiosulfat gelaugt. Bei den heutigen Zinnpreisen 
ist der Zinnbergbau gegeniiber dem Seifenabbau nicht mehr konkurrenzfahig. (Metali u.
Erz 29. 178—81. Mai 1932.) S il l e .

H. Miefiner, Avfbereitungsversuche mit o zydisch - su Ifidisch en und sulfidischen 
Kupfererzen in Chuguicamala. Verff. zur Yerhuttung der Mo-, Fe- u. nitrathaltigen Erze. 
Verss. mit selektiver Kupferflotation, Mischflotation, selektiyer Kupfer-Eisenflotation 
u. Flotation yon ungelaugtem Mischerz. (Metali u. Erz 29. 174—77. Mai 1932.) S il l e .
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William E. Greenawalt, Gewinnung von Kupfcr aus Kupfer- wid Komplexerzen auf 
•nassem, elektrometallurgiscliem Wege. Dio Gewinnung yon Kupfer auf nassem Wege 
yerspricht bei zunelimender VerbiIIigung der elektr. Stromkosten u. nach Auffinden 
guter Laugeverff. fiir Flotationsprodd. die erste Rolle in der Kupferverhuttung zu 
spielen, obwohl die Verarbeitung von Flotationskonzentraten u. Verwendung von 
Naturgas im FlammofenprozeB den trockenen Weg im Augenbliek noch begiinstigen. 
Vf. stellt fiir die Verarbeitung yon edelmetallhaltigen, edelmctallfreien u. komplexen 
Kupfererzen sehr eingehende NaByerhiittungsvorsehlage mit Kostenaufstellungen zu- 
sammen. Aus reinen u. kieselsiiurehaltigen Mischerzen werden zweckmiiBig die Sulfide 
nach Feinzerkleinerung herausflotiert, die oxyd. Bestandteile unter Riihren aus- 
gelaugt. Die sulfid. Flotationskonzentrate werden nach sulfatisierender Rostung 
unter Riihren ausgelaugt u. komplexe Erze durch Aufbereitungsverff. in Zink-, Blei-, 
Kupfer- u. Edelmetallkonzentrate getrennt u. die einzelnęn Konzentrate fiir sich ver- 
hiittet. (Trans, electrochcm. Soc. 61 . 38 Seiten. April 1932. Sep.; S il l e .

E. Jimeno und M. Masriera, Beitrag zur metallographischen Untersuchung des 
iechnischen Elektrolytkupfers. Yff. untersuehen in einem 5 0 1-Bad elektrolyt. mit 
rotierenden Kathoden nach dem ELMORE-Verf. hergestellte Cu-Rohre metallograph. 
auf ihre Krystallstruktur in yerschiedencn Richtungen. Die Struktur hangt stark von 
den Herst.-Bedingungen ab. Die Unters. erfolgt durch Atzen mit frisch hergestellter 
Mischung yon konz. NH3 u. 3%ig. H ,0 2 (3: 1) wahrend 1 Min. unter Vermeidung von 
Oxydation u. Reiben mit Baumwolle. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30 . 331—40.
4 Tafeln. 15/4. 1932. Barcelona, Naturw. Fak., Lab. f. anorg. Chemie.) R. K. Mu.

O. Gamalero, Das Gluhen von capillaren Kupferdrahten. Im AnscliluB an das 
bekannte Verf., Cu-Driihte beim Gluhen durch Umscliichten mit GuBeisen vor Oxydation 
zu scliutzen, untersucht Vf. die Ursachen dieser Schutzwrkg. des GuBeisens, indem er 
einon Luftstrom durch GuBeisenspane hindurchleitet. Es wird festgestellt, daB GuB
eisen erst bei Tempp. oberhalb 300° geniigende Schutzwrkg. aufweist; im Restgas 
kann kein CO nacligewiesen werden, die Schutzwrkg. beruht also nicht auf CO-Bldg. 
aus dem Graphit des GuBeisens, sondern auf 0 2-Absorption durch das Fe. Gewóhnliclie 
Fe-Spiine zeigen rasche Abnahme des Absorptionsyermogens fiir 0 2, iihnlich yerhalt 
sich Al. GuBeisen erweist sich demnach ais das beste Schutzmaterial. (Metallurgia 
Italiana 24. 292—94. April 1932. Brescia.) R. K. MULLER.

W. S. McArdle, Die Anwendbarkeit von Aluminium, gezeigt in einem modemen 
Untersuchungslaboralorium. Das zentralo Laboratorium der ALUMINIUM COMP. OF 
AMERICA in New Kensington [Penns.] wird kurz beschriebcn, das Al fiir die ver- 
sehiedensten Zwecke ais Baumaterial u. ais Materiał fiir Laboratoriumsgeriite ver- 
wendet. (Journ. chem. Education 9. 835—39. Mai 1932. Pittsburgh [Penns.], Aluminium 
Comp. of America.) Sk a l ik s .

— , Die Fabrikation des Magnesiums. (Journ. Four electr. et Ind. clectrochim iques
41 . 165—66. Mai 1932. — C. 19 3 2 . I . 2088 (B a v ie r ).) B .  K. Mu l l e r .

C. L. Mantell und Charles Hardy, Die Verbesserung von Eisen und Blei durch 
Zusatz von Calcium. Es wird iiber die Verwendung von metali. Ca ais Desoxydations- 
mittel fiir GuBeisen u. Stalli, ais Entgasungs- u. Reduktionsmittel fiir Kupfer, ais 
Legicrungszusatz zu Pb, sowie ais Mittel zur Entfernung von Bi aus Pb berichtot; ferner 
wird kurz auf die Herst. des metali. Ca eingegangen. (Metal Progress 21 . Nr. 4. 60—65. 
April 1932. Brooklyn, N. Y., u. New York.) E d e n s .

Daniel L. Ogden, Schmelzen von Feinsilber im Hochfreąuenz-Induktionsofm. 
Betriebsdaten u. Kosten fiir Schmelzen von Feinsilber in einem A j a x -N o r t h r u p - 
Ofen werden angegeben. (Trans, electrochem. Soc. 61 . 3 Seiten. Metal Ind. [London] 
40. 474. April 1932. Carteret, N. J., U. S. Metals Befining Comp. Sep.) L o r e n z .

— , Flotation von Gold- und Silbererzen. Einleitend werden Gold- u. Silbererze yom 
Standpunkt der Flotation in 6 Gruppen eingeteilt. Fur die Aufbereitung werden folgende 
Kombinationsmethoden an Hand von Zahlenbeispielen erortort: 1. Flotation u. nach- 
folgendo Verhiittung der Konzentrate; 2. Flotation u. Amalgamierung; 3. Flotation 
u. nachfolgendes Amalgamieren u./oder Cyanidieren der Konzentrate; 4. Flotation 
u. nachfolgendes Cyanidieren der Flotationsabgange. Es wird noch besonders auf 
die Edelmetallgewinnung durch selektive Flotation komplexer Pb-Zn- u. Cu-Fe-Erze 
hingewiesen. (Chem. Engin. Mining Rey. 24. 169—74. 5/2. 1932.) K u n o  W o l f .

Robert J. Anderson, Die Warmbehandluruj und die Verwendung von Aluminium- 
legierungen fur Lvjtfalirzeugkonstruktionsteile. Zusammenstellung von prakt. Erfahrungen 
bei der Yergutung u. Yerarbeitung von Leichtmetallen (insbesondere Duralumin)
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fur die Sonderzwecke der Luftschiffalirt. (Fuels and Furnaces 10. 53—56. Jan.
1932.) H a r t n e r .

Otto Greger, Eine interessante Treiberscheinung bei einer Aluminiumlegierung. 
Ein gestauchter Wiirfel u. ein Walzblech aus einer Al-Zn-Legierung (55:45) zeigen 
nach 9-jiihriger Lagerung starkę Treiberscheinungen. Ais Ursaehe wird allmahliche- 
Entmiscliung der Al-Zn-Krystallite angesehen. (Mitt. Staatl. techn. Versuchsamts 20. 
36—39. 1931. Wien, Versuchsanst. f. Maschinenmaterial am Technolog. Gewerbe- 
museum.) H u n i g e r .

Walter C. Smith, Die besonderen Eigenschaften des Wismuts, eines wesentlichen 
Beslandteils leichłschmelzender Legierungen. Vf. beschreibt die Eigg. des Bi fiir sich
u. ais Legierungsbestandteil (vgl. S m ith  u . A u p d k r iia a r ,  C. 1931. II. 2775), die 
Zus. verschiedener Bi-Legierungen u. ihre Anwendung u. gibt eine Tabelle der FF. u. 
Zus. von iiber 70 Legierungen. (Metal Progress 21. Nr. 5. 61—65. Mai 1932. 
New York.) ' R. K. M u l l e r .

E. G. Bowen und W. Morris Jones, Eine ronłgenographische Untersucliung von 
IFismut-Antimonlegierungen. Nach Cook kónnen Bi-Sb-Legierungen jeder Zus. ais 
homogene Mischkrystalle gewonnen werden, wenn man sie langere Zeit bei einer Temp. 
oberhalb des F. von Bi lialt. Vff. unternahmen eine róntgenograph. Priifung dieser 
Angaben naeh der Pulyermethode. 9 Legierungen (10, 20, 30 . . .  90 Gew.-°/0 Sb) 
wurden hergestellt, hierauf 400 Stdn. in einem Ofen bei 280° gehalten u. dann im Laufe 
von 200 Stdn. auf Zimmertemp. abgekiihlt. Die Ergebnisse der Róntgenaufnahmen 
sind in einer Tabelle zusammengestellt. Die Legierungen bilden eine Hickenlose Reihe 
von Mischkrystallen (rhombocdr , flachenzentriert), die Gitterkonstante ist eine nahezu. 
lineare Funktion der Zus.; nur am Sb-reichen Ende macht sich bis zu 25% Pi 
eine geringfugige Krummung bemerkbar. Gitterkonstanten der reinen Metalle: Bi: 
a =  6,540 A, a =  87° 34'; Śb: a =  6,220 A, a =  87° 24'. (Philos. Magazine [6] 13. 
1029—32. Mai 1932. Swansea, Univ. College, Physics Dept.) S k a l ik s .

B. Garre und A. Muller, Aushartbare Blei-Nickel-Cadmiumlegierungen. Ebenso- 
wie bei Pb-Cd-Sb-Legierungen (vgl. C. 1931. II. 2381) wurden auch bei Pb-Cd-Ni- 
Legierungen Aushartungserscheinungen gefunden. Ni u. Cd wurden dem Pb in Form 
der Verb. NiCd4 zugesetzt. Der fur die Aushartung wichtige Teil des Zustandsdiagraimns. 
Pb-NiCd4 wurde in groBen Ziigen aufgestellt. Die groBte Loslichkeit von NiCd4 in Pb 
liegt bei etwa 5% NiCd., u. 244°. Bei Zimmertemp. werden noch etwa 0,5% NiCd4 
gel. — Gegen konz. H ,S04 verhalt sich reinstes Pb besser ais das mit NiCd4 legierte, 
gegen 10%ig. H2S04 dagegen ist das legierte Pb widerstandsfahiger. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 205. 42. 8/4. 1932. Danzig-Langfuhr, Techn. Hochsch.) Sk a l ik s .

Peter Hidnert, Dehnung der hitzebesłandigen Legierungen Nickel-Chrom, Eisen-  
Chroni, Nickel-Chrotn-Eisen in der Wdrme. Best. des linearen Ausdehnungskoeff. von 
Ni-Cr, Fc-Cr u. Ni-Cr-Fe-Legierungen mit einem Geh. von 0—77% Ni, 5—27% Cr, 
0—82% Fe in dem Temperaturbereich 20—1000°. Die Wrkgg. von Temp., chem. 
Zus., Warmbehandlung werden festgelegt u. das Gefuge der Legierungen untersucht.
(Bureau Standards Journ. Res. 7. 1031—66. 1931.) N ik l a s .

Charles Vickers, Herstellung von Diskusformen aus Titan-Aluminiumbronze.. 
Ti-Al-Bronze entstand aus der Cu-Al-Bronze mit 89,5% Cu, 10,5% Al durch Ver- 
wendung eines Entgasungsmittels, das aus einer Cu-Al-Legierung bestand, mit ge
ringen Gehh. von Ca, Mg, Ti u. Mn. Herst. dieser Legicrung mit hoheren Gehh. an 
Mg u. Ti wie folgt: Ca 1,0%, Mg 2—2,25%, Ti 2,75%- EinfluB von Fe u. Mn auf die 
Ti-Al-Bronze. Festigkeitseigg. dieser Bronze. (Foundry 60. Nr. 5. 36—40. 1/3.
1932.) N ik l a s .

C. E. Eggenschwiler, Wirkung der Gufltemperatur und Zulegierung von Eisen auf
eine Lagermelallbronze. Abhandlung iiber die Einw. der GieBtemp. 1850—2120° F  u. 
Zufugung von Fe von 0—1,0% auf Struktur, Hartę, VerschleiB, Hammerschlagfestig- 
keit u. Kerbscklagfestigkeit einer Bronze mit 80% Cu, 10% Sn u. 10% Pb. Bei an* 
steigender GieBtemperatur erhoht sich der Widerstand gegen VerschleiB, wachst die 
KorngroBe u. nehmen Brinellharte u. Kerbschlagfestigkeit leicht ab. Eisenzusatze iiber- 
0,3% erwiesen sich schadlich fiir die Festigkeitseigg., unter 0,3% bewirkten sie eine 
Erhohung der Brinellharte, bei geringerem Widerstand gegen VerschleiB. (Bureau 
Standards Journ. Res. 8. 67—77. Jan. 1932.) N ik l a s .

James Brinn, Nickelzusdtze beeinflussen die Brauclibarkeit von Lagermetall. Er- 
setzt man in Lagermetallen von der Zus. 80% Cu, 10% Sn u. 10% Pb die beiden 
letzteren Metalle teilweise durch Ni, so entstehen hartere u. feinkornigere Legierungen,.
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die jedoch fur die Praxis nicht sehr geeignet sind. Da von Lngermetallen eino gewisse 
Plastizitat u. Elastizitiit verłangt wńd, sind die nickelfreien Legierungen vorzuziehen, 
die zwar grobkórniger, dafiir aber weicher sind. (Foundry 59. Nr. 16. 40—41.
1931.) _ E n g e l b r e c h t .

F. Freude, Spezialbronzen fiir Telephon- und Telegraphendrdhte. (Metallbórse 21.
1491—92. 1539—40. 1673—74. 1931.) E n g e l b r e c h t .

Berthold Błock, Baufehler an einem Vorwarmer. (Ripbildung in Messingrohren.) 
Bei einem liegenden Vorwśirmer mit neuen Messingrohren zum Anwarmen von Saften 
traten Undichtigkeiten zutage, die auf Risse in den Messingrohren zuriickzufiihren 
waren, u. zwar waren die Rohre in der Mitte quer zur Liingsrichtung aufgerissen. Der 
Baustoff war demnach hart u. spróde geworden u. hatte seine urspriingłiche zahe 
Festigkeit, wie man sie bei derartigen Messingrohren sonst gewóhnt ist, yerloren. Das 
AufreiBen der Rohre ist zu starken inneren Spannungen zuzuschreiben. Das Auflosen 
dieser Spannungen kann durch Fehlstellen, Korrosion oder durch zusatzliche Span- 
nungen erfolgen. Fiir den betreffenden Verwendungszweck sollte man nur Messing- 
rohre aus 70% Cu u. 30% Zn wahlen, dann sollten die Rohre vor dem Einbauen bei 
225—300° angelassen werden. (Chem. Apparatur 19. Nr. 8. Korrosion u. Metallschutz
7. 13—14. 25/4. 1932.) Kalpers.

W. P. Sykes, Eine TJntersuchung des Systems Wolfram-Kohlensloff. An Hand 
von chem. Analysen, Gefiigeunterss., Schmelzpunktsermitthmgcn u. Róntgenunterss. 
wird das biniire System W-C fiir die wolframreiche Seite aufgestellt. W scheint im 
festen Zustand bei etwa 2400° 0,05% C lósen zu kónnen; diese feste Lsg. bildet mit 
Mischkrystallen aus W2C ein Eutektikum bei 2475°, wobei die eutekt. Zus. etwa 1,5% C 
betragt. Die Verb. W2"C schmilzt bei etwa 2650—2750° u. weist die Zus. 3,16% C auf. 
Sie bildet mit dem Carbid WC mit der Zus. von 6,12% C ein Eutektikum bei 2525°, 
wobei die eutekt. Zus. etwa 4,5% C betragt. Diese Verb. WC zerfałlt bei rund 2600° 
(anscheinend peritekt.) in eine W-reichere Schmelze u. festen C, wahrscheinlich in 
Form von Graphit. Die Existenz der teilweise in der Literatur angenommenen Verbb. 
W3C, W3C2, W3C4 konnte nicht bestatigt werden. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 18. 
968—91. 1930.) E d e n s .

J. R. Miller, Die Verwendung der Metallographie in der Industrie. Zusammen- 
fassendes iiber die Technik u. Verwendung der Metallographie zur Stahlunters. (Heat 
Treating Forging 18. 57—60. Jan. 1932.) Eden s .

Francis F. Lucas, tiber Metallographie. (Heat Treating Forging 17. 668—71. 
783—84. 813—14. 1931. — C. 1931. II. 1051.) E n g e l b r e c h t .

Julio Orozco Diaz, Die Iiontgenstrahlen in der Metallographie. IV. Mitt. Fort- 
setzung der III. Mitt. (C. 1932.1. 2231.) (Chemia 8. 645—57. 1931.) W il l s t a e d t .

R. A. Stephen, Rontgenuntersuchungen in der Scliweifiindustrie. Einige Beispiele 
iiber die Verwendung von Róntgenunterss. zur Priifung der SchweiBnahte von Kessel- 
blechen. (Engineer 153. 393—94. 8/4. 1932.) E d e n s .

—, Beugungsbilder mit Rontgenstrahlen. Die aus Feinstrukturaufnahmen mit 
Rontgenstrahlen zu gewinnenden wichtigen Aufschliisse iiber Fragen der Metall- 
schweiBung werden kurz behandelt. (Wclding Engineer 17. Ńr. 4. 35—37. ApriI
1932.) S k a l ik s .

F. Regler, Ein neuer Weg zur rdntgenographischen Untersuchung der Vorgdnge
bei der elastisclien und plastischen Verformung polykrystalliner Metalle. Unterss. nach 
der Kegelrefloxionsmethode (vgl. C. 1932.1. 2231) mit Verwendung von monochromat. 
Róntgenstrahlung u. mit ruhendem Film u. Materiał zeigten schon bei den geringsten 
Kaltverformungen von Stahl, Cu u. Pb eine deutlich meBbare periphere (monochromat.) 
Verbreiterung der Interferenzpunktbreite (VergróBerung des mittleren . Streuwinkels 
um die Faserachsen), welche auch fiir qiiantitativo Spannungsmessungen an techn. 
Konstruktionen mit einem sehr hohen Genauigkeitsgrad herangezogen werden kann. 
Mit dieser Methode konnte auch der Unterschied zwischen den Verformungen von 
piast. u. elast. Materiał studiert werden. Dabei zeigte sich, daB in beiden Fallen die 
Verformung eine Gitterdrehung bzw. Biegegleitung bedingt, daB aber im elast. Materiał 
das Gitter durch die Yerformung Stórungen erleidet, welche bei piast. Materiał fehlen. 
Der SchluB liegt nahe, daB die elast. Krafte eines Materials gróBtenteils ais Gitter- 
kriifte angesehen werden miissen, wahrend die Formanderung des Materials gróBten- 
teils durch die Biegegleitung der Krystalle aneinander bedingt ist. (Physikal. Ztsehr. 33. 
435—38. 1/5. 1932. Wien, Vers.-Anstalt f. róntgentechn. Materialunterss.) Sk a l ik s . 

W. Busse, Rdntgenuntersuchungen an chemischen Grofiapparaturen. Wesen u.
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Technik der Róntgendurchstrahlungs- u. Interferenzaufnalimen (DEBYE-Aufnahmen)
u. dereń Anwendungsmógliclikeiten werden kurz besproehen. (Chem. Fabrik 5. 185 
bis 188. 1/6. 1932. NeuB a. Rh.) Sk a l ik s .

V. E. Pullin, Die Verwendung von Radium zur Untersueliung von Werkstiicken. 
Die Verwendung yon Ra zur Unters. von fertigen Werkstiicken wird beschrieben, es 
werden Vergleiclie angestellt zwisehen der Verwendung von Ra u. von Rontgenstrahlen. 
Es wird nachgewiesen, daB bei Werkstoffabmessungen unter 75 mm dio Rontgenstrahlen 
geeigneter sind, da die Belichtungszeit geringer ist u. feine Risse besser zu erkennen sind. 
Der Vorteil der Verwendung von Ra liegt darin, daB starkere Abmessungen untersucht 
werden konnen, ferner daB auch Stellen untersucht werden konnen, die fiir eine Róntgen- 
unters. unzugiinglich sind. (Engineering 153. 492—94. 6/5. 1932. Woolwich, Res. 
Dep.) E d e n s .

F. Sauerwald und W. Scholz, Ein Beitrag zum Zeitgeselz der Entfestigung ver- 
formter Metalle. (Ztschr. Physik 73. 511—25. 1931. Breslau, Techn. Hoclisch. —
C. 1931. II. 3255.) H u n i g e r .

R. Cazaud, Untersuchungen iiber die Ermudung der Metalle. Es wird iiber Bestst. 
der Schwingungsfestigkeit von unlegierten, sowie legierten Cr-Ni- u. austenit. Ni-Stahlen, 
ferner von Al- u. Mg-Legierungen berichtet, wobei insbesondere auf die Beziehung 
zwisehen der Ermiidungsgrenze u. dem Gefuge, sowie den anderen mechan. Eigg., 
me Elastizitatsgrenze, Zugfestigkeit oder Kerbzahigkeit, eingegangen wird. (Chim. 
et Ind. 27. Nr. 3 bis. 390—92. Marz 1932. Lab. Seryice Recherches de 1’Aćro- 
nautiąue.) E d e n s .

H. L. Mc Kinnon, Aufarbeitung und Verteilung von Kernsanden. NafiguB- 
sand fiir kleine Stiicke soli kleine KorngróBe u. hohen Tongeh. haben, also einem ge- 
wóhnlichen Formsand entsprechen. Fur beide Zwecke lassen sich oft dieselben Sand- 
sorten yerwenden. Sand fiir schwerere Stiicke muB gróBere Kórner haben. Fiir trockene 
Sandkerne wird fast reiner Kieselsand benutzt. Die Kórner sollen auch hier fiir leichte 
Stiicke kleiner, fiir schwerere groBer sein. Das Bindemittel muB feuerbestandig sein. 
Fiir die Aufbereitung der Kemsande sind Zusatze notwendig, wie z. B. Pflanzenóle, 
die dic Festigkeit des Kernmaterials beim Trocknen erhóhen u. spater unter der 
Einw. der hohen Tempp. ihre zusammenhangende Kraft verlieren, so daB sich der Kern 
leicht nach dem Erkalten des GuBstuckes entfernen laflt. GroBe Ersparnisse lassen 
sich dadurch erzielen, daB man bereits gebrauchte Kernsande wieder aufbereitet u. 
von neuem yerwendet. (Iron Age 128. 428—30. 1931.) E n GELBRECHT.

J. Gr. A. Skerl, Uber Sande und ihre Priifung. Es wird iiber die Methoden u. Er- 
gebnisse der Unterss. von Formsanden hinsichtlich ihrer mechan. Konst., Festigkeit, 
Durchlassigkeit u. Feuerbestandigkeit berichtet, wobei auch der EinfluB des Stampfens, 
des Mahlens u. des Feuchtigkeitsgeh. beriieksichtigt wird. Die umfangreichen Er- 
gebnisse sind in zahlreichen Tabellen zusammengestellt; iiber Einzelheiten sei auf das 
Original yerwiesen. (Foundry Trade Journ. 45. 53—57. 58. 86—90. Metal Ind. [London]
38. 645—46. 1931.) E d e n s .

H. Ries und H. V. Lee, Die Beziehungen zwisehen der Kornausbildung und der 
Festigkeit von Sand. (Vgl. C. 1932. I. 2232.) An 3 yerschiedenen Sandsorten mit 
runden bzw. eckigen Sandkornem, die mit 15% Ton gemischt werden, wird der Ein
fluB der Kornausbildung auf die Druckfestigkeit u. Durchlassigkeit des Sandes im 
nassen u. im getrockneten Zustand untersucht. Es zeigt sich, daB der Sand mit runden 
Kórnern sowohl im nassen’ais auch im getrockneten Zustand eine geringere Durch
lassigkeit u. hóhere Druckfestigkeit besitzt ais der Sand mit eckigen Kórnern. AuBerdem 
ist der Ton besser um die runden ais um die eckigen Sandkórner yerteilt. (Foundry 
Trade Journ. 46. 220. 7/4. 1932.) E d e n s .

L. Gasąuard, Die Bildung imi Saugtrichtem in kleinen Proben. Es handelt sich 
hierbei um die Erscheinung, daB beim Erstarren von Metallen nach der schnellen Er- 
starrung des an die GieBform grenzenden Metalls die Erstarrung der Restschmelze zur 
Bldg. eingefallener Stellen an der Oberflache der Probe fiihrt. An Hand von chem. u. 
Gcfiigeunterss. kommt Yf. zu dem Ergebnis, daB die Erscheinung in erster Linie beim 
GuBeisen auf den S-Geh. desselben zuriickzufiihren ist, u. daB zur Vermeidung der Er- 
scheinung die iiblichen Methoden zur S-Entfernung geeignet sind. (Rev. Fonderie mod. 
26. 113—16. 10/4.1932.) E d e n s .

Karl Krekeler und Franz Rapatz, Beitrag zur Frage der in Wartnebehandlungs- 
betrieben zu verwendenden Ole. Tabellar. stellen Vff. die Veriinderungen zusammen, 
die minerał. Anlafióle u. Riibóle im Betrieb erleiden. Am Anfang unterscheiden sich
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die yerschiedenen Ole in bezug auf Harteannahme der Stahlstiicke nur wenig, hingegen 
ist im Dauergebrauch ein groBer Unterschied vorhanden. Eine Oberlegenlieit des 
Riibols, Trans u. anderer fetter Ole gegeniiber Mineralolen besteht nicht, die fetten 
Ole zersetzen sich raseher u. geben groBere Verlusto. Aueh ist dio Abtropffahigkeit 
schlechter. Dio an AnlaBóle zu stellenden Anforderungen sind zusammengestellt. 
(Petroleum 28. Nr. 17. 4— 7. 27/4. 1932.) K. O. Mu l l e r .

K. Krekeler, Ol in Warmbehandlungsbetrieben. (Vgl. vorst. Ref.) Yf. bespricht 
besonders die Blankhartedle, dio an den Werkstiicken keine Krusto absetzen durfen, 
u. gibt die physikal. Konstanten dieser Ole tabellar. wieder. Dieso Olo eignen sich aueh 
besonders beim Harten aus dem Salzbad, die Salzschieht springt leicht ab u. kami vom 
Boden des HartegefaBes entnommen werden. (Elektrowarme 2. 33—36. Febr. 
1932.) K. O. Muller.

E. F. Davis, Die Warmbehandlung und Fabrikation von Wellen und Achsen in der
Automóbilinduslrie. (Fuels and Furnaces 9. 807—12. 1931. — C. 1931. II. 
3252.) _ E n g e l b r e c h t .

John E. Haig, Die Erzeugung kiinstlicher Ofenatrnosphiiren durch Aimnoniak- 
zerselzung. Es werden die Methoden besprochen, durch Dissoziation von NHS eine H2- 
oder N2-Atmosphare in metallurg. Ofen zu erzielen. Die einzelnen Verff. werden ein- 
gehend besprochen, ferner wird iiber die Kosten der Verff. berichtet, schlieBlich werden 
die Vorteilo hinsichtlich Beąuemlichkeit, Ersparnis, Sicherheit, sowie lleinheit der Gas- 
atmospbare u. Einfaehheit des Verf. aufgezahlt. (Heat Treating Forging 18. 48—50. 
124—27. Febr. 1932. Philadelphia, Ajax Electric Co., Inc.) E d e n s .

J. W. Harsch und J. Muller, Hoclinickelhaltige Legierungen eignen sich am 
bestm fur Behdlłer fur das Nitrierverfahren. An Hand von Verss. an folgenden Legie
rungen: nicht rostendem Stahl mit 18% Cr; 8% Ni, hitzebestandigem Stahl mit 18% 
Cr; 25% Ni, Monelmetall mit 67% Ni; 28% Cu u. einer sogenannten Niehromelegierung 
mit 62% Ni, 12,5% Cr, wird festgestellt, daB dio Legierungen mit hohem Ni-Geh. 
den beim Nitrieryerf. yerwendeten Gasen am boston widerstehon. (Metal Progress 20. 
Nr. 6. 41—44. Doz. 1931. Philadelphia, Loeds & Northrop Co.) E d e n s .

A. Nadai, Ortlich konzentrierter Druck und einige Anwendungen auf den Walz-
vorgang. Dor EinfluB ortlich konzentrierten Druckes auf das FlieBen von Zn, Cu, Stahl 
mit niedrigem C-Geh., sowie Paraffin wird yerfolgt. Ferner wird der Verlauf der FlieB- 
figuren bei ortlich konzentriertem Druck langs einer schmalen Flacho u. langs einer 
Linie bei niedriggekohlten Stahlen boobachtet. SchlieBlich wird noch auf die Be- 
ziehungen der Ergebnisso zum WalzprozoB eingegangen. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 18. 1057—92. 1930. East Pittsburgh, Westinghouso Electric Manufac- 
turing Co.) E d e n s .

L. M. CurtiSS, Einige Methoden und Wirkungen des maschinellen Oasschmelz- 
schneidens. (Journ. Amer. Weld. Soc. 11. 19—22. Jan. 1932. Coatesville, Pennsylyania, 
Lukens Steel Co.) E d e n s .

Gilbert E. Doan, Uber die schnelle Herstellung von starken und zćihen Schwei/3- 
nćihten. Die Ye.rbindungen konnen durch Hammem und Behebung der Spannungen ver- 
bessert werden. Zusammenfassende Ubersicht. (Metal Progress 21. Nr. 2. 39—43. Febr. 
1932. Lehigh Univ.) E d ens .

D. Rosenthal und M. Mathieu, Ober die Schwei/Sstelłen von kohlensloffarmem 
Stahl im elektrischen Lichtbogen. Die Rolle der Schuizumhiillung fiir die Storungen des 
Krystallgefiiges. Bei SchweiBungen von kohlenstoffarmem Stahl im elektr. Lichtbogen 
wurden Spezialelektroden benutzt, die ais Sckutzhiille Oxydo ( ?) entliielten. Die Schutz- 
hiille war 0,1: 0,7 bzw. 1 mm stark. Bei jeder Starkę ęrgaben sich Gefugestorungen, 
die sich im Róntgenbild durch radiale Strcifen (Asterismus) erkennen lassen. Wurde 
ais SehwoiBdraht ein mit chem. Sehutzschicht (gegen Oxydation) yersehener Draht 
benutzt, so traten gloichfalls (Jefugestórungen auf. Andererseits laBt ein nachfolgendes 
kurzes Anlassen auf ca. 850° alle Gefiigestórungen verschwinden. Werden aber ais 
SchweiBdrahte solche aus kohlenstoffarmem Stahl ohne Schutzhulle benutzt, so ver- 
schwinden die Storungen aueh nach dom Anlassen nicht. (Compt. rend. Aead. Sciences 
194. 1244—45. 11/4. 1932.) K r u m m a c h e r .

F. A. Birke, Die Anwendung der Schwei/3technik beim Bau von Dampfkesseln,
Behaltem und bei der Ausfiihrung von Reparaturen. An Hand von Beiapielen zeigt Vf., 
wie die SckweiBteehnik zum Bau u. zur Reparatur von GroflgefaBen yerschiedener Art 
yorteilhaft angewendet werden kann. (Apparatebau 44. 67—72. 29/4. 1932. 
Dresden.) L uder .

X I V .  2 . 29
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Werner Zieler, Priifung elektrischer Schweiflungen, sowie der Brauchbarkeit der 
Ummantelung von Sehweifistaben dureh die Ehnsehe Zemzntationsprobc. Nach einer 
Besprechung des wichtigsten Schrifttums, wird iiber den EinfluB versehiedener Atmo- 
sphiiren beim ScbweiBon auf die „Normalitat" des Gefiiges der SchweiBnaht berichtet. 
Es zeigt sich, daB diejcnigen Atmospharcn, die eine einwandfreie SchweiBnaht liefern, 
auch ein normales Zementationsgefiige ergeben. An Hand von Beispielen wird nach- 
gewiesen, daB die EHNsche Zementationsprobe ein wertyolles Hilfsmittel zur Be- 
urteilung einer SchweiBnaht sowie der Brauchbarkeit der Ummantelungen von elektr. 
SchweiBstaben darstellt. (Stahl u. Eisen 52. 236—39. 10/3. 1932. Dusseldorf.) E d e n s .

J. Rappaport, Der n&ue Metallschutz. Bernstein u. Kongokopal in der Motall- 
lackindustrie. Parabernol ais neuer bewabrter Metallschutz u. seine Anwendungs- 
gebiete. (Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. 30. 177—78. 15/4. 1932. Berlin.) K onig.

— , Silberiiberziige auf Aluminium. Man kann Aluminium ein mattes, siiberartiges 
Aussehen yerleihen, indem man es 15—20 Sek. in li. 10°/oig. Sodalsg. eintaueht, welcbc 
mit Kochsalz gesatt. ist, dann abspiilt u. trocknet u. sehlieBlicli nochmals ca. 30 Min. 
taucht, mit flieBendem W. abspiilt u. in h. Sagemehl trocknet. Einen echten Silber- 
iiberzug auf Aluminium erzielt man nach dem Jirotkayerf., wobei das Metali 10—15 Min. 
in kocliende Metallsalzlsgg. eingetaucht wird. Ais geeignete Lsgg. sind zu nennen: 
1. 2,51 W., 25 g AgN03, 25 g K 2C03, 25 g NaHC03, 10 g K .C rA : 2. 11 W., 10 g 
AgN03, 2,5 g K2Cr04, 100 g K2C03, 80 g NaHC03. Das Aussehen von oxydiertem Silber 
yerleiht man Aluminium dureh Eintauchen in eine Lsg. aus 1 Gall. HC1, 2 oz. Arsenik, 
1 oz. Eisensulfat, 2 oz. Kupfersulfat. (Brit. ind. Einishing 3. 48. April 1932.) S c h e if e l e .

Marvin J. TJdy, Metalluberziige auf Stahl. Zusammenfassende Besprechung. 
(Mining and Metallurgy 13. 173—74. April 1932. Anniston, Ala.) EDENS.

A. Travers, Das Uberziehen von Eisen mit Titan. Es wird iiber die Herst. von 
Ti-Uberziigen auf Fe berichtet, wobei das troekene Verf. dureh Red. von TiCl4 in Ggw. 
von Hj dureh das Fe, ferner das nasse Verf. dureh elektrolyt. Niederschlagen in 
Ti(04H10 c)2- 4 ILO-Lsgg. bcsprochen wird. Das Verb. des mit Ti uberzogenen Eisens 
gegeniiber korrodierenden Mitteln wird untersucht, u. es zeigt sich, daB dureh metali. 
Ti-tlberziige keine allzu groBen Vorteile erzielt werden konnen, wahrend dagegen 
TiN-Oberzuge eine wesentlich bessere Wrkg. zur Folgę haben diirften. (Chim. et Ind. 27. 
Sond,-Nr. 3 bis. 345—47. Marz 1932.) E d e n s .

A. Stein, Die Vorbehandlungsmethode zur Herstellung korrosionsbestandiger Oberzuge 
bei schwer zu verarbeitenden Materialien. Dureh ein kurzes Anbeizen mit einer Mischung 
von Oxalsaure u. HC1 traten an der Oberfliicho einer Fe-W-Legierung Fehler in 
Erscheinung. Es war bisher schwer, derartige Werkstoffe zu galyanisieren. Erst dureh 
ein Nachbeizen in einer Mischung von saurem Eisenchlorid u. saurem I3isennitrat lassen 
sich alle Teilo, die die Galvanisierung bebindern, beseitigen. Die Beize ist standig zu 
erneuern, damit sie frisch bleibt u. eine geniigend starkę Wrkg. beibeha.lt. (Korrosion 
u. Metallschutz 8. 89—91. April 1932.) K a l p e r s .

Hans Hebberling, Gibt es „billige“ Eisenschułzmethoden ? Nur der Bleimennige 
kommt eino unmittelbar antikorrosive Wrkg. auf das Eisen zu. Weder bei den Eisen- 
oxyden, noch bei Graphit oder sonstigen „inerten“ Pigmentcn hat sich bisher eine ahn- 
liche Wrkg. naehweisen lassen. Eine guto Bleigrundierung kann unter Umstanden 
drei oder mehr Deekanstriche hintereinander iiberdauern. (Chem.-Techn. Rdscb. 47. 
137—38. 26/4. 1932.) Sc h e if e l e .

V. Duffek, Einflufi der Formgebung und Nielung von Konstruktio7iseisen auf die 
Korrosion. An Faconeisenproben in der fiir Konstruktionen gebrauchliehsten Recht- 
winkel- u. U-Profilform mit u. ohne Nieten werden im DuFFEKschen Rostapp. Kor- 
rosionsvcrss. in Leitungs- u. Seewasser durchgefiihrt. Beim Winkeleisen ergibt sich, 
daB der EinfluB der Winkelung nur verschwindend gering ist gegeniiber der Rostbldg. 
in  nachster Umgebung der Nieten. Bei dem U-Profil konnte beobachtet werden, daB 
sowohl der EinfluB der Nieten ais auch der Profilgebung zuriicktritt gegeniiber dem 
EinfluB der Ablagerung der Korrosionsprodd. Ais prakt. Folgerung ergibt sich, daB 
bei Eisenkonstruktionen darauf geachtet werden muB, dureh Abschragung der Flaeben 
ein Ablaufen der sich bildenden Korrosionsprodd. zu erleicbtern. (Korrosion u.. Metall
schutz 7. 275—78. 1931. Berlin.) E d e n s .

Carl E. Swartz, Fehler in Gu fi eisen ke sse In bei der Bleiraffination. Behandlung der 
Griinde, die zu einem Untauglichwerden von GuBeisenkesseln fuhren konnen, z. B. 
ungeeignete Beheizung, ungleiehmaBige Erhitzung, schneller Temp.-Wechsel, unregel- 
maBiger Gebrauch. Dann Kesselfehler dureh ungeeignetes Materiał, falschen Kessel-
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einbau u. falscho Kesselform. Chem. Veranderungen im Kesselwcrkstoff durch oxyd. 
Feuergaso u. Ver&nderungon im Gefiige durch Umbildung yon C zu Graphit, unter- 
sucht durch Schliffo aus yerschicden bcanspruchten Teilen gebrauchter Kcsscl. Einw. 
des Einsatzmaterials auf die Kesselwandung durch Rkk. u. Lósungsyorgange. (Trans. 
Amer. Inst. Mining metallurg. Engincers 1931 . 125—41.) N ik l a s .

M. Ragg und A. Riedemann, Ober die passinierende Wirkung von Bleipigmenten. 
Es wurden Eisenbleche in trockenen u. mit 5, 10 u. 15% W. angefeuchteten Bleipig
menten (yerschiedenen Mennigesorten, Subox aus Schriftasche u. Hartblei, Graublei- 
mennige Arcanol) gelagert u. die Anderung des elektrochem. Verh. u. des Verh. gegen 
Rosten untersueht. Hinsichtlich der roten Mennigesorten wurden die Ergebnisse yon 
Ma a s z u .L i e b r e i c i i(C .1930 . I. 2307), daBihr Schutz nicht durch Passiyierung, sondern 
durch Seifcnbldg. zu erkliiren ist, im wesentlichen bestatigt. Arcanol yerursacht eine 
Veranderung der Eisenoberflacho u. bindet W . Pb02 u. Mn02 erzeugen rissige u. das 
Eisen daher nicht schutzende Deckschiehten. Bleichromat bewirkt yollkommene 
Passiyierung durch Ausbildung einer Deckschicht (Eisenchromat?). Die passiyierende 
Wrkg. yon kauflichem Bleipermanganat ist auf den Geh. an KMn04 zuruckzufiihrcn, 
reines Pb(Mn04)2 passiviert nicht. Durch Zusatz von Antimon (bis 10%) u- Zinn (bis 
2%) zu reinem Blei andert sich die Potentialdifferenz gegeniiber Eisen nicht. (Farben- 
Ztg. 37 . 1122—24. 1154—56. 14/5. 1932.) W il b o r n .

F. Hundeshagen, Ober die „Laugenbriichigkeit1' des Stahles. An Hand der ein- 
schlagigen Literatur wird die Erscheinung der Laugenbriichigkeit besprochen, wobei 
insbesondere auf die amerikan. Laugenhypothese u. auf die deutschen Verss. u. die 
deutsche Auffassung iiber die Ursachen der Brucliigkeit eingegangen wird. Weiter wird 
die Bldg. interkrystalliner Risse ohne Laugenwrkg. erórtert, u. es werden die Schutz- 
maBnahmen gegen die Laugenbriichigkeit diskutiert. (Chem.-Ztg. 56. 4—5. 17—18. 
39—40. 13/1. 1932.) E d e n s .

I. Koenigsberg, Ober die ,,Laugenbriichigkeit“ des Stahles. Bemerkungen zu der 
Arbeit von H u n d e s h a g e n  (vgl. vorst. Ref.). (Chem.-Ztg. 56.108. 6/2. 1932.) E d e n s .

J. Newton Friend und W. West, Die Widerstandsfdhigkeit von Kupfer-Nickel- 
Slahlen gegen den EinfluP von Seewasser. (Iron Coal Trades Rev. 123 . 1. 1931. Bir
mingham. — C. 1 9 3 1 . II. 3661.) E d e n s .

J. Galibourg, Nichtrostende Stahle und Korrosion. An Hand der wichtigsten 
Literatur wird der EinfluB der yerschiedenen Spezialelemente auf dio Konstitution u. 
auf die Korrosion des Stahls besprochen, wobei insbesondere die einzelnen Gruppen 
der nichtrostenden Stahle behandelt werden. (Aciers spćciaux, Mótaux, Alliages 6. 
547—59. 1931.) E d e n s .

Andre Michel, Die Bestandigkeit der Stahle gegen hohe Temperaturen. (Vgl. C. 19 3 2 . 
I. 125.) Zusammenfassende Besprechung des heutigen Standpunktcs. (Aciers spćciaus 
Mćtaux, Alliages 6. 536—46. Nov. 1931.) E d e n s .

C. R. Weidner und L. E. Davis, Ein Oberblick iiber die Ursachen der Korrosion 
von Rohrleitungen. An Hand zahlreicher Messungen der Potentialdifferenzen zwischen 
yerschiedenen Punkten langer Rohrleitungen ergibt sich, daB eino Aufladung dieser 
Strome stattfindet, falls dio Rohre in einer Erde mit geringer elektr. Loitfahigkeit 
yerlegt sind u. umgekehrt, daB eine Entladung bei hoher elektr. Leitfahigkeit des Erd- 
bodens stattfindet. Ist die Stromdichto groB u. findet dio Entladung plótzlich statt, 
so treten meistens tiefe Anfressungen auf den Rohren auf. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 26. 
41. 144. 147. 148. 12/11. 1931. Independence, Kans., Prairie Pipę Line Co.) E d e n s .

J. Montgomerie und W. E. Lewis, Das Korrosionsproblem in Oltankschijfen. 
( Petroleum Times 2 7 . 409—10. 9/4. 1932.) K. O. Mu l l e r .

M. Lissauer & Co., Koln, Verarbeiten von geschmolzenen metallhaltigen Massen. 
D ie  in  den geschm. Massen enthaltenen Metalle werden in metali. Form durch Be
handlung mit gasformigen Rcd.-Mitteln gewonnen, Bei der Einfuhrung der Red.-Mittel 
soli das Bad eine Temp. von 900—1300° aufweisen. (Belg. P. 3 6 3 1 2 3  vom 20/8.
1929, Auszug veróff. 15/4. 1930. E. Prior. 10/9. 1928.) D r e w s .

Walther Kangro, Braunsehweig, Verfahren zur Oewinnung von Eisen aus Eisen- 
erzen mittels elementaren Chlors, dad. gek., daB die Einw. des elementaren Cl bei erhóhter 
Temp. u. bei erhohtem Druck erfolgt. — Aus dem gebildeten FeCl3 wird das Fo 
z. B. durch Elektrolyso gewonnen. Das freigemaehte Cl2 wird im Kreislauf gefiihrt. 
Zur Reinigung friert man es in Kammern aus, dereń Abmessungen derart gewiihlt 
werden, daB beim Erwiirmen sich Chlorgas von der gewiinschten Betriebstemp. mit dem

2 9 *
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gewunsehten Betriebsdruck ergibt. (D. R. P. 546 722 KI. 18a vom 27/2. 1925, ausg. 
19/3. 1932.) Ge is z l e r .

B. Vervoort, Dusseldorf, Herstellung von Graugup. In das fl. Fe werden fl. Metalle, 
wio Cr, Ni oder W, eingebracht. (Belg. P. 362 996 vom 13/8. 1929, Auszug yeróff. 
17/2. 1930. D. Prior. 13/8. 1928, 4/5., 25/5., 2/7. u. 3/7. 1929.) D r e w s .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Deutschland, Stdhle von Jioker Gebrauchs- 
festigheit. Der Kohlenstoffgeh. der Stiihle wird unter 0,15, zweckmiiBig unter 0,12%, 
gesenkt, der an Mn, Si u. Cu iiber das iibliche MaB auf 0,8—2% Mn, 0,4—1,5% Si u. 
(oder) 0,4—1,5% Cu erhóht. ZweckmiiBig erhóht man dio iiblichen Prozentzalilen 
a 11 o r  dieser Elemente. Mit Vorteil wird der Geh. der Legierungen an P auf 0,08—2% 
gehalten u. bis 2% Cr u. bis 1% Ti zugegeben. (F. P. 720 035 vom 15/7. 1931, ausg. 
15/2. 1932. D. Prior. 26/1. 1931.) K u h l in g .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Stahllegierungen. Austenit. Chromnickel- 
stahlen werden Nb, Ta, Zr, U, Hf oder ein seltenes Erdmetall, wie Ce, Th, La, Y o. dgl. 
oder mehrere dieser Metalle heilegiert, u. es wird dio Menge des bzw. der Zusatze u. 
des C so bemessen, daB der lotztero von den Zusatzen yollstandig chem. gebunden wird. 
Die Legierungen enthalten neben Fe weniger ais 1% C, 12—40% Cr, 7—25% Ni u. 
bis zu 10% der erwahnten Zusatze, z. B. 0,07—0,2% C, etwa 18% Cr, 8% Ni u.
0,3—2,5% Nb +  Ta. Sie biiBen ihre Bcstandigkeit gegen chem. Einww. bei Tempp. 
von 500 bis 900° nicht ein u. werden durch eine derartige Hitzebehandlung nicht 
briichig. (F. P. 720 008 vom 15/7. 1931, ausg. 15/2. 1932. D. Prior. 21/7. 1930.) K u iil .

Friedr. Krupp A.-G., Essen, Konstruktionsstahl. Diesor Stahl enthalt bis 0,4% C; 
bis 0,5% Si; bis 0,2% Mn u. bis 0,8% Cu. (Belg. P. 363 078 vom 17/8. 1929, Auszug 
yeróff. 17/2. 1930. D. Prior. 20/9. 1928.) D r e w s .

Babcock & Wilcox Tube Co., Beaver Falls, Werlczeugslalil. Die yerwondeto 
Legierung enthalt 18—35% Cr, 4—20% Ni, 0,75—1,75% C. Der Rest besteht im 
wesentlichen aus Fe. Wenn der Cr-Geh. sieh der angegebenen niedrigsten Grenzo 
nahert, soli der Ni-Geh. bctraehtlich iiber 4°/0 liegen, da sonst die austenit. Eigg. des 
Stahles sich verschlechtern. (Belg. P. 364 073 vom 27/9. 1929, Auszug yeróff. 12/3.
1930. A. Prior. 10/11. 1928.) D r e w s .

Aubert & Duval Frćres, Paris, Harten von Eisen- oder Stahllegierungen. D icin  
dem Stickstoffhartungsbehiilter befindlichen Gase werden durch eine Schraube, Pumpe, 
Ventilator, Injektor o. dgl. in heftige Bewegung yersetzt. (Belg. P. 365 763 vom 
29/11. 1929, Auszug yeróff. 15/5. 1930. D. Prior. 20/12. 1928.) D r e w s .

Vereinigte Stahlwerke A.-G., Dusseldorf, Harten von kupferhaltigem Kon- 
struktionsstahl. Die Legierungen enthalten melir ais 0,6% Cu u. bis zu 0,5% C. Nach 
der Formung in der Warnio werden sio auf unterhalb 500° liegende Tempp. erhitzt. 
(Belg. P. 365 743 vom 29/11. 1929, Auszug yeróff. 15/5. 1930. D . Prior. 17/1.
1929.) D r e w s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Legierungen. In den Legierungen von Fo, 
Cu oder Legierungen dieser Metalle (mit Ausnahmo von Legierungen des Cu u. Ni) mit
0,2—15% Bo wird ohne Verringerung oder sogar unter Verbesserung ihrer Eigg. ein 
gegebenenfalls sehr erheblicher Teil des teuren Be durch ein oder mehrere Alkalierd- 
metalle oder, besonders, Mg ersetzt. Weitere Verbesserung der Eigg. der Legierungen 
erfolgt durch rasehes Abkiihlen von Tempp., welche wenigstens 50° unter ihrem F. 
liegen, u. anschlieBendes Altern. (E. P. 363 861 vom 20/1. 1931, ausg. 21/1. 1932.
D. Prior. 21/1. 1930.) K u h l i n g .

Soc. d’Electricite et de Mecaniąue (Procedes Thomson-Houston et Carels), 
Soc. An., Brussel, Magnelische Legierungen. 40—50% handelsiibliches Ni u. 50—60% 
Fo werden in einem Induktionsofen in red. Atmospharo gesehmolzcn. D as erhalteno 
Prod. wird in Blattform gebracht u. fiir ca. 2 Stdn. in nicht oxydierender Atmospharo 
auf ca. 1300° gehalten. (Belg. P. 362 094 vom 6/7. 1929, Auszug yeróff. 22/1. 1930. 
A. Prior. 6/7. 1928.) D r e w s .

Friedr. Krupp A.-G., Essen, Herstellung von Werlczeugen aus sehr harten homo- 
genen Legierungen. Ein Gemiseh von am Schmelzpunkt befindlichen Metallen mit
C, B oder Si erhalt durch Warmebehandlung das gewunschto Gefiige. Das so erhalteno 
Prod. wird gepreBt, unter Druek gepulvert u. einer Sinterung unterworfen, wobci dio 
Tempp. zwecks Vermeidung eines schadlichen Einflusses entsprechend niedrig gehalten 
werden. (Belg. P. 362618 vom 27/7. 1929, Auszug yeróff. 22/1. 1930.) D r e w s .

Metallgesellsehaft A.-G., Frankfurt a. M., Doppelmetalle. Eine Cu-Zn-Legierung 
enthalt mehr ais 60%. yorzugsweise 68—72% Cu, weniger ais 0,01% Pb, 0,05—1,0%
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Mii u. sehr wenig Fe; sie wird auf einen Fe-Kern gebracht u. auf geniigend hoher Temp. 
gehalten, um die Lsg. des Metallkernes in dem Uberzugsmetall zu orzielon. (Belg. P. 
362 993 vom 13/8. 1929, Auszug yeroff. 17/2. 1930.) D r e w s .

P. L. & M. Co., Los Angeles, Uberzichen von melallischen Stoffen mil anderen 
Mełallen. Auf den mit dem Metalliiberzug zu yersehenden Stoff wird eine kórnigo 
Mischung von Wolfram u. Kohle aufgcbracht u. mittels eines elektr. Lichtbogcns ge- 
schmolzen. (Belg. P. 359 925 vom 18/4. 1929, Auszug yeroff. 23/10. 1929. A. Prior. 
14/8. 1928.) D r e w s .

Vereinigte Silberhammerwerke Hetzel & Co., Niirnberg, Doublieren vonMclallm. 
Das mit A120 3 iiberzogene Grundmetall, sowie das darauf aufzubringendo Al oder dessen 
Legierung werden, auf SchweiBtemp. erhitzt, zwischen die Zylinder eines Walzwerkcs 
gebracht. Zwecks Zerbrechung der Oxydschicht u. Hervorrufung der SchwciBwrkg. 
wird der PreBdruck in geeigneter Weise geregelt. (Belg. P. 364112 vom 28/9. 1929, 
Auszug veroff. 13/3. 1930. D. Prior. 3/10. 1928.) D r e w s .

Friedr. Krupp A.-G., Essen, Schwei{lverfahren. Dio yerwendeten Substanzen 
setzcn sich leicht an der Peripherie des Regulus ab, so daB 0 2, 0 2-Verbb., C, S u. P von 
der SchweiBstelle ferngchalten werden. (Belg. P. 362 616 vom 27/7. 1929, Auszug 
yeroff. 22/1. 1930. D . Prior. 30/7. 1928.) D r e w s .

Friedr. Krupp A.-G., Essen, Schwei[3stdb. Der zum SchweiBen von Fe-Legie- 
rungen geeigneto Stab enthalt wenigstens 0,4% Cu. (Belg. P. 362 617 vom 27/7. 1929, 
Auszug yeroff. 22/1. 1930. D . Prior. 1/8. 1928.) D r e w s .

Charles Harold Aston, Neu-Seeland, Lot en von Aluminium und Aluminium- 
legierungen. Ais Lótmetall dienen zusammengeschmolzenc Miscliungen von Sn, Pb 
u. Zn, ais FiuBmitt-cl Mischungen von Tcrpentinol, Balsamum Capabae, Harz u. 
Paraffinól. (F. P. 719 887 vom 9/7. 1931, ausg. 12/2. 1932.) K u h l in g .

Gustav Tammann, Lehrbuch der Mctallkunde. Chemie u. Pliysik d. Metalle u. ihrer Legiergn.
4., erw. Aufl. Leipzig: L. Voss 1932. (XV, 536 S.) gr. 8°. nn M. 48.—; Lw. nn M. 49.50. 

Robert Muller, Allgemeino und technisehe Elektrometallurgie. Wien: J . Springer 1932.
(X II, 580 S.) gr. 8°. Lw. M. 32.50.

Willi Claus und Hans Fincke, Saurebest&ndige Bronzen, Kupfer-, Zinnbronzen, RotguB und 
yerwandte Legierungen ais ehemiseh-beanspruchte Werltstoffe im allgemeinen Masohinen- 
und Apparatebau. Halle: Knapp 1932. (V III, 136 S.) gr. 8°. M. 12.50; geb. M. 13.80. 

Guillet et Portevin, Prćeis de metallographie microseopique et de maerographie. 1’aris: 
Dunod. (VI, 406 S.) B r.: 128 fr. rei.: 139 fr.

[russ.] E. G. Deretschej, Niehteisenmetalle. Bd. I. Anreiclierung — Metallurgie. Bd. II. 
Technologie der Niehteisenmetalle u. Legierungen. Moskau-Leningrad: Zwetmetisdat 
1932. I. (278 S.). Rbl. 3.50; I I . (360 S.). Rbl. 4.50.

[russ,] G. A. Schacliow, Metallurgie des Antimons. Moskau-Leningrad: Zwetmetisdat 1932. 
(67 S.). Rbl. 1.25.

IX. Organische Praparate.
W. E. Tischtschenko und L. I. Anzuss, Unlersuchung des „wei/3en“ Aoeionoles. 

Die Acetonolfraktion (Kp. bis 130°) (aus einer russ. Holzdest.-Anlage) enthalt 0,02% 
Acetaldehyd, 0,04% Propionaldehyd, 8% Aceton, 0,5% Silmn, 22% Melhylathylktlon, 
ca. 0,5% Methylisopropylketon, 19% Methyl-n-propylkelon, 2% Melhylis<Aulylkelon, 
4% Methyl-n-butylketon. Auch Ggw. von Me#ilyloxyd ist wahrscheinlich. (Chem. Joirni. 
Ser. B. Journ. angow. Chem. [russ.: Chimitschcskii Shumal. Sser. B. Shurnalprikladnoi 
Cliimii] 4. 806—18. 1931. Leningrad, Univ.) S c h ó n f e l d .

A. A. Spryakow, Sulfrmierung von Naphthalin mit der aąuimolekularen Menge 
Schwefelsdure. Zur Bosoitigung des bei der Sulfonierung von Naphthalin mit H sS04 
gebildoten W., welohes duroh Verd. der Silure dic lik. friihzeitig zum Stillstand bringt 
(ji-Sulfoniorung) wurde mit ITaS04 gcreinigtes Bzn. durch das Rk.-Gemisch hindurch- 
geleitet. Nebenrkk. unter Bldg. von S02 finden nicht statt. Die Ausbeute an Sulfon- 
sauren betrag 97%. (Journ. eliem. Ind, [russ.: Shurnal chimitecheskoi Promyschlennosti]
8. Nr. 20. 41—45. 1931.) SchójnT-ELD.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., HersleUung von Essigmure- 
anhydrid unter Durchleiten yon Esaigsdureddmpfen zusammen mit NH3 durch eine 
Sclimelze von Alkalimetaphosphaten u. bzw. oder Schwermetallphosphaten oder yon 
Erdalkaliphosphaten cinschlieBlieh Mg-Phosphaten bei 200—800°. An Stelle yon NH3
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konnen auch dessen Verbb., wie NH,C1, NH.,-Acetat, NH,,-Benzoat, prim., sek. oder 
tort. Aminę, Basen, Nitriie, Acetamid, Harnstoff u. a. benutzt werden. Ais Phosphate 
sind z. B. genannt Na-, IC-, Zn-, Pb- oder Fe-Phosphat. Die Phosphate konnen auch ais 
Gemische benutzt werden. Dazu mehrere Beispiele. (F. P. 717152 vom 16/5. 1931, 
ausg. 5/1. 1932. D. Prior. 17/5. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Essigsdure- 
anhydrid. (Vgl. F. P. 698 907; C. 1931. I. 2934.) An Stello der im Hauptpatent be- 
nutzten Phosphate werden Salze yon hóhercm spezif. Widerstand fiir das elektr. bo- 
heizte Schmelzbad benutzt, z. B. 1 Teil Borphosphat, B20 3-P20 5, u. 4 Teile Pb-Meta- 
phosphat, oder Zn-Metaphosphat. (F. P. 39 574 vom 8/1. 1931, ausg. 30/11. 1931. 
Zus. zu F. P. 698 907; C. 1931. I. 2934.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Carbonsdure- 
estern. Die Carbonsauren, z. B. Ameisen-, Essig- oder Benzoesaure, werden mit Mono- 
oder Dialkylschwefelsauren oder mit Gemisehen derselben erhitzt. — 65 Teile eines Ge- 
misches von Athyl- oder Didthylschwefelsdure werden mit 28,5 Teilen Essigsiiure boi 
110—115° unter Riihren erhitzt. Dabei wird der Essigsdurcdthylester gewonnen. Aus 
Butylschwefelsdure u. Ameisensaure wird der Ameisensdurebutylester erhalten. (F. P. 
718 672 vom 15/6. 1931, ausg. 27/1. 1932. D. Prior. 16/6. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Schering Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Erwin Schwenk, Berlin- 
Charlottenburg und Frank Hartwich, Finów bei Eberswalde), Reinigung von Eslem 
von durch enzymat. Prozesse gewonnenen Sauren, dad. gek., da!3 man die Bohester 
in Dampfform iiber oberflaehenaktive Stoffe leitet u. dann kondensiert. — Ais ge- 
eignete oberflachcnakt. bzw. groBobcrflachige Stoffe werden akt. Kohle u. Silicagcl 
angefulirt. Das Verf. soli zur Herst. geruclisreiner Ester dicnen. Z. B. wird aus A. 
u. roher, durch Vergarung yon Zucker gewonnencr Milchsaure hcrgestellter Milchsdure- 
dthylesłer verdampft, u. die Dampfe werden durcli einen mit Silicagel gefullten Turm 
geleitet, worauf sie, gegebenenfalls fraktioniert, kondensiert werden. Der so behandelte 
Ester weist einen reinen Geruch auf. (D.R. P. 548 371 KI- 12 o vom 10/10. 1929, 
ausg. 11/4. 1932.) R. Herbst .

Dessauer Zucker-Raffinerie G. m. b. H., Dessau, Verfahren zur Darstellung 
von Glutaminsdure aus Melasseschlempe, boi dem man zu der Schlempe eine organ, 
oder anorgan. Saure (gasfórmig oder gel.) zugibt, dereń Aciditat gróJBer ist ais diejenige 
der Glutaminsaure, 1. dad. gek., daB man diese Saure in einer solchen Menge zusetzt, 
daB ein ph erreicht wird, der zwar etwas groBer ist ais die Summo der in der Schlempe 
yorhandenen schwacheren Sauren bis einschlicBlich der Glutaminsaure, jedoeh klciner 
ais die Summę samtlicher in der Schlempe enthaltenen organ. Sauren, so daB keine 
freie Zusatzsaure oder solclie nur in unwesentlicher Menge vorhanden ist. — 2. dad. 
gek., daB man bei dem Zugeben der Saure diejenige Temp. innehalt, bei der die Glut
aminsaure in Frciheit gesetzt wird, ohne mit der zugegebenen Saure Salze zu bilden. —
з. dad. gek., daB man zwccks einfacher u. ganzlieher Ausfiillung der Glutaminsaure
ein Losungsm. in solcher Menge zugibt, dafi man gerade noch dic. Glutaminsaure ais 
eine Fraktion gewinnt. — Man bestimmt zunachst in der Schlempe die Summo samtlicher 
gebundener organ. Sauren. Hat man z. B. 14°/0 (ais freie Sauren berechnct) gefunden, 
so gibt man auf 100 kg Schlempe 25,4 kg HC1 von 20° Bó zu, wobei die Temp. 120° 
nicht iibersteigen soli. Nach einiger Zeit krystallisiert dio freie Glutaminsaure, ge
gebenenfalls nach Zusatz von A., zusammen mit den Alkalichloriden aus. Die Trennung 
erfolgt in bekannter Weise. (D .R .P . 549111 KI. 12 q vom 8/9. 1927, ausg. 23/4. 
1932.) N o u v e l .

Arthur Becket Larnb, Cambridge, Mass., V. St. A., Herstellung ton Harnstoff aus 
NH3 u. C02 in verfliissigtor Form, die in den unteren Teil eines Autoklaven in Mengen 
eingepumpt werden, die dem (NH4)2C03 entsprechen. Der Autoklay ist yerbleit oder 
vorzinnt u. mit einem Dampfheizmantel yersehen. Im Rk.-Gefafl bildet sich der Harn
stoff zu 40% der Theorie, wo das Gleichgewicht der Rk. liegt. Am oberen Teil des Rk.- 
GefaBes wird das Rk.-Gemisch abgezogen, in einer Kolonne mit W.-Dampf behandelt
и. die Harnstofflsg. abgezogen. Dazu eine schemat. Abb. (F. P. 680128 vom 9/8.
1929, ausg. 25/4. 1930. E. P. 335 913 vom 27/6. 1929, ausg. 16/10. 1930.) M. F. Mu.

National Anilinę & Chemical Co. Inc., New York, iibert. yon: John W. 
Livingston, Hamburg, V. St. A., Herstellung ton N-siibstituierten Aminen. N-Mono- 
athylanilin wird mit Benzylchlorid, gel. in Toluol, in Ggw. yon Na2C03 kondensiert. 
ZweckmaBig yerwendet man fiir die Benzylierung das Rohprod., welches man durch 
Chlorierung yon Toluol erhalt. Nach Beendigung der Kondensation gibt man noch-
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mals Na2C03 zu, dest. mit W.-Dampf, trennt das N-Benzyl-N-athylanilin ab u. reinigt 
es durch Dest. im Vakuum. (A. P. 1 854 553 vom 10/5.1926, ausg. 19/4. 1932.) Nouv.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Franz Flaecher, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstdlung von optisch aktiven Plienylpropanolmethylaminen, 
dad. gek., daB man aus d,l-Phenylpropanolmdhylamin mit Hilfe yon d-Weinsaure 
unter Verwendung von aliphat. Alkoliolen mit einer Kohlenstoffzahl von C2—Cs, 
welclien gegebcnenfalls geringe Mcngen W. zugefiigt werden konnen, zunaehst dio 
rechtsdrehende Komponento ais d-weinsaures Salz abtrennt u. dann aus dem Riickstand 
nach Umwandlung in die freien Basen durch Behandlung mit PAe., Bzn., Lg. oder 
Cyclohexan die linksdrehende Komponento herauslóst. — Hierzu vgl. E. P. 356 931;
C. 1931. II. 2515. Nachzutragen ist, daB ais Lósungsmm. Propyl-, n-Butyl-, n-Octyl- 
alkóhol yerwendbar sind. (D. R. P. 549 970 KI. 12 q vom 20/7. 1929, ausg. 10/5. 
1932.) A l t p e t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Verfahren zur Herslellung von 
Sulfonsduren aromatischer Aminę, dad. gek., daB man zu der Miseliung eines aromat. 
Amins mit einem hochsd., nicht bas., fl. Mittel, das gegen das Amin chem. indifferent 
ist, unter Umriihren H2SO,j zusetzt u. die Suspension des so erhaltencn sauren Sulfats, 
gegcbenenfalls unter vermindertem Druck. auf oino Temp. erhitzt, bei welcher die 
Umwandlung in die Aminosulfonsaure stattfindet, wobei das erzeugte W., wie es sich 
bildet, cntfernt wird. — Z. B. erwarmt man oin Gemisch von 71 Tin. a-Naphthylamin 
u. 240 Tin. Petroleum (Siedegrenzen 150—200°) auf 60°, gibt 51 Teile 95%ig. H2S04 
wahrend 20—30 Min. zu, wobei das saure Sulfat ais kórniges Pulver ausfallt, u. erhitzt 
unter Riiliren u. Ersatz des abdestillicrenden Potroleums auf 160° u. schlioBlich auf 
180°. Die Umwandlung in dio Saure erfolgt dabei unter W.-Abspaltung bei 162—166°. 
Dio Naphthionsdure wird in Form eines sandigen Pulvers in einer Ausbeuto von 90% 
erhalten. In ahnlicher Weiso wird Anilin in Sulfanilsaure iibergefuhrt. Auch dio 
Sulfate yon Toluidin, Xylidin, Chloranilin u. /J-Naphthylamin konnen auf gloiche 
Art verbaekcn werden. Ais Lósungsmm. sind aufier dem erwahnten Lackbenzin auch 
Xylol, Chlorbenzol, Tetrachlorathan, Solyentnaphtha, Kerosin u. Transformatorenol 
geeignot. (D.R. P. 549136 KI. 12 q vom 16/6. 1931, ausg. 23/4. 1932.) N o u y e l .

X. Parben; Farberei; Druckerei.
John W. Ackerman, Das Bleichen von Farbstoffen und Lacken. Bas. u. saure Farb- 

stoffe (Methylviolett, Methylenblau, Sauregriin, Alkaliblau) werden auch bei Ab- 
wesenheit von 0 2 oder Luft vom Licht gcbleicht. Indigo auf Wollc ist gegen Licht 
bestandiger ais Indigo auf Baumwolle. — Lacko sind stabiler ais die cntsprcchenden 
Farbstoffe (Alkaliblau u. Azogcranin, Al-Lack; Jlagenta u. Methylviolett, Gerbsiiure- 
laek). Alkaliblau u. Azogeranin werden von H20 2 nicht so rasch angegriffen wie von 
Licht. H20 2 bleicht Methylyiolett u. Magenta, aber dio entsprechenden Gorbsaure- 
lacko nur sehr wenig. Magenta wird von H20 2 schnellcr ausgeblichen ais Methyl- 
violott, das im Licht schnollor bleicht ais Magenta. Gerbsaure wird im Licht dunkler, 
daher dunkeln die Gerbsaurclacko im Licht u. bleichen nicht. — Laeke mit gofarbten 
Beizstoffen sind gegen Licht bestandiger ais solche mit ungefarbten Beizstoffen; dio 
gefarbten Beizstoffe schiitzen den Farbstoff vor der Wrkg. der Strahlcn (Sauregriin-, 
Azogeranin-, Alkaliblau- u. Alizarinlacke mit Fe, Cr oder Cu u. mit Al, Sn oder Zn). 
Das Altorn der hydratisierten Oxyde der Beizstoffe beeinfluBt dio Adsorption dor 
Farbstoffe u. damit auch dio Bcstiindigkeit gegen Licht. — Das chem. Potential des 
Farbstoffes auf der Faser oder auf den Bcizstoff ist ein wichtiger Faktor, der dio Be- 
standigkeit gegen Licht bedingt. (Journ. physical Chem. 36. 780—813. Marz 1932. 
Cornell Univ.) L o r e n z .

H. Sornmer und F. C. Jacoby, Versuche mit BleichmaPstaben. Die Ausbleichwege 
verschiedencr lichtuncchter bas. Farbstoffe im psycholog. Farbcndreieck wurden 
festgestellt, auch dio Verhaltnisso bei yersehiedenen Konzz. dcsselben Farbstoffs unter
sucht. (Melliands Textilber. 13. 259—60. Mai 1932. Berlin-Dahlem.) Su v e r n .

A. Feubel, iiber den Werl der pji-Kontrolle beim Vorbereiten der Wolle zum Farben. 
Um die Abkochzeit von Woll-Scidengoweben auf n. Lange zu bringen, wurde den Scifen- 
badern Na2S03 zugesetzt. Die Abkoehbador zeigen nach dem Gebrauch einen pH-Wert 
unter dem Anfangswert u. brauchen fiir erneuten Gebrauch nur wenig KOH, um don 
Anfangs-pH-Wert von z. B. 8,8 zu erreichen. Auch fiir die Hauswaschc wird ein Zusatz
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von sehr wenig NaHS03 oder Cremor tartari empfohlen. (Seide 37. 169—70. Mai 
1932.) Su v e r n .

George Rice, Das Farben von BaumwolUamt. Ratschliige fiir das Farben von 
Baumwollsamten, insbesonderc solehen aus hartem Rohmaterial u. von schweren 
Samten; Waschen, Schlichten u. Priifen auf Streifigkeit. (Dyer Calico Printer 67. 
353. 1/4. 1932.) F r ie d e m a n n .

T. A. Foster, Das Farben von Anzugsioffcn im Stiick. Vf. g ib t W inkę fiir das 
Vorbereiten u. Farben von  Anzugstoffen, besonders solohen m it baum wollenen oder 
kunstseidenen Effektfiiden, vornehm lieh m it Farbstoffen der C l a y t o n  A n i l i n ę  Co., 
L td. Dann bespricht er krit. dio chrom lialtigen Neolanfarbstoffe der G e s e l l s c h a f t  
FUR Chem . I n d u s t r i e ,  B asE L  u. ihre Verwendbarkeit fur das Farben hockwertiger 
Anzugstoffe. SchlieBlich zah lt er die Fehler auf, dio beim Farben dor genannten Stoffe  
unterlaufen kónnen, w ie U negalitat durch schlechto W olle oder durch unrichtigo Vor- 
behandlung der Stiickc, lielle u . dunkle Leistcn, Streifigkeit durch zu langcs Liegen- 
lasscn der W are im  lialbfertigen Zustande oder durch schlechten L auf der Fiirbo- 
m aschinen u. Fchlor durch unrichtiges Diim pfen. (D yer Calico Printer 66. 690— 92. 
67. 15— 16. Canadian T extile  Journ. 49. Nr. 4. 39—40. Nr. 6. 31— 32. 25/3. 1932.) F r .

T. Edgar White, Vorbereitung und Farberei von Kiipen• und Nai>htholfarben auf 
Stiickware. Ratschliige fiir die Vorbereitung der Rohware zum Farben mit Kiipen- 
u. Naphtholfarben, Klotzen mit reduzierten Kiipen u. mit unreduzierten Pigmenten; 
Kontinuefarberei. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 146—47. 29/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

Gustav Hammar, Fdrbung von Kunstseidestriimpfen. Prakt. Angaben iiber 
Methoden u. Anwendung geeigneter Farbstoffc. (Fiirgeriteknik 8. 7—9. 15/1. 
1932.) _ E. Mayer .

George O. Richardson, Das Farben von chmesischcn Teppichen. (Textilc Colorist 
54. 315—18. Mai 1932.) F r ie d e m a n n .

A. J. Hall, Praktische Bemerkungen iiber das Farben von Anilinschwarz. Das 
Farben von Anilinschwarz nach dcm Kupfersulfat- u. nach dem Ferrocyankalium- 
verf. Ausfuhrung der Farbung u. der Nachchromicrung, Eigg. u. Priifung der Anilin- 
schwarzfarbungen. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 299—302. 319. 9/5. 1932.) F r i e d e .

G. Rudolph, Benzoechtkupferfarbstoffc. Nachbehandlung mancher substantiver 
Farbstoffe mit ĆuS04 ergab bessere Lichteehtheit, aber keine geniigende Wasch- 
echtheit. Im Gegensatz hierzu wird bei den Benzoechlkupferfarbsloffen Licht- u. Wasch- 
echtheit durch die Nachkupferung Yerbessert. Gefarbt werden die neuen Farbstoffe 
wio andere substantive Farbstoffe, nachbehandelt werden sio auf frischem Bade
30 Min. bei 80—85° mit 1—3% CuS04 u. 0,5—1,5°/0 Essigsaure 30%ig; zum Schlufi 
ist bei unter 50° gut zu seifen. Die Eehtheitseigg. sind, bis auf Chlorechtheit (die nur 
bei Benzoechlkupferbraun 3 GL genugt!) gut, die Lichteehtheit sogar sehr gut. Es exi- 
stieren dic Marken: Benzoechtkupfer-Gelb RL, -braun 3 GL, -rot RL, -violeil3RL u. 
B BL  u. -blau GL. (Monatsschr. Textil-Ind. 47. 81—82. April 1932.) F r ie d e m a n n .

Dexter Kneeland, Kilpenfdrberei in Druckapparalen. (Textilo World 81. 1477. 
23/4. 1932.) _ _ _ F r ie d e m a n n .

N. R. Vieira, Das kontinuierlićhe Verfahren hat seinen wohlbegriindeten Platz in 
der Kilpenfdrberei. Kiipenfarbungen, im kontinuierlichen Verf. horgestellt, sind Far- 
bungen im Jigger in Echtheit u. Aussehen gleichwertig, in der Egalitat iiberlegen. 
(Textile World 81. 1543. 30/4. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Neue Musterkarlen. I. G. F a rb e n in d u s tr ie  A.-G. Eine Karto zeigt Saison- 
farben fiir Winter 1932/33, weitere bringen gangbare Farbtone auf Damenklciderstoff mit 
weiBen Seidoneffekten u. wasch- u. lichtechte Flanellfarbungen, letztere mit Palatin- 
cchtfarben hergestellt. Griin- u. Blaufarbungen auf Indigosolgrund, Drucko mit 
Rapidogenfarbstoffen auf der Trockentrommel entwiekelt u. Grautóne mit Indanthron- 
farbstoffen veranschaulichen weitere Karton. (Dtsch. Farbcr-Ztg. 68. 259. 22/5. 
1932.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe, chemische Praparate und Muslerkarten. Ein Mcrkblatt der
I. G. F a r b e n in d u s t r ie  Ak t .-G e s . gibt eine Zusammcnstellung der Farbstoffe, dic 
durch MitTerwendung von Setamol WS sich gegen weiBe Seideneffekte besonders 
giinstig verhalten. (Melliands Textilber. 13- 219—20. April 1932.) Su v e r n .

J. R. Geigy A.-G., Neue Farbstoffe und Musterkarte. Diphenylechtrosa G ist licht- 
eehtor ais die altere 2 B-Marke, farbt Misehgewebe aus Baumwollo u. Kunstseide faser- 
gleich, egalisiert gut auf streifig farbender Viscoseseide, die Farbungen sind rein weiB 
atzbar, Acetatseideneffekte bleiben rein weiB. Diphenylechłorange 3 R S  gibt klare



1032. II. H x . F a r b e n ; F a r b e r e i ; D k u c k e r e i . 445

Orangetóne von gutor Alkali- u. Siiurecchtheit, fiirbt auch unerschwerto Seide u. Halb- 
wolle in kochendem Bade fasergleich, in k. Bade blcibt die Wollo fast ungefarbt. In 
erster Linie fiir das Farben lebhaftcr Tóne auf Kunstseide kommt Diphenylbrillant- 
viole.lt B  in Betracht, ferncr fiir Mischgewebc aus Baumwolle u. Kunstseide u. baum- 
wollene Damenkonfektionsstoffe. Farbungen auf Seide fallen róter aus ais auf Baum- 
wolle u. Kunstseide. Neuc Acetatseidenfarbstoffe sind Setacyldirektgelb S  2 O supra, 
-scharlach SO supra, -rot SO BN supra, -blau S  2 0'S supra I  u. -schwarz S B S P  supra, 
sie sind besser 1. ais die gewóhnlichen Setacyldirektfarben u. gegen hartes W. unempfind- 
lich u. kónnen im neutralen, alkal. u. sauren Bade gefiirbt werden. Eine Musterkarto 
zeigt Farbungen auf ersehwerter Scidenstuckware. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 233. 8/5. 
1932.) S u v e r n .

L. J. Hooley, Farbstoffc und ihre Anwendung: Hdianthronfarbstoffe. (Vgl. auch
C. 1932. I. 451.) Patentiibersiclit. (Chem. Age 26. Nr. 672. Dyestuffs Suppl. 30. 
14/5. 1932.) ' F r ie d e m a n n .

J. E. Ackerman, Farben mit Alizarinlack. In Anlchnung an das Schnellbeiz- 
verf. von P a r k s  (C. 1931- II. 3159) sucht Vf. den FarbprozcB mit Beizenfarbstoffcn 
zu vereinfachen, dadureh, daB mit dem pcptisierten Alizarinlack direkt gefarbt wird. — 
Die Ergebnisse der Vcrss. iiber die Alizarinlackbldg. stimmcn mit denen von W e is e r  
u. P o r t e r  (C. 1927. I. 2164) iiberein. Der Alizarinlack liiBt sich durch NH3 oder 
CH3COOH nicht peptisieren, wohl aber duroh Zugabe der berechneten Menge Na-Alizarat 
zu Al(OH)3 unter Zusatz von Ca-Acctat zur VergróBcrung der Adsorption. Wolle wird 
durch diesen Lack in der Siedehitze tief rot gefarbt; die Farbę blcicht nur wenig aus 
u. ist gegen Seife u. 5°/o'g- CH3COOH bestandig. Da die Farbę aber etwas ausgewaschon 
wird, wird sie mit Tiirkischrotól fixiert. Fiir tiefere Farbung wird die Wolle zuerst 
mit dem Ol behandelt u. dann gefarbt, fiir hcllere Farben zuerst gefarbt u. dann mit 
Ol behandelt. Auch Baumwolle kann mit Alizarinlack in guter Echtheit gefarbt werden.
— Ein Lack aus Alizarin u. Ca3P 0 1 gibt hellere Farbungen ais der Al-Lack. (Journ. 
physical Chem. 36- 490—504. Febr. 1932. Cornell Univ.) L o r e n z .

H. Rasquin, Zum Problem der Bezeiclmung der Lichlechthcil. Vorschlag des V e r - 
BANDES DEUTSCHER FARBENFABRIKEN fiir eine sechsstufige Lichleclilheitsskala. 
Einordnung feamtlieher Erd-, Mineralfarben u. Farblacke. (Farben-Ztg. 36. 2009—10.
1931.) SCHEIFELE.

W. Ashton Daniel, Apparat zum Priifen von Farbstoffen bei kunstlichem Licht.
Einfacher App., um Farbungen, besonders auf Striimpfen, gleichzeitig bei naturlichem 
u. bei kunstlichem Licht zu sehen u. die Anderung des Farbtones durch kiinstliches 
Licht festzustellen. (Cotton 96. Nr. 4. 105. April 1932.) F r ie d e m a n n .

Justin Hausner, Zur Kontrolle der Farbekiipen. Inhaltgleichcr Aufsatz C. 1931.
II. 1933. (Monatsschr. Textil-Ind. 47. 101—02. Mai 1932.) F r ie d e m a n n .

A. Foulon, Uber Prufungtn gefarbter Stoffe und Kleider. Es wird gezeigt, wic sich 
die Nachahmung woli- u. strangfarbiger Stoffe nachwciscn liiBt. Alkalireste in der 
Wolle kónnen dio Farbung beeinflussen, Zusatz einer beim Trocknen fliichtigen Saure 
wird empfohlen. Auch Sulfit, z. B. durch Osydation mit S-Farbstoffen gefarbter 
Faser entstanden, kann zu Tonanderungen fiihren. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 220. 1/5.
1932.) _________________  S u y e r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Netz-,
Reinigungs- und Emulgierungsmitteln durch Sulfonierung der Oxydationsprodd. von 
festen oder fl. Paraffin- oder Naphthen-KW-stoffen, Goudrons oder Waehsen naturlichen 
oder kunstlichen Ursprungs mittels S03. — In ein Gemiseh von Olefinen u. Alkoholen, 
das bei der Paraffinoxydation erhalten wird, wird unter kraftigem Ituhren bei 25—40° 
S03 eingeleitet u. solange sulfoniert, bis eino Probo in W. 1. ist. Das Prod. wird auf 
Eis gegossen u. mit NaOH, NH3 oder Aminen neutralisiert. Es sind noch weitere Bei- 
spiele angegeben. (F. P. 714000 vom 28/3. 1931, ausg. 5/11. 1931. D. Prior. 30/5.
1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Nełz-, 
Reinigungs- und Emulgierungsmitteln durch Einfiihrung von H2SO.,-Gruppen in ali
phat., cydoaliphat. oder aliphat.-arornat. Oxyather in Ggw. von Lósungs- oder Ver- 
diinnungsmitteln oder durch Einfiihrung von H3P 04-Estergruppen. — In 150 Teile 
HjSO.,-Monohydrat werden bei 30° langsam 230 Teile eines Athers aus Laurylalkohol 
u. Athylenoxyd eingetragen. Das Prod. wird auf Eis gegossen u. neutralisiert. — 
Ebenso wird der Monopropylglycerindther zunachst mit Stearinsaurcchlorid in den
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Stearinsiiureester iibergefiihrt u. dieser dann weiter in den H2SO.,- oder H3P 04-Estor 
iibergefiihrt. (F. P. 714029 vom 30/3. 1931, ausg. 6/11. 1931. D. Prior. 7/5. 1930. 
u. 20/2. 1931.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Nelz-, 
Reinigungs- und Emulgierungsmitteln durch Behandlung der Umsetzungsprodd. von 
aliphat. Saurechloriden oder -anliydriden mit wenigstens 6 C-Atomen mit einer hoher- 
molekularen Oxyfettsaure oder dereń Deriw. mit Sulfonierungsmitteln oder Sulfi- 
tiorungsmitteln gleiehzeitig oder darauffolgend. — 311 Teile Ricinusol u. 200 Teilo 
Olsdurechlorid werden auf 80—90° erhitzt, bis die HCl-Abspaltung beendet ist. Zu 
dem Rk.-Gemisch werden darauf allmahlich 250 Teilo H2SO,,-Monohydrat bei 20—30° 
zugesetzt. In W. gegossen, wird die untero H2S04-Schiclit abgelassen u. dio obere 
Schicht gewaschen u. noutralisiert. — 120 Teile eines Fettsauregemisches mit 8—10 
C-Atomen werden unter Kiihlen mit C1'S03H versotzt u. das Gemisch wird boi 20 
bis 30° in 311 Teilen Ricinusól eingotragon. Auf Eis gegossen wird melirmals mit W. 
gewaschen u. mit NH3 neutralisiert. Dazu weitero Beispiele. (F. P. 714182 vom 
1/4. 1931, ausg. 9/11. 1931. D. Prior. 2/4. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Nelz-, Reini
gungs- und Emulgierungsmitteln durch Behandlung von hóhermolekularcn aliphat., 
hydroaromat. oder aliphat.-aromat. Hydroxylverbb. oder dereń Deriw. mit aliphat., 
hydroaromat., aromat, oder aliphat.-aromat. Sulfonsauren, die OH-Gruppen oder 
Halogene enthalten. — 270 Teile Stearylalkohol werden innerhalb 1 Stdc. boi 40—50° 
in 206 Teile Athionsaure unter Riihren eingetragen, bis das Rk.-Prod. in W. 1. ist. Dabei 
wird die Sulfonsciure des Alhylstearyldthers erhalten. — In 60 Teile geschmolzenes Bienen- 
waclis werden bei 50—60° innerhalb oiner halben Stde. 50 Teile Garbylsulfat eingeriihrt 
u. das Gcmisch bei dieser Temp. noch 15—20 Stdn. nachgeriihrt. Es sind noch weitero 
Beispiele angegobon. (F. P. 715 585 vom 17/4. 1931, ausg. 5/12. 1931. D. Priorr. 
17/4., 12/5. u. 2/3. 1931.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Nelz-, Reini- 
gungs- und Emulgierungsmitldn durch energ. Sulfonierung von aliphat. Olefinen mit 
wenigstens 8 C-Atomen u. wenigstens einer Doppelbindung am Ende der Kolilenstoff- 
kotte. — Zu 500 Teilen Octadecenylalkohol werden bei 100° 900 Teilo H3PO., (D. 1,8) 
gegeben u. bei 200° das Octadecylen abdest. In 461 Teile Oetadecylen werden bei 30 bis 
35° langsam 350 Teilo eines Gemisches von gleichen Teilen Essigsaureanhydrid u. 
H2S04-Monohydrat eingetragen. Nach beendeter Umsetzung wird auf Eis gegossen, 
mit NaOH neutralisiert u. im Vakuum zur Trockno gedampft. In einem weiteren Bei- 
spiel wird Octodecadien mit H2SO.i-Monohydrat behandelt. (F. P. 716178 vom 28/4.
1931, ausg. 16/12. 1931. D. Prior. 1/5. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Netz-, Reini- 
gungs- und Emulgierungsmitteln durch Behandlung von gesatt. oder ungesatt. Verbb., 
mit alkoh. OH-Gruppen u. mehr ais 8 C-Atomen, mit niedrigmolekular aliphat. Sauren, 
dio die S03H-Gruppe enthalten, odor diese aufzunehmen vermogen. — 162 Teilo sulfo- 
essigsaures Na u. 270 Teile Ocladecylalkoliól werden 8 Stdn. bei 200° erhitzt, wobei das 
entstandeno W. mittels eines N2-Stromes abgefiilirt wird. — 38 Teile eines Esters aus 
Ricinusolsdure u. Monoehloressigsaure werden mit einer Lsg. von 15 Teilen Na2S03 u. 
5 Teilen Na2C03 in 150 Teilen 30%ig- A. 2 Stdn. gekocht. Der A. wird nachher abdest. 
Es bleibt eine schaumige M. zuriick. (F. P. 716 605 vom 6/5. 1931, ausg. 24/12.1931.
D. Prior. 23/5. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Netz-, Reini- 
gungs- und Emulgierungsmitteln durch Einw. von Alkalisulfiten auf die H 2SO,,-Ester 
von aliphat. oder cycloaliphat. Verbb. oder yon aliphat.-aromat. Verbb., die eino Seiten- 
kette mit mehreren C-Atomęn enthalten, u. zwar solehen Verbb., die eine oder mehrero 
aliphat. OH-Gruppen oder Athylendoppelbindungen enthalten. An Stello der H2S04- 
Ester kónnen auoh andere Mineralsaureester, z. B. Ilalogenwasserstoffester, benutzt 
werden. — Z. B. wird das Na-Salz des Dodecanolschwefelsaureesters mit Na2S03 bei 200° 
in Ggw. von W. etwa 12 Stdn. lang umgesetzt. In einem anderen Beispiel wird das Na- 
Salz der Octodecylschwefelsaure mit Na2S03 umgesetzt. — 20 Teile Oclodecylbromid 
werden mit 40 Teilen Na2S03 in 100 Teilen W. bei 130—160° erhitzt. Durch Filtrieren 
wird das Rk.-Prod. ais weiCes Pulver erhalten. (F. P. 716 705 vom 7/5. 1931, ausg. 
26/12. 1931. D. Prior. 30/5. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Nelz-, Reini
gungs- und Emulgierungsmitteln durch Sulfonierung eines Gemisches von aromat. KW-
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stoffen ii. aliphat. Alkoholen mit wenigstens 3 C-Atomen oder cycloaliphat. odor aliphat.- 
aromat. Alkoholen in Mengen von 2,2—4Molen auf 1 Mol KW-stoff. — In  ein Gemisch 
yon 440 Teilen Naphthalin u. 700 Teilen n-Buiylalkohol werden 2700 Teilo S03-haltige 
H2SO., bei 20—25° eingetragen, worauf die Temp. bei 45—55° so lange gehalton wird, bis 
das Prod. in W. 1. ist. Dabei bildet sich Polybutylnaphthalinsulfonsdure. Event. wird 
der aromat. KW-stoff zunachst sulfoniert u. dann der Alkohol zugegeben. Aus fi-Naph- 
thalinsulfonsdure u. Isopropylalkohol in Ggw. yon H2S04 wird die Polyisopropyl-f) - 
naphthalinsulfonsaure gewonnen. (F. P. 718 809 vom 18/6. 1931, ausg. 29/1. 1932.
D. Prior. 3/9.1930.) M. F. Mu l l e r .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung von Nelz-,
Schaum- wid Dispergierungsmitteln dureh TJmsetzung von cycloaliphat. oder hydro- 
aromat. Oxy- oder Halogensulfonsauren oder dereń Salzen mit hóhermolekularen Fett- 
sauren oder dereń Deriw. oder Salzen evtl. in Ggw. von organ. Losungsmm. — 105 Teile 
des Na-Salzes der Oyclohexanolsulfonsaure werden bei 80—100° innerhalb 1 Stde. in 
150 Teile Olsdurechlorid eingetragen u. bis zur Wasserloslichkeit yerriilirt. Das Prod. 
wird aus A. umkrystallisiert. (F. P. 39 893 vom 23/3. 1931, ausg. 18/3. 1932. D. Prior. 
20/10. 1930. Zus. zu F. P. 705 081; C. 1931. 11. 1355.) M. F. M u l le r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Winfrid Hentricli, 
Erlangen, Helmut Keppler und Karl Hintzmann, Wiesdorf), Darstellung von wert- 
vollen Feltsaureabkommlingen, dad. gek., daB man nach bekannter Arbeitsweise hohere 
gesatt. oder ungesatt. Fettsauren mit solclicn aromat. Carbonsauren bzw. ihren Sub- 
stitutionsprodd. umsetzt, die eine prim. oder sek. Aminogruppo enthalten. — Man 
setzt z. B. 3-Aminobenzoesdure in Pyridin mit Olsdurechlorid (I) um, wobei ein Prod. 
entsteht, das zum Benetzen von Baumwolle gut geeignet ist. — Zu einer Lsg. von 
5-Amino-2-oxybenzoesaure in NaOH u. Aceton setzt man I unter gleich?,eitigem Zusatz 
von NaOH; aus der Lsg. wird das Prod. mit Siiure gefallt. — Ebenso laBt sich 2-Naphthyl- 
amin-6-carbonsaure oder 2-Meihyhiaphthylamin-3-carbonsdure, auch mit Olsaure- 
mełhylester oder Stearinsaurechlorid kondensieren. — Die Verbb. haben starkę Sehaum- 
fahigkcit. (D. R. P. 548 816 KI. 12 o vom 27/5. 1930, ausg. 20/4. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walther Albrecht, 
Ludwigshafen a. Rh. und Julius Muller, Mannheim), Darstellung von Alkylathern 
der Amino-p-oxyanthrachinone, dad. gelc., daB man Amino-/S-oxyanthrachinone mit 
Alkylierungsmitteln bei Ggw. von bas. wirkenden Yerbb. der Alkali- oder Erdalkali- 
metallo cinsclilieBlich des Mg, W. u. Ketonen, dio in W. 1. sind, bchandelt. — Die 
Aminooxyanthraehinonalkylather sind teils sclbst Farbstoffe zum .Farben yon Acetat- 
seide, teils Zwischenprodd. zur Herst. von Farbstoffcn. — Zu einer Mischung von 
l-Amino-2-oxyanłhrachinon, Aceton u. einer Lsg. von Soda in W. laBt man unter Sieden 
Dimethylsulfat tropfen, hierbei scheidct sich der Melhylather des l-Amino-2-oxy- 
anthrachinons in roten Krystallen ab, F. 220—222°, er farbt Acetatseide leuchtend 
orange. Den gleichen Ather erhalt man auch bei Vcrwcndung von p-Toluolsulfosaure- 
methylester. Der aus l-Amino-2,4-dioxyanthrachinon u. Dimethylsulfat hcrgestellte 
Methyldther, Krystalle aus Eg., F. 224—226°, farbt Acetatseide leuchtend gclbrot; 
der Athyliilher farbt weniger gelbstiehig. 4-Ammo-l,2-dioxyanthrachinon gibt mit 
Dimethylsulfat einen Melhylather, rotviolette Nadeln aus Eg., F. 283—284°,_ der 
Acetatseide yiolettrot farbt. Der Methyldther des l,4-Diamino-2-oxyanthrachinons 
farbt Acetatseide leuchtend yiolettrot, des l,4-Di-{monomethylamino)-5,6-dioxyanthra- 
chinon, blaue bronze glanzende Nadeln aus Eg., blaugriin, des 2-Amino-3-oxyanthra- 
chinons, gelbrote Nadeln, F . 261—263°, orange. (D. R. P. 549 285 KI. 22b vom 
9/11. 1930, ausg. 25/4. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
von Druckpasten von Kupenfarbstoff en der Anthrachinonreihe, dad. gek., daB man den 
Druckpasten Kondcnsationsprodd. aus Harnstoff u. seinen Deriw. mit Ammoniakrerbb. 
aliphat. Aldehyde zusetzt. Es konnen yerwendet werden die Kondcnsationsprodd. aus 
Harnstoff mit Aceialdehydammoniak, Croionaldehydammoniak, Aldolammoniak oder 
Bulyraldehydammoniak-, ferner das Kondensationsprod. aus symm. Dimethylharnsloff 
u. Aceialdehydammoniak. Ais Harnstoffderiyy. konnen ferner yerwendet werden 
Didlhylharnstoff, Atliylpropylharnstoff, Athylphenylharnstoff oder Thioharnsloff. 
(E .P . 366 524 vom 31/10. 1930, ausg. 3/3. 1932. Zus. zu E. P. 318 178; C. 1930. 
I. 1379.) SCHMEDES.

Robert Sedlmayr, Aussig a. E., Herstellen von Kupenfarbstoffen. Man konden- 
siert Pyren mit Phthalsaureanhydrid. Zu einer Lsg. von Pyren u. Phthalsdureanhydrid
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in Trichlorbenzol von 150° gibt man A1C13, das ontstandene PhtJuubylpyren, das durch 
Behandeln mit Hypochlorit goroinigt werden kann, feine braunc Krystalle aus Tri- 
chlorbenzol, F. 249—250°, farbt Baumwolle aus der Kiipe orange. 4-Bromphthalsaure- 
anhydrid gibt in analoger Weise 2-Bromphlhaloylpyren, Krystalle aus hochsd. Losungam.,
F. 245—247°, das Baumwolle aus der Kiipe rotor orange farbt ais der nicht bromierte 
Farbstoff. Aus Pyren u. Dichlorphthalsaureanhydrid entsteht ein Baumwolle rótlich 
orange fiirbender Kiipenfarbstoff, F. iiber 300°. Durch Behandeln von Phthaloylpyren 
mit Sulfurylchlorid in Nitrobenzol entsteht ein Chlorphthaloylpyren, das Baumwolle 
orange farbt. Durch Kondensieren dieses Chlorphthaloylpyrens mit 1-Aminoanłhra- 
chinon entsteht ein braunschwarz farbender Kiipenfarbstoff. Aus 2-Bromphlhaloyl
pyren u. 1-Aminoanlhrachinon entsteht ein rotliclibraun farbender Kiipenfarbstoff. 
Durch-Nitrieren yon Phthaloylpyren erhalt man eine krystallisierende Nitroverb., die 
nach der Rod. mit Na2S ein Aminophthaloylpyren liefert, das Baumwolle aus der 
Kiipe oliygriin farbt; durch Benzoylieren entsteht gelbbraun farbender Kiipenfarbstoff. 
Durch Oxydation von Phthaloylpyren mit Cr03 in Eg. entsteht ein gelbbraun farbender 
Kiipenfarbstoff. Durch Erhitzen yon Phthaloylpyren mit S2C12 u. A1C13 auf 100° ont- 
steht ein Baumwolle rótlich grau farbender Kiipenfarbstoff. (E. P. 366 472 vom 
27/10. 1930, ausg. 3/3. 1932.) F r a n z .

Dispersoid Syndicate Ltd., London, iibert. yon: Hermann Plauson, Hamburg, 
Herstellen von Schivefelfarbsloffen. Man erhitzt kohleartige Stoffe mit Schwefel u. dann 
mit Alkalicn. Man erhalt schwarzbraun bis gelbbraun farbendo Farbstoffo. Dio Kohlen 
konnen mit Cl yorbehandelt werden. Beim Schwefeln kann man Schwermetallsalze, 
nichtfliichtige organ. Verbb., wie Nitroso-, Aminophenolo usw., zusetzen; hierdurch 
wird der Farbton der Farbstoffe beeinfluBt. (A. P. 1736 014 vom 28/6. 1924, ausg. 
19/11. 1929. D. Prior. 2/7. 1923.) F r a n z .

Hermann Plauson, Hamburg, Herstellen von Schwefelfarbsloffen. Kohlearten be- 
handelt man mit Sauren, erhitzt mit Schwefel u. dann mit Alkalien. Man erhalt braun
schwarz farbendo Schwefelfarbstoffe. Ais Kohlearten yerwondet man Steinkohle, 
Braunkohle, Bitumen, Peche usw. (A. P. 1736 015 vom 28/6. 1924, ausg. 19/11. 1929.
D. Prior. 2/7. 1923.) F r a n z .

Gesellsehaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von thiazolringhaltigen Cyanurabkommlingen. — Hierzu ygl. Schwz. PP. 131 494; 
C. 1929. II. 1351 u. 137 932; C. 1930. II. 2311. Nachzutragen ist, daB man die 
kompleze Cu-Verb. des durch alkal. Kupplung aus diazotiertem l-Oxy-2-aminobenzol-
4-sulfonsaureamid u. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsaure erhaltenen Mono- 
azofarbstoffes in Form des NHySalzes mit Gyanurchlorid u. Deliydrotliiotoluidinsulfon- 
sdure zu einem Prod. umsetzen kann, das auf Baumwollo lichtechte rotyiolette Tone 
liefert. (D .R .P . 543 790 KI. 12p yom 26/7. 1928, ausg. 15/2. 1932. Sehwz. Prior. 
22/10. 1927.) A l t p e t e r .

Egon Meier, Halle a. d. S., Verfahren zur Herstellung von porenfiillenden Grundier- 
mitleln, sogenannten Spargrundiermitteln, dad. gek., daB man die aus Tetrahydro- 
naphthalin mit Ca(0H)2 bereitete gallertartige Additionsverb. Firnissen oder Lackcn 
zugibt. Evtl. wird dio Additionsyerb. erst im Firnis oder Lack bereitet, indem man 
Ca(OH)2 in trockener Form solchen Firnissen u. Laeken unter Riihren zusetzt, die 
bereits Tetrahydronaphthalin ais Yerdunnungsmittel oder Losungsm. enthalten. Dazu 
fiinf Beispiele. (D. R. P. 548 992 KI. 22g vom 2/2. 1928, ausg. 22/4. 1932.) M. F. Mu.

L. ŁaIoyaux, Briissel, Herstellung ton Farbę durch Anriihren eines pulyorformigen 
Farbstoffes mit einer wss. Lsg. yon ZnCl2, der zugesetzt worden sind, weinsaures Alkali, 
Gelatine oder Starkę u. K4FeCN6. (Belg. P. 364 302 vom 7/10. 1929, Auszug yeróff. 
15/4. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Egon Meier, Halle a. d. S., Verfahren zur Herstellung rostschutzender Anstrich- 
mittel, dad. gek., daB man bekannten Anstrichmitteln Chinoidin in geringen Mengen 
zusetzt. — Zu einer n. Eisenoxydgrundanstrichfarbe, z. B. aus 30 Teilen Leinolfirnis, 
70 Teilen Eisenoxyd u. 5 Teilen Schwerbenzin, werden 1—5% Chinoidin liinzugegeben. 
(D. R. P. 549 866 KI. 22g yom 16/2. 1928, ausg. 3/5. 1932.) M. F. M u l l e r .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf, Herstellung eines Schutzuberzuges 
auf mełallische Gegenstande durch Aufbringen eines nicht geharteten Kunstharzcs, z. B. 
Bakelit, in Form einer Lsg., Suspension, eines Pulvers oder fl., zusammen mit einem 
Teerol vom Kp. 180—360°, z. B. Anthracenol, u. durch gleichzeitiges oder naehtrag- 
liehes Erhitzen auf Tempp., bei denen das Harz in den unl. u. nicht schmelzbaren Zu-
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stand iibergeht. (E. P. 368 538 vom 24/3. 1931, ausg. 31/3. 1932. D. Prior. 3/5.
1930.) _ M. F. Mu l l e r .

A. Pire, Briissel, Mitlel zur Erlialtung von Farb- und Lackanslrichen, bestehend 
aus „Tripoli“, Siccatiy, Leinól, Harz, Wachs, Bzn. u. Ol. (Belg. P. 364 533 vom 
16/10. 1929, Auszug yeroff. 15/4. 1930.) M. F. Mu l l e r .

[russ.] G. Bontsohew, P. Ssawinow und M. Wassin, Gewinnung von schwarzen Scliwefelfarb-
stoffon aus Dinitrochlorbenzol. Moskau-Leningrad: Staatl. Cbcm.-Tcchn. Verlni» 1932
(80 S.). Rbl. 1.20.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Hans Wolff und I. Rabinowicz, Uber Weichmacher fiir Acelylcellulose. Hydro- 

palat 0 Y wurde mit einem bekannten, im Aufsatz nicht genannten Weichmacher 
ycrglichen. Bei der Verdunstungsprobc in offcner Schale verdunstct es rascher, bei 
der Priifung im Film aber langsamer. Es hat einen starkeren u. anhaltenderen EinfluB 
auf die Dehnbarkeit des Filmes. (Farben-Ztg. 37. 585—86. 23/1. 1932.) W il b o r n .

Alfred Kraus, Zur ICenntnis der Weichmachungsmittel fiir Niirocelluloselacke. 
(Vgl. C. 1933. I. 2517.) EinfluB der Weichmacher auf die Filmfestigkeit. RciBfcstig- 
keit zwischen 30 u. 80% Weichmacher umgekehrt proportional dem Weichmachergeh. 
Bei der Dehnung liegen die Verhaltnisse nicht so ubersiehtlich. Bei Ricinusól u. Butyl- 
stearat zeigt sich ein deutliehes Optimum bei einem Geh. yon 80%. Die Ansichfc von 
S ch e ib e r (Lacko u. ilirc Rohstoffe 1926, S. 312), daB beim Weichmacher Doppel- 
bindungcn eine Vermehrung der Dehnbarkeit, lange Kohlenstoffketten eine Erhóhung 
der Festigkeit ergeben, wird nicht bestatigt. Weichmacher setzen auf jeden Fali die 
Festigkeit herab u. erhóhen die Dehnbarkeit. Von gróBtem Interesse ist die Fluchtig- 
keit. Bei Wiirmelagcrung zeigtc sich die besondere t)berlegenheit des prakt. nicht 
fliichtigen Trikresylphosphates. Quantitative Messungen der Weichmachergewichts- 
verluste nach 7-tagiger Behandlung bei 90°. EinfluB der Quarzlampenbestrahlung 
noch nicht geklart. Starkes Vergilben ist nicht notwendig mit einer Verschlechtcrung 
der Filmfestigkeit verbunden. Nichtvergilben laBt nicht unbedingt auf unverandert 
gebliebene Filmfestigkeit schheBcn. (Farbę u. Lack 1932. 158—60. 171—72. 197—98. 
13/4. 1932.) W ilbo rn .

Fritz Bergwald, Fabrikation von Nitrocelluloseesler- und Zaponlacken. Zum An- 
rciben yon Celluloselackfarben werden Trichter-, Walzen- u. Kugelmiihlen benutzt. 
Trichtermiihlen kommen in yollkommen geschlossener Ausfuhruńg zur Anwendung. 
Walzenmiihlcn werden meistens zur Fabrikation von Spachtelinassen yerwcndet. 
Kugelmuhlen kommen hauptsachlich dort in Betracht, wo es sich um die Herst. groBer 
Produktionsmengen handelt. Beim Mahlen sind hohere Tempp. ais 40—50° zu yer- 
meiden. Die Dauer der Mahlung ist yerschieden u. richtet sich nach der Hartę der Pig- 
mente. (Chem.-Ztg. 56. 369—70. 11/5. 1932.) SCHEIFELE.

Hans Brendel, Ober die Welterbesldndigkeit von Nilrocelluloselacken. Erganzungen 
zu dem Aufsatz von O. B r a u n  (C. 1932. I. 1303). Sehr giinstiger EinfluB der Harz- 
balsame der I. G. F a r b e n in d u s t r ie  (jetzt Ałkydale genannt) auf die Wetterbestandig- 
keit der Klarlacke. (Farben-Chemiker 3. 136—38. April 1932.) W il b o r n .

Rohm & Haas A.-G., Darmstadt, Verćindem der physikalisclien Eigenscliafle.n 
von Ilarzen oder harzahnlichen Słoffen. Die Harze werden einer method. Walzung u. 
Knetung unterworfen. (Belg. P. 361828 vom 26/6. 1929, Auszug yeroff. 19/12.
1929.) D r e w s .

Chemische Fabriken Dr. Kurt Albert G. m. b. H., in Amoneburg b. Biebrich 
a. Rh., Verfahren zur Veredelung rezenłer Naturharze durch Zusammenschmelzen u. 
gemeinsames langeres Erhitzen mit Kondensationsprodd. aus Phenolen mit Aldehyden, 
Kełonen u. dgl., daB , dad. gek., man die Naturharze in unyeranderter oder bereits 
mehr oder wenigcr chem. yeranderter Form im OberschuB mit krystallin., óligen oder 
festen, eytl. harzartigen Kondensationsprodd., die aus Phenolen u. Korpern mit 
wenigstens einer Carbonylgruppe durch Kondensation gewonnen wurden, in Rk. bringt 
u. alsdann den nicht in Rk. getretenen Anteil der Naturharze sowie etwa sonst vor- 
handene fluchtige Bestandteile ganz oder zum Teil im Vakuum, zweekmaBig einem 
solchen von weniger ais 3 mm Quecksilberdruck, abdest. (D. R. P. 548 656 KI. 22h 
vom 3/1. 1924, ausg. 16/4. 1932.) E n g e r o f f .
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Westinghouse Electric & Mfg. Co., ubert. yon: Darwin R. May, Wilkins- 
burg, V. St. A., Herstellung von Glyptalharzen. 2 Moll. Glycerin u. 3 Moll. PJdkalsaure- 
anhydrid werden kondensiert, bis die M. viscos geworden ist, aber noch nicht gelatiniert. 
Das Harz wird nach dem Erkalten pulyerisiert u. unter standiger Bewegung 2—12 Stdn. 
auf etwa 100° u. anschlicCcnd 4—6 Stdn. auf 220—225° erhitzt. Das Pulver wird sodarm 
bei 285° yerprcBt. Fullstoffo konnen wahrend oder nach dem Trocknen zugegebcn 
werden. Auch andere glyptalartige Harze lassen sich in der gleichcn Weise behandeln. 
(A. P. 1852178 vom 19/11. 1927, ausg. 5/4. 1932.) N o w e l .

Association of American Soap and Glycerine Producers Inc., ubcrt. von: 
Kenneth H. Hoover, Deerfield, V. St. A., Herstellung von Glyptalharzen. Vercster- 
bare Glycerindlher, d. h. solche, bei denen 1 oder 2 OH-Gruppen des Glycerins durch 
Phenyl, Kresyl, Chlorphenyl, Oxyphenyl, Carboxyphenyl, Naphthyl oder Tetrahydro- 
furfuryl vcrathert sind, oder Gemischo dieser Ather werden mit den Anhydriden von 
Phthalsdure, Bernsteinsaure, Maleinsdure oder Adipinsdure kondensiert. — z. B. werden 
420 Teile Glycerinmonophenylather u. 370 Teile Phthalsaureanhydrid 1—11/2 Stdn. 
auf 175° u. weitere 1—10 Stdn. auf 220—225° erhitzt, bis die SZ. auf 10—25 gefallen 
ist. Jo nach den Versuchsbedingungen erhalt man yiscose Massen bis spróde 1. Harze, 
die jedoch nicht hartbar sind. Sie dienen zur Herst. von Lacken oder ais Zusatz zu 
Celluloseestem. Die Kondensation kann auch in Ggw. von fetten Olen ausgefiihrt 
werden. (A. P. 1853 049 vom 12/5. 1930, ausg. 12/4. 1932.) N o u v e l .

Norman Joseph Lane Megson und Erie Leighton Holmes, Teddington, Eng- 
land, Herstellung von Harzen aus Phenol, GH20, Glycerin und Phthalsaureanhydnd. 
4 Moll. Phenol, 3 Moll. Parafornidldehyd, 1% Moll. Glycerin u. 2 Moll. PlUhalsaure- 
anhydrid werden olino Katalysator 9 Stdn. auf 185° erhitzt. Man erhalt einen gelb- 
braunen Novolak, welcher durch 1/2—2-std. Erhitzen mit 3 Moll. Paraformaldehyd 
auf 80—100° in ein Resol ubergefiihrt werden kann. Nimmt man von Anfang an die 
erforderliche Menge Paraformaldehyd, so entsteht unmittelbar ein Resol. Statt Para
formaldehyd konnen GI120, Trioxymethylen oder Hexamethyhntetramin, statt Phthal- 
siiureanhydrid kann Maleinsdureanhydrid benutzt werden. Die Harze dienen zur 
Herst. von Lacken oder Prefimischungen. (E. P. 368 966 vom 27/2. 1931, ausg. 7/4. 
1932.) N0UVEL.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. und Consortium fiir elektro- 
chemische Industrie G. m. b. H., Miinchen, Verfahren zur Herstellung von Uberziigen 
auf Materialien aller Art, dad. gek., das eine Lsg. von Polymerisationsprodd. von 
Polyvinylve:Tbb., gegebenenfalls unter Zusatz yon Substraten u. emulgierenden Schutz- 
kolloiden, in W. emulgiert u. auf die zu uberziehenden Materialien aufgetragen wird. 
(D .R .P . 549 073 KI. 22 h yom 3/8. 1930, ausg. 23/4. 1932.) E n g e r o f f .

I. G.Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a.M ., Kunsłstoffe aus Polyninyl- 
derivaten. Man kondensiert Polyvinylalkóhole, dereń ungesatt. Monomere eine C-Kette 
mit mehr ais 2 C enthalten, mit Aldchyden oder dereń Polymeren insbesondero in 
Ggw. sauer reagierender Substanzen. Polyalkohole sind die polymeren primaren oder 
sekundiiren Alkohole, die man bei der Red. von polymeren Aldehyden oder Ketonen, 
wie des polymeren Acroleins, Methyl- oder Athylvinylketons oder ji-Methylvinylmethyl- 
ketons, erhalt, sowie dio polymeren Alkohole, die man beim Verseifen der Acetate der 
Homologen des Polyyinylalkohols erhalt, z. B. des Polymethylvinylacetats (aus Essig- 
siiureanhydrid u. Methylacetylen bei 100° u. Polymerisiercn mit Benzoylperoxyd bei 60 
bis 100°). Gesatt. u. ungesatt. aliphat. oder aromat. Aldeliyde, insbesondere 1—5 Mol 
pro 10 Mol Polyyinylalkohol, konnen angewandt worden. Die erhaltenen Prodd. sind 
teils zahe, elast., unl. Massen, teils weiCe, flockige Pulver, die ais Filme, Fciden, Kleb- 
mittel fiir splitterfreie3 Glas, Lacke u. Prefimassen yerwendet werden konnen. (E. P. 
369 313 vom 14/1. 1931, ausg. 14/4. 1932.) P a n k ó w .

Resinous Products & Chemical Co., Philadelphia, Pennsylvania, V. St. A., 
Verfahren zum Trocknen von oxydierbaren fetten Olen bzw. daraus hergestellten Lacken, 
Anstrichen u. Harzen, dad. gek., daB man denselben 0,2—0,05% eines Salzes aus mehr- 
wertigem Metali u. einer einbas. aromat. Ketonsaure zugibt. Man neutralisiert z. B. 
p-Cymoyl-o-benzocsaure, Naphthoyl-o-benzoesaure, Tetrahydronaphthoyl-o-benzoe- 
saure, p-Dichlorbenzoyl-o-benzoesaure u. dgl. mit NaOH u. gibt eine Co-, Mn- oder 
Pb-Salzlsg. zu. Das wasserfreie Metallsalz ist in Bzl. oder Toluol, ferner in Lein-, Tung-, 
Sojabohnen- oder Rapssamenol 11. (E. P. 363 394 vom 9/9. 1930, ausg. 14/1. 
1932.) E n g e r o f f .
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Alexander Eibner, Deutschland, Vergiitung von trocknenden Olen. Man lost dio 
hochyiscosen, durch. Kochen in einer C02-Atmosphare erhaltenen trocknenden Ole, 
z. B. Leinól, Holzól od. dgl., w. in A., A .: A., Malonather oder Amylalkohol. Beim 
Abkiihlen der Lsg. scheiden sich die 'weniger fein yerteilten Stoffe, insbesondere Poly- 
merisationsprodd. der am wenigsten gesatt. Oleoglyceride (Tetraglyceride) zwischen 
100 u. 70° aus; sie sind in Butyl- oder Amylacetat, Terpentinól, Tetralin, Dekalin 
oder Hexalin 1. u. geben besonders wcrtyolle, wetterbestandige Anstriehe bzw. eignen 
sich zur Herstellung von piast. Massen (Linoleum) oder ais Zusatz zu Celluloselaeken, 
trocknenden Olen u. dgl. (F. P. 708465 vom 11/6. 1930, ausg. 24/7.1931. D. Prior. 
7/9.1929.) _ _ E n g e r o f f .

Wilhelm Schmidding, Kóln-Mansfeld, Yorrichlung zur Verarbeitung von Holzól 
nach D. R. P. 522407, dad. gek., daB drei ubereinander angeordnete, durch Leitungen 
miteinander yerbundene Kessel zu einer einzigen Anlage yereinigt sind, wobei der 
mittlere Kessel zur Erhitzung des Holzóls, der obere zur Erhitzung der Zuschlage u. 
der untere zur Fertigstellung der Mischung aus den beiden oberen Kesseln dient. 
(D. R. P. 543 906 KI. 22h vom 19/2. 1927, ausg. 11/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 522 407; 
C. 1931. II. 324.) E n g e r o f f .

Harvel Co., New Jersey, iibert. yon: Mortimer T. Harvey, East Orange, V. St. A., 
Herstellung von Lacken. 80 Teile ehines. Holzól werden mit 20 Tin. FI. aus den NuB- 
schalen des Acajoubaumes, die im wesentlichen aus Anacardsdure u. Cardol besteht, 
auf 320° erhitzt. Der Lack kann ferner Leinól, 5% Cu-Oleat u. ais Lósungsm. PAe. 
enthalten. (A. P. 1838 076 vom 17/1. 1931, ausg. 22/12. 1931.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, Herstellung von Lacken, plastischen Massen, 
Filmen, Faden auf der Grundlage von Cellulosederivaten. Das Verf. ist dad. gek., daB 
Cellulosederiyy. in Verb. mit kiinstlichen Harzcn, dio durch Kondensation von Chlor- 
ketonen mit Phenolvexhb. erhalten werden, ais Ausgangsmaterial Verwendung finden. 
E in  geeignetes Harz erbii.lt man z. B. durch Kondensation von Chloraceton u. Phenol. 
(E. P. 366 586 vom 7/11. 1930, ausg. 3/3. 1932. A. Prior. 7/11. 1929.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, Cellulosederivatmassen, dad. gek., daB sie Di- 
hydrozybenzophenone enthalten. Derartige Massen oder Lsgg. solcher dienen zur Herst. 
von Filmen, Faden, Uberziigen, Verbundglas u. dgl. (E. P. 366 587 vom 7/11. 1930, 
ausg. 3/3. 1932. A. Prior. 7/11. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfdhren zur Herstellung 
von homogenen Massen und Lacken, gek. durch die Vereinigung eines Kondensationsprod. 
eines Phenolderiy. u. Aldehyds mit einem Polyvinylester, entweder durch Zusammen- 
sehmelzen oder Bldg. einer gemeinsamen Lsg. Die Lacke kónnen aueh mit solchen, 
die aus Cellulosederiw. bestehen, yerarbeitet werden. (E. P. 339 271 vom 3/9. 1929, 
ausg. 1/1. 1931.) E n g e r o f f .

William Bryan Wiegand, Sound Beach, Zusatz fur Lacke, Farben, Email o. dgl. 
Der Zusatz besteht im wesentlichen aus RuB u. einer geringen Menge, z. B. 1—5% 
eines Dispersionsmittels, z. B. einem Guanidin. Besonders geeignet ist Di-o-tolyl- 
guanidin. (A. P. 1848 213 vom 7/9. 1929, ausg. 8/3. 1932.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Uberzuge fiir Oummi, Gummituch 
und Gewebe. Verwcndung einer Harzlsg., die aus den harzartigen Kondensationsprodd. 
eines aliphat. mehrwertigen Alkohols mit einer organ, mehrbas. Saure, einem Harnstoff- 
Formaldehyd-Kondensationsprod. u. Rieinusól horgestellt wurden, zum t)berziehen 
von Gummi, Gummituch u. Geweben mit einem anhaftenden biegsamen tJberzug. 
(D. R. P. 545116 KI. 22h vom 13/12. 1929, ausg. 26/2. 1932. E. Prior. 21/12.
1928.) E n g e r o f f .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Verfahren zum Uberziehen von 
Leder, Ledertuch, Kautschuk, gummiertem Gewebe u. dgl., beispielsweise yon Ballon- 
hiillen, gek. durch die Verwendung von Glyptalharz, daB zusammen mit trocknenden 
oder halbtroeknenden Olen bzw. dereń Fettsauren oder fetten Olen kondensiert 
wird. Der Lack kann weitere Zusiitze yon Phenol (Harnstoff-)Formaldehyd-Harz, 
Celluloseestern u. -athern, Weichmachungsmitteln, Sikkatiyen usw. enthalten. Auf 
dem tJberzug kann aueh noch eine Schicht von Nitrocelluloso angebracht werden. 
(F. P. 686381 vom 10/12.1929, ausg. 25/7.1930. E . Prior. 21/12.1928.) E n g e r o f f .

Carbide and Car bon Chemicals Corp., New York, iibert. von: Joseph G. David- 
son, Yonkers, und Ernest W. Reid, Pittsburgh, V. St. A., Yerfahren zur Entfernung 
von Lacken u. Anstrichen aller Art, gek. durch die Verwendung von alkylierten Benzolen, 
Athylenglykolather bzw. dessen Acetat, Tripropylenglykol, ihren Homologen, Athern
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u. Estorn des Polyglykols in Verb. mit Athanolamin oder Hydrosylalkylaminen. Die 
Dunnfliissigkeit kami durch Zugabe von 1—5% Paraffin, Ozokerit, Waohs u. dgl. ver- 
ringert werden. Eine geeignete Mischung ist z. B.: 27% Athylbenzol, 27% A., 14% 
Butylatlier des Athylenglykols, 5% Triathanolamin u. 27% Aeetat des Atliylenglykol- 
athers. (A. P. 1829 583 vom 5/11. 1928, ausg. 27/10. 1931.) Engep.off.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
R. Ditmar, Die Herstellung vcrschiedener Faktisarten in der Palentlileralur. (Caout- 

choue et Guttapereba 29. 15946—49. 15/4. 1932.) Albu .
R. L. Templin und R. G. Sturm, Methoden zur Bestimmung der physikalischen 

Eigenschaften von Ghimmimischungen bei geringer Dehnung. Messungen yon Elastizitiits- 
moduln, Dehnung, Hysteresis, Wasserabsorption. (Proceed. Amer. Soe. testing Materials 
31. Part II. 882—94. 1931.) Albu .

A. W. Carpenter und Z. E. Sargisson, Untersuchung des Reifiwiderstandes von
Vulkanisaten. Vergleieh des ReiBwiderstandes, des Abnutzungswiderstandes u. der 
Zug-Dehnungskurvc. (Proceed. Amer. Soe. testing Materials 31. Part II. 897—907.
1931.) Albu .

Warren E. Glancy, Abnutzungspriifung an Kautschuk mit einer Maschine vom 
Bureau of Standardtup. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31. Part II. 930—34.
1931.) Albu .

J. L. Tronson und A. W. Carpenter, Abnutzungspriifungen an Vulkanisaten 
mittels einer Winkelabrielnmschine. Vergleich mit StraBenverss. (Proceed. Amer. Soc. 
testing Materials 31. Part II. 908—22. 1931.) A lbu.

George H. Stevens, New Jersey, Vulkanisationsbeschleuniger, bestehend aus 
Carbomono-, Carboditolylimid, seinen Polymeren, Tetratolyltricarbodiimid, C3H2(C7H7).1NG 
oder Tetraxylyltricarbodiimid, C3H2(CaHs).,N0. (A.‘P. 1856 596 vom 30/9. 1925, ausg. 
3/5. 1932.) Panków .

Rubber Service Laboratories Co., V. St. A., Vulkanisationsbeschleuniger, be
stehend aus den Rk.-Prodd. von Mercaptoarylthiazol, wie Mercaptóbenzo-, -tolyl-, 
-luiphthothiazol-Na, Chlor- oder Aminomercaptobenzothiazol mit einem aromat. Sciure- 
halogenid, wie Phthalyl- oder Benzoylchlorid, wobei man zweckmiiBig glcichzeitig einen 
organ. bas. Besehleuniger, wie Guanidine, Hexametliylentetramin, p-Phenylendiamin, 
Anhydroformaldehydanilin, Thiocarbanilid verwendet. (P. P. 722192 vom 29/8.
1931, ausg. 14/3. 1932. A. Prior. 30/8. 1930.) Panków .

Colvulc Rubber Co., V. St. A., Kautschukmischung. Man lóst 450 g Pale Crepe 
in ca. 4,5 1 Bzl., setzt etwas RuB u. l%Ultrabeschleuniger zu u. darauf ca. 5% 3373%*g- 
Kautsehukmileh u. naeh dom Durchmischen Kautschukmehl von gewebefreien Kaut- 
schukabfallen. Die M. kann zum Reparieren von Transportbiindern, zum Uberziehen 
von Metallteilen u. dgl. yerwendet werden. Sie yulkanisiert an der Luft von selbst. 
(F. P. 720 850 vom 30/7. 1931, ausg. 24/2. 1932. A. Prior. 5/8. 1930.) Panków .

Soc. Generale des fitablissements Bergougnan, Frankreich, Kautschukdich- 
twujen fiir Konservenbiichsen. Um die Alterungseigg. zu verbessern, mischt man zu 
dem minerał. Fiillstoffe enthaltenden Rohkautschuk ca. 2% RuB u. evtl. etwas Paraffin. 
(F. P. 722 236 vom 31/8. 1931, ausg. 14/3. 1932.) Panków .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, ubert. von: Sidney M. Cadwell, New 
Jersey, Alterungsschutzmittel f  iir Kautschuk, hestehend aus dem gcmiiB A. P . 1626784; 
C. 1927. II. 752 hergestellten CHaCHO-Anilinkondensationsprod. (A. P. 1 855 336 vom 
14/5. 1926, ausg. 26/4. 1932.) PANKÓW.

B. F. Goodrich Co., New York iibert. von: Clayton W. Bedford, Ohio, Alterungs-
schutzrnittel fiir Kautschuk, bestehend aus den Kondensationsprodd. aus 2 oder mehr 
Mol Aldehyd, wio Acet-, Bulyr-, Heptaldehyd, Aldol usw. mit 1 Mol prim. aromat. 
Amin, wie Anilin, Toluidine, Xylidine, Naphthylamine, p-Aminodimelhylanilin, p-Amino- 
diphenylamin, Diaminodiphenylmethan u. a.; zweckmiiBig erfolgt die Kondensation in 
Ggw. yon etwas Saure. Die Kondensationsprodd. wirken boi der Vulkanisation nieht 
besebleunigend. (A.P. 1855 788 vom 11/9. 1928, ausg. 26/4. 1932.) Panków .

Dunlop Rubber Co., Ltd., England, Alterungsschutzmittel fur Kautschuk, be
stehend aus den Kondensationsprodd. aus einem Aldehyd mit 7 oder mehr C, wie Hept
aldehyd u. a- u. bzw. oder (i-Naplithylamin, wobei die Kondensation in neutralem oder 
saureni Medium durehgefiihrt werden kann. Das erhalteno Prod. kann ais solches
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oder naoli Kondensation mit HGHO, einem seiner Polymeren oder Homologen, yer
wendet werden. (F. P. 722 230 vom 31/8. 1931, ausg. 14/3. 1932. E. Prior. 7/10.
1930.) _ _ P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., KaiUsdmkumwandlungs- 
produkt. Man behandelt Lsgg. von Kautsćhuk oder don Diolcfinpolymerisaten mit 
neutralon Poroxyden aliphat. oder aromat. Sauren, wio Acotyl-, Monochlor- oder 
-bromacetyl-, Propionylperoxyd, Benzoyl-, Phthalyl-, Acetylsalicyl- oder Zimts&ure- 
poroxyd. Man erhalt in der Warme orweichbare Prodd., dio ais PreB- odor Spritz- 
massen yerwendbar sind. Erweicher, Farbstoffe u. Fiillstoffe, wie Holz-, Asbest- oder 
Schiefermehl konnen zugesetzt werden. Der Kautsćhuk enthiilt acylierto OH-Gruppen, 
dio yersoift wordon konnen. — Man gibt 242 g Benzoylpcroxyd unter Ruhren zu 1360 g 
einer 5%ig. Kautsohuklsg. u. laBt 24 Stdn. stehen. Das Bzl. wird mit W.-Dampf u. 
das Benzoylperoxyd danach mit Atlier entfernt. Man erhalt eine harto, golbliche Sub- 
stanz. (E. P. 369 725 vom 23/2. 1931, ausg. 21/4. 1932.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kautschukumwandlungsprodukt. 
Man behandelt Kautsćhuk oder kautschukartige Stoffe wie die Diolefinpolymorisato, 
event. in Lsg. oder Suspension bei nicht iiber 45° mit einer aliphat. Porsauro, wie Per- 
ameisen-, -essig-, -propionsaure, Mono- oder Diehlor- bzw. -bromporessig- oder -per- 
propionsaure, oder einem gleiehwirkendon Gemisch, wio 30%ig. H20 2 u. aliphat. Sauro 
bzw. Essigsaureanhydrid oder Essigsaure u. Perphosphorsiiure. Oberhalb 45° ontstohen 
wertlose Abbauprodd. Der Kautsćhuk entha.lt alkoh., teilweiso acylierto OH-Gruppen, 
die yerseift u. mit Aldehyd umgesetzt werdon konnen. Man yerwendet dio Massen fiir 
tJberziigo, Filme, Fćiden, Lacke, Firnis, Impragnierungen, Schleifmiltel, ais Celluloid-, 
Guttapercha-, Schellackersatz, fiir Linoleum, kunstliclies Leder, Isoliermaterial; man kann 
sio pressen, blasen, spritzen, mit Cellulosederiw., Fiillstoffen, wie Holz-, Asbost- u. 
Schiefermehl, BaSO.i, Korkmehl, Kunstharzen, Kopal u. Slyrolharz yerarbeiten. — 
100 Teile Kautsćhuk in 1500 Teilen CHC13 werden bei 5° mit 900 Teilen einor 15%ig. 
Lsg. von Perpropionsauro in Propionsaure bis zum Entstehen einer yiscosen Lsg. ge- 
ruhrt. (E. P. 369 716 vom 6/2. 1931, ausg. 21/4. 1932.) P a n k ó w .

Dewey and Almy Chemical Co., Massachusetts, Kautschukfasermaase. Man ver- 
setzt Kautschukmilch mit geringen Mengen eines 2- oder 3-wertigen Motallsalzes, wie
0,15% Ca-, Mg-, Cd-Salz auf 30%ig. Kautschukmilch, insbesondere mit ZnCI2, im- 
pragniert das FaserylioB mit der Kautschukmilch, erhitzt die Fasermasse zunachst an 
der Oberflache, wobei sich unter dor Wrkg. des warmeempfindlichmachenden ZnCl2 
eine diinno Koagulatschicht bildot, dio weitores AbflioBen von Kautschukmilch ver- 
hindort, u. dann in einem event. ebenfalls ZnCl2 enthaltenden W.-Bad bis zur yolligen 
Koagulation. Man kann auch die warmeempfindlich gemachte Kautschukmilch auf 
die orhitzte Fasermasse aufflieBen lassen, oder auch die Kautschukmilch mit feinen 
Fascrn yermisehen, dio beim Eindringcn der Kautschukmilch in das Faserylies an der 
Oberflache zuriickgehalten wordon, u. der Oberflache wildlederartigen Charakter ver- 
leihen. Der Zusatz eines Stabilisierungsmittels, wio Casein oder Hamoglobin, ist manch- 
mal yorteilhaft. (E. P. 369 474 yom 30/5. 1931, ausg. 14/4. 1932.) Pa n k ó w .

Erich Gartner und Max Ruch, Deutschland, Kautschulchaltige Fasermassm. 
Die Fasern, dio mit Kautschukmilch oder -lsg. impragniert werden, sind alle im gleichen 
Simie gerichtet. Durch eino entsprechend geriffelte Walzo konnen sie gewellt werden. 
Mehrere derartige Fasermassen konnen auch unter Kreuzung zu Kunstleder yereinigt 
werden. Man yerwendet sio fiir Bander, Riemen, biegsame Schlauche u. dgl. (F. P. 
721969 yom 26/8. 1931, ausg. 10/3. 1932. D. Prior. 16/9. 1930.) P a n k ó w .

Antonio Ferretti, Italien, Asbestkaulschukmassen. Die Fasern werden in W. 
suspendiert, worauf man sio mit AI2(SO.,)3 beizen kann. Hierauf setzt man die Kaut
schukmilch zu. Statt yor dem Zusatz der Kautschukmilch zu beizen, kann man letztero 
auch nach Mischung mit der Fasersuspension mit NaCl oder ŃH4C1 koagulieren. 
ZweekmaBig setzt man zu der Asbestsuspension (oder event. zu der Kautschukmilch) 
NaOH oder Na2C03 u. wiischt die Fasersuspension danach wieder zwecks Entfernung 
des Alkali. Dadurch wird yorzeitige Koagulierung der Kautschukmilch durch die CaO 
u. MgO enthaltenden Asbestfasern yermieden. Ein stets gleichmaBiges Prod. erhalt 
man, indem aus getrennten Behaltern die Asbestsuspension, die Kautschukmilch u. 
das Koagulationsmittel nacheinander in eine gemeinsame Róhro flieBen, yon wo die 
fertige Mischung auf ein Sieb oder Filter lauft. Durch Regelung des Abstandes der 
Zuleitungen yoneinander u. von dem Sieb kann man die Eigg. des Endprod. beein- 
flussen. Alterungssehutzmittel u. Ultrabeschleuniger setzt man zweekmaBig zu der

XIV. 2. 30
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Fasersuspension, man kann sie auch gleichzeitig oder nach der Kautschukmilch zu- 
geben oder zum Teil yorher u. zum Teil nachher. Mchrcro auf dem Sieb erhalteno 
Platten konnen yerpreBt oder nochmals in Kautschukmilch getauelit werden. Ver- 
wendung fiir Wandbelag, Teppich, Laufdeckcn bei Eeifen, Bremsbander u. a. (F. P. 
714 799 vom 4/4. 1931, ausg. 19/11. 1931. It. Prior. 11/4. 1930.) P a n k ó w .

Martin Bandli, Schweiz, Kauischukersatz. Man 1. Cclluloseacetat in einem Losungs- 
mittelgemisch, von dem zumindest ein Losungsm. mit der spater zur Anwendung 
kommenden Fallfl. mischbar ist u. von dem zumindest ein Losungsm. mit der Fallfl. 
nicht mischbar ist. Gleichzeitig oder nachfolgend wird der Celluloseacetatlsg. ein 
Weichmachungsmittel zugefiigt. Die so bereitetc Celluloseacetatlsg., der man ge- 
gebenenfalls noch Aldehyde zugefiigt hat, wird mit Fallfl., insbesondere mit W. gefallt. 
Das Verf.-Prod. dient zur Herst. von Wachstuch, Kunstleder, elektr. Isoliemiitteln, 
kiinstlichen Kautschukpackungen. (E. P. 365 526 vom 15/10. 1930, ausg. 18/2. 
1932.) E n g e r o f f .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Arthur N. Parrett, Wilmington, 
Delaware, Verfahren zur Herstellung wetierfester gummiiiberzogener Gewebe z. B. fiir 
Autokarosserien, Regenmantel usiv. Gewebe werden mit Kautsehuk iiberzogen, bossiert, 
erhalten dann einen Auftrag eines Ol-Harzlackes, auch Ol-Asplialtlack, u. werden 
vulkanisiert. SchlicBlich wird ein Lack aus Pyroxylin u. trocknendem Ol aufgebracht. 
Zahlreiehe Beispiele fur die Zusammensetzungen der yerwendeten Lacke sind angegeben. 
Das Verhaltnis von Pyroxylin zu trocknendem Ol im SehluBauftrag ist etwa 1: 21/«. 
(A. P. 1818 575 Tom 22/10. 1927, ausg. 11/8. 1931.) B r a u n s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. yon: Arthur N. Parrett, Wilmington, 
Delaware, Verfahren zur Herstellung gummiiiberzogener Gewebe. Die Gewebe werden 
mit Kautsehuk iiberzogen, bossiert, erhalten dann einen Auftrag eines Pigment ent- 
lialtenden Asphaltlackes u. werden vulkanisiert. Ais SchluBschicht wird ein Lack, 
bestehend aus z. B. 150 Teilen Nitrocellulose, 450 Teilen Kunstharz, 300 Teilen Eisen- 
oxyd u. etwa 2770 Teilen Losungsm., aufgebracht. Das verwendete Kunstharz ist 
beispielsweise dureh Erhitzen von 23 Teilen Glykol mit 54 Teilen Phthalsaureanhydrid 
u. 23 Teilen Ricinusól hergestellt. (A. P. 1818 576 vom 7/2. 1930, ausg. 11/8.

Thomas H. Dumper, iibert. von: Hans Richard Haertel, Massachusetts, 
Streichwaren aus Kautsehuk. Zur Herst. yon Regenmanteln u. dgl. wird das Gewebe 
mit einer Kautschukmisckung gestrichen, dic keinen Farbstoff, jedoch erhohte Mengen 
ZnO enthalt. Durch Bestreichen mit einer Carbonatlsg. (von Mg, Zn, Ag, Pb) wird 
die Klebrigkeit der Kautschukoberflache zerstórt. Darauf folgt eine Decksehieht, die 
den Farbstoff u. geringe Mengen ZnO enthalt. Bei gleicher Farbwrkg. ergibt sich 
eine betrachtliche Ersparnis an Farbstoff. Diese Deckschicht wird wieder mit Car
bonatlsg. behandelt. (A. P. 1 836 660 vom 23/10. 1928, ausg. 15/12. 1931.) P a n k ó w .

[russ.] Boris Wassiljewitsch Bysow, Natiirlicher Kautsehuk (Geschiehte, Arten, Anbau in 
derU SSR u.anderenL andem ). Leningrad: Gossehimtechisdat 1932. (100 S.). Rbl. 1,25.

P. Muller, Uber Vorsaluration. Vf. berichtet iiber sein neues Yorsclieidungs- bzw. 
,Vorsaturationsverf., das sich mit dem von v .'He y d e n  mitgeteilten Verf. (vgl. C. 1932.1. 
3004) in den Grundprinzipien deckt, u. hebt dabei dic Vorteile der kleinen Abanderungen 
Feiner eigenen Methode hervor. (Dtsch. Zuekerind. 57. 345—46. 365—66. 23/4.

J. Marches, Beitrag zur Kenntnis des Sedimentiervorganges. Bei den Verss. mit 
Ca-Phosphat war innerhalb der untersuchten Grenzen (yon 0,365—1,702 g Nd. in 10 ccm 
Suspension) nach 75 Min. Reinsaft in °/0 u. Nd-Konz. umgekelirt proportional, bei 
Konzz. unter 0,365 g nimmt die Menge Reinsaft relativ stśirker zu. In Saccharose- 
lsgg. ist der EinfluB yariierter Brixgrade zwischen 15—20 gering, Supercel ist ohne 
EinfluB; bei zunehmender Durchkochdauer der Suspension geht die Absetzung nur 
wenig zuriick. Bldg. des Nd. bei 30° statt bei 100° bringt nur wenig Yerbesserung, 
Zusatz von KC1 keine. Anwendung der Ergebnisse auf den Defekationsvorgang, der 
bei 100° bedeutend bessere Absetzung ais Kalkung bei 30° gibt, was sich aber bei hoherem 
■Sauregrad immer mehr ausgleieht. Aufbewahren bei hoherer Temp. laBt das Vol. 
des Nd. kleiner werden. Zusatz von Rohsaft zu Kalkmileh liefert schlechtere Sedi-

1931.) B r a u n s .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę,

1932.) T a e g e n e r .
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mentation ais umgekehrt. Zusatz des Kalkes ais Sacckarat senkt dio Menge Reinsaft, 
jedooh unter Erhóhung der Klarheit. (Arch. Suikerind. Nederl.-Indiii 1932. 750—85. 
Pasoeroean.) Gr o s z f e l d .

Max Stuntz, Die Unabhangigkeit von Verdampf- und Koclislalion und die Ver- 
besserung der Warmewirtschaft durcli Briidenrucknahme bei der Verkochung in Zucker- 
fabriken und Iłaffinerien. Vf. behandelt die Frage, ob es bei den bekannten Naehteilen 
der Abhangigkeit von Verdampf- u. Kochstation angebraoliter ist, die beiden Stationen 
unabhangig vonoinander zu betreiben. Aus den warmeteehn. Erorterungen eliminiert 
Vf. die Bedingungen, unter denen dies in Ausnalimefiillen moglich sein durfte. (Ztrbl. 
Zuekerind. 40. 335—43. 27/4. 1932.) T a e g e n e r .

Leone Montefiore, Berechnung der Ubertragungsflachen in Mehrkorperverdampf- 
apparaten. (Ind. saccarrfera Italiana 25. 47—50. Febr. 1932.) R. K. Mu l l e r .

E. Ebbrecht, Ein Yorscldag zur einheiłlichen Bestimmung der Filtrierfdhigkeit von 
Kieselgur. Vf. wendet sich gegen die Ausfuhrungen von STRUMPF (C. 1932. I. 2906). 
In der dort beschriebenen Weise kann nur ein Teil der Filtrationsfiihigkeit einer Kieselgur 
u. auch nur ungenau festgestellt werden. MaCgebend fiir die Brauchbarkeit einer 
Kieselgur kann auch hier nur der prakt. Yers. im Betriebe sein. (Ztrbl. Zuekerind. 40. 
177—78. 5/3.1932.) Ta e g e n e r .

Strumpf, Zur einheiłlichen Bestimmung der Filtrierfahigkeit von Kieselgur. (Vgl. 
vorst. Ref.) Mit dem vom Vf. (C. 1932. I. 2906) beschriebenen App. kann nicht nur dio 
Filtrationsgeschwindigkeit, sondern auch ein grofier Teil aller Eigg., die dio Filtrations- 
fiihigkeit bedingen, bestimmt werden. (Ztrbl. Zuekerind. 40. 196. 12/3. 1932.) Ta e g .

E. Ebbrecht, Zur .einheiłlichen Bestimmung der Filtrierfahigkeit von Kieselgur. 
(Vgl. vorst. Ref.) Erwiderung. (Ztrbl. Zuekerind. 40. 230. 26/3. 1932.) Ta e g e n e r .

A. Brieghel-Miiller, Zur Bestimmung der Filtrierfahigkeit von Kieselgur. Zu der 
Diskussion St r u m pf—E b b r e c h t  (vgl. vorst. Reff.) bemerkt Vf., daB es notwendig ist, 
zwischen Siebwrkg. (Permeabilitat) u. Adsorptionswrkg. (akt. Oberfliiehe) des Filter- 
mediums zu untersebeiden. Bzgl. der Best. der Siebwrkg. ist ais Standardmethodo 
Sicbtung, Schlammung u. Sodimentation zu nennen. Zur Sedimentationsanalyse wird 
dio Pipottemethode yon A n d r e a s e n  empfohlen. (Ztrbl. Zuekerind. 40. 266—67. 
9/4. 1932.) T a e g e n e r .

A. Salmony, Eine neue Natriumlichłquelle f  iir Zuckeruntersuchungen. Beschreibung 
einer neuen monoehromat. Lichtquelle von groBer Leuchtdichte mit Fullung aus Edelgas 
u. metali. Natrium; die Farbę des Edelgases ist bald naeh Inbetriebnahme der Lampo 
verschwunden, so daB alsdann nur das monoehromat. Na-Lieht ausgestrahlt wird. Dio 
Lichtdichte betragt etwa 4—6 HK/qcm. (Ztrbl. Zuekerind. 40. 374. 30/4. 1932.) T a e g .

W. E. Callingham, Das „Salomełer“, ein elektrischer Aschenbestimmungsapparat. 
Beschreibung des neuen verbesserten Modolls, das eino Genauigkeit von 0,005% ergibt. 
(Internat. Sugar-Journ. 34. 150. April 1932.) T a e g e n e r .

VI. Stanek und K. Sandera, Bestimmung des Volumgewichtes der Saccharose. 
Beschreibung eines App., der sich auf die Messung des Luftrolumens nach dem Auflosen 
yon raffiniertem Zucker griindet, da aus dieser Angabe u. dem bekannten Gewicht der 
zum Versuch yerwendeten Raffinaden das Volumengewicht leiebt berechnet werden 
kann. Umrechnungsmethodo u. MeBgenauigkeit. Einzelheiten im Original. (Ztschr. 
Zuekerind. ćechoslovak. Republ. 56. 396—99. 22/4. 1932.) T a e g e n e r .

V. MaStalif, Melasse ais Grundlosung fur das Studium der Adsorption in der Zucker- 
fabrikation. II. Filtration. Einflufi des pa. (I. vgl. C. 1932.1. 2249.) Zu opt. Messungen 
miissen die Lsgg. immer uber Kieselgur filtriert werden, die in gróBerer Menge ein be- 
deutendes Entfarbungsvermogen besitzt. Vor allem erleichtert eine Vorfiltration uber 
Kieselgur die Entfarbung mit Aktivkohlen, wahrend umgekehrt die Kieselgur nach der 
Entfarbung mit Aktivkohlen noch eine bedeutendo Entfarbung ergibt, da sie auch mit 
Sicherheit dio von der in das Filtrat durchgegangenen Kohle bewirkten Triibungen be- 
seitigt. Die Dispersitat der Melassefarbstoffo andert sich schon dureh bloBes Stchen- 
lassen, besonders bei solchen Lsgg., dereń Stabilitat bereits dureh Behandlung mit 
Kieselgur herabgesetzt wurde. — Bedeutend ist der EinfluB der ph auf die Farbę der 
Melasse. Bei Alkalisierung der bereits alkal. Melasse gehen in der Lsg. noch andere Yer- 
anderungen vor sich, ais nur rein indicator. Beim Ansauern erfolgt zunachst ein indi- 
cator. Aufhellen, dem bald ein Ausfallen der Farbstoffe folgt; hierdurch wird eine 
seheinbare Verdunklung heryorgerufen, die sich aber dureh Filtration beseitigen laBt. 
(Ztschr. Zuekerind. ćechoslovak. Republ. 56. 337—44. 25/3. 1932.) T a e g e n e r .

30*
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XV. Garungsgewerbe.
P. Petit, Die Oarung und die Rohfrucht. In  Wiirzen aus 3 Teilen Malz u. 1 Teil 

• Rolifruclit degenerierfc die Hefe nioht sehneller ais in reiner Malzwiirze. Zwischen Mais 
u. Reis ais Rohfrucht besteht in dieser Hinsicht kcin Unterschied. (Brasserie et Malterie 
22. 1—5. 20/3. 1932.) K o l b a c h .

L. Heinz und F. Mazanec, Ve,rsuche iiber den Einflufl der schicefligen Saure in der 
Melasse auf die alkoholische Oarung. Die Giiryerss. wurden mit der Apparatur von 
H a y d u c k -K u ss e r o w  durehgefiihrt. Ein S02-Geh. der Melasse bis zu 0,05% beein- 
flufit die Garung nicht merklich. Durch 30 Min. langes Kochen der verd., sauren Melasse 
wird die S02 in der Menge, wie sie in den zur Verarbeitung gelangenden Melassen 
enthalten ist, unschadlich gemacht. (Brauer-Hopfcn-Ztg. Gambrinus 59. 68—71. 
April 1932.) K o l b a c h .

H. Rudolf, Schweflige Saure in Melassen. Je nach dem angewandten Klaryerf. 
ist schweflige Saure mehr oder weniger schadlich. Bei saurer, h. Klarung mit gleich- 
zeitiger Luftung entweicht der groBte Teil der S02- (Brennerei-Ztg. 49. 26. 17/2. 
1932.) K o l b a c h .

Max Schmidtner, Schweflige Saure in der Melasse. Im Gegensatz zu Cl a a s s e n  
(C. 1932. I. 2907) yertritt der Yf. die Ansicht, daB schon geringe Mengen von S02 
(0,011%) qualitatsschadigend auf die Hefe wirken konnen. (Brennerei-Ztg. 49. 26. 
17/2. 1932.) K o l b a c h .

H. Claassen, Zur Frage der Eignung der Melassen verschiedener Iierkunft fur die 
Herstellung von Bdckereihefen. Erórterungen iiber don verschiedenen Geh. der Melassen 

' an Farbstoffen, schwefliger Saure u. Stickstoff u. iiber die damit zusammenhangenden 
Fabrikationssehwierigkeiten (vgl. C. 1931. II. 2943. 1932. I. 2907). (Dtsch. Zuckerind. 
343—44. 16/4. 1932.) _ K o l b a c h .

Otto Hummer, Neue Wege und Methoden in der Preflhefefabrikation. Kurze Bc- 
schreibung eines neuen Kuhlverf. fiir PreBhefe. (Brennerei-Ztg. 49. 26. 17/2. 1932. 
Wien.) K o l b a c h .

J. Raux, Die Malze fur obergdrige Biere. Zusammenfassende Darst. (Brasserie et
Malterie 22. 5—11. 20/3. 1932.) K o l b a c h .

W. Kilp, Uber die Wirkung von Hafermalz gegenuber Oerstenmalz beim Maisch- 
prozifi. Bei Laboratoriumsverss. mit Kartoffelflocken u. Malz wurde festgestellt, daB 
fiir den Starkeabbau beim Maischen u. fiir die A.-Ausbcute bei der Garung das Hafer
malz dem Gerstenmalz fast gleichwertig ist. Da die verzuckcrnde Kraft des Hafer- 
malzes sehr klein ist (ygl. K il p , C. 1931. II. 924), muB eine hohe yerfliissigende Kraft 
angenommen werden. Im prakt. Brennereibetrieb kann das Gerstenmalz durch gut 
gekeimtes Hafermalz ersetzt werden. (Ztschr. Spiritusind. 55. 75—77. Brennerei- 
Ztg. 49. 61—62. 20/4. 1932. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) K o l b a c h .

B. D. Hartong, Die Eiweipgerbstoffverbindungen wahrend der Oarung wid Lagerung 
des Bieres. (Vgl. C. 1930. II. 1458.) Der EiweiBgeh. der mit Tonerde adsorbierbaren 
EiweiB-Gerbstoffyerbb. ist im Bier hoher ais in der Ausschlagwiirze. Die EiwciB- 
Gerbstoffmicellen adsorbieren wahrend der Garung u. Lagerung weitere EiweiBstoffe, 
die aus dcm Malz oder yielleicht auch aus der Hefe stammen. Das Gerbstoff-Eiweifi- 
yerhaltnis der Micellcn betrug z. B. in der Wurze 1: 1,2 u. im Bier 1: 2,3. Bei gleicher 
Hopfengabe wechseln die Verlialtniszahlen mit dem yerwendeten Malz. (Wchschr. 
Brauerei 49. 97—99. 26/3. 1932. Amersfoort, Phónix-Brauerei.) K o l b a c h .

P. Petit, Die Widerstandsfdhigkeit der Biere gegen Infektionen. (Brasserie et Malterie 
22. 17—21. 5/4. 1932.) K olbach.

Richard Koch, Sind Colibaklerien im Bier lebensfdhig? Mittels Keimzahlbcstst. 
wurde die Widerstandsfiihigkeit von 10 yerschiedenen Stammen der Coligruppe gegenuber 
hellen u. dunklen Bieren gepriift. Es ergab sich, daB die echten Colibakterien wider- 
standsfahiger waren ais die atyp. Bei 4 bis 5° geht die Abtótung der ICeime durch das 
Bier langsamer vor sich ais bei 20°. Neben dem A.- u. Kohlensauregeh. ist die freie 
Saure des Bieres in erster Linie fiir seine keimtótende Wrkg. yerantwortlich zu machen. 
(Wchschr. Brauerei 49. 110—12. 116—20. 9/4. 1932. Berlin, Inst. f. Garungs- 
gewerbc.) K o l b a c h .

Biermann, Versuche und Erfahrungen bei der Weinbehandlung, unter besrmderer 
Beriicksichtigung des Seitzschen Entkeimungsfilters. Bei Weinen aus Most yon D. 1,0085 
u. Siiuregehh. iiber 10 g/l sind Entsauerung mit CaC03 u. Fórderung des biol. Saure- 
riickganges, schwache Schwefelung u. geeigneter Yerschnitt zu empfehlen. Bei Quali-
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tatswein aus Most von D. 1,0100—1,0110 empfiehlt sich Erhaltung der nach dem
1. Abstich noch vorhandenen Glucose, dereń vóllige Vergiirung den Wein unharmon. 
macht. Hierzu ist das Entkeimungsverf. einem Zusatz yon SO, weit uberlegen. Bei 
naturreinen Weinen mit 80—90 g/l konnen bis zu 20 g/l Restglucose den harmon. 
Geschmack bei gutem Bukett sehr fórdern. (Wein u. Rebe 14. 6—32. Mai 1932. Geisen- 
heim a. Rh.) GROSZFELD.

J. Gr. Brown, Enifemung von Eisen aus Traubensaft mittels Kaliumferrocyanid. 
Beschreibung des Verf. u. Betonung der Notwendigkeit genauer chem. Kontrolle. 
Zur Priifung auf Rest-HGN im behandelten Saft empfiehlt sich folgende yerscharfte 
Probe: 50 ccm 4-n. H8S04 +  0,5 g Cu2Cl2 +  250 ccm Saft werden im Dampfstrom 
dest., das Dest. (150 ccm) in 2—3 ccm 0,l%ig. NaOH-Lsg. aufgefangen, unter ver- 
ringertem Druck auf 10 ccm eingeengt, 5 ccm 3°/0ig. FeS04-Lsg. zugegeben, weiter 
auf 1—2 ccm eingeengt, etwas KF zugefugt u. mit H2S04 eben angesauert. Bei Ggw. 
yon HCN oder K,Fe(CŃ)6 im Saft tritt sofort Blaufarbung ein. (Fruit Products Journ. 
Amer. Vinegar Ind. 11. 274—75. Mai 1932.) Gr o s z f e l d .

Eduard Jacobsen, Vorschlage und praktische Versuche zur Herstellung von Qualitdts- 
obslweinen. Durch Pasteurisation vor dem Vergarcn konnen selbst schwaehstichige 
F ruch te brauchbar gemacht werden. Hydraul. Prcssung liefert gehaltreichere Safte 
ais Handpressung. Starko Schwefelung ist bei Obstwein zu yermeiden, ebenso, auBcr 
bei Heidelbeeren, das Stehenlassen der Maische. Weitere Angaben iiber Schónung, 
Entkeimung, Lagerverluste, Zusatz yon’*Milehsaure u. Abfullung. (Osterreich. Spiri- 
tuosen-Ztg. 31. Nr. 18. 5—6. u. Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 210—11. 5/5. 1932. Berlin 
SW 61.) Gr o s z f e l d .

C. von der Heide, Erkennung von weipem Wein aus roten Trauben. AnschlieBend 
an D ie m a ir  (vgl. C. 1932. I. 3005) wird iiber zufallige Beobachtungen des Vf. u. von 
A l f a  berichtet, nach denen entfiirbter Rotwein sich mit verd. HC1 rosa farbt. Dio 
Rk. wurde auch schon 1898 von Ca r l e s  beschrieben. (Wein u. Rebe 14. 3—4. Mai 
1932. Geisenheim, Weinchem. Versuchsstation.) GROSZFELD.

N. Karamboloff, Eine neue (?) Reaklion, um das Vorhandensein von Kunslfarben 
in den Weinen feslzuslellen. 5 ccm des Rotweines werden zum Sieden erhitzt, dann je 
nach Farbung 3—5 ccm 30°/oig. H20 2 zugegeben, wobei Naturweine in 1—15 Min. 
in Gelb, Hellgelb, Citronengelb, ausnahmsweisc in Dunkelgelb (bei alten dunklen 
Rotweinen) iłbergehon, kiinstlich gefarbte einen roten Stich behalten. Ausnahme 
bei einer Direktsorte „Ottelo“, die sieh erst in 24 Stdn. entfarbte. (Wein u. Rebe 14. 
5. Mai 1932.) Gr o s z f e l d .

J. Vinas, Priifung der Entfarbungskraft von in der Weinkellerei rerwendeten Kohle- 
sorten. Yf. bestimmt die Kohlemenge, die die gleiche Entfarbung hervorruft, wie 1000 g 
einer Yergleiehskohle (gereinigte Tierkohle) fiir 1 hl des gleichen Weines. In einer Wein- 
probe wird mit je 2 g dieser Kohle u. 200 ccm Wein ein yorliiufiger Entfiirbungsvers. 
ausgefiihrt, ąus der Abweichung der Restfarbung nach einer Kurve die voraussiehtlich 
notige Menge der zu priifenden Kohle abgelesen u. damit der Vers. wiederholt. Die Eig. 
einiger Kohlesorten, mehr rote ais gelbe Farbstoffe u. umgekehrt fortzunehmen, so daB 
der Wein gelblich oder rótlich bleibt, wird durch Erhóhung der Kohlemenge iiberwunden. 
Auch Zusatz von wenig H2S04 kann besonders zur Freimachung von Farbstoffen aus 
der Bindung an S02 bei dem Vers. yon Vorteil sein. (Ann. Falsifieations 25. 141—45. 
Marz 1932. Beziers, Lab. Oenologiąue.) GROSZFELD.

L. Semichon und M. Flanzy, Uniersuchungen -iiber die organischen Sauren der 
Weine und der naturliehen oder verqorenen Fruchtsafłe. I. Definilion der Acidildt und 
Beslimmung der organischen Sauren. (Vgl. C. 1932. I. 1168 u. 1962.) Beschreibung des 
neuen Verf. (ygl. C. 1930. I. 2645) u. Vergleich mit anderen in Tabellen. Alle Titrier- 
yerff. mit NaOH sind unbrauchbar, das mit Ca(OH)2 bei Tiipfeln gegen Lackmus 
liefert fast die gleichen Werte wie das neue Verf. Die pn-Best. kann wegen ihres ganz 
anderen Charakters die Best. der Aciditat nicht ersetzen. (Ann. agronom. 2. 199—214. 
Marz/April 1932. Narbonne, Stat. Centrale d’Oenologie.) GROSZFELD.

R. Gille, Mełhode zur Beslimmung der freien Siiure in gefarbłem Milieu, besonders 
in Weinen. Durch Tiipfeln mit Phenolsulfophthaleinlsg. (Herst.: 0,02 g des Farbstoffes 
in ausgekochtem W. 1., 1,1 ccm 0,05-n. NaOH zusetzen, auf 11 auffiillen) auf einer 
Porzellanplatte erhalt man scharfe u. richtige (bei pa =  7) Endpunkte. (Ann. Falsi- 
fications 25. 146—47. Marz 1932. Alger.) Gr o s z f e l d .

Henri Astruc und Andre Castel, Beitrag zur Beslimmung der fliichtigen Saure im 
Wein. (Vgl. C. 1932. I. 2393 u. 1454.) Yergleichende Verss. nach D u clau x , M ath ieu
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u. B l a r e z  mit guten Ubercinstimmungen. D as Yerf. von D u c l a u x -G a y o n  (Titration 
der fliichtigen Sauren mit 0,1-n. NaOH gegen Phenolphthalein) liefert geniigend 
genaue Ergebnisse. (Ann. Ckim. analyt. Chim. appl. [2] 14. 145—52. 15/4. 1932. 
Stat. Oenologiquc du Gard.) Gro szfeld .

L. Benvegnin und E. Capt, Beitrag zum Studium einiger Methoden zur Bestim- 
mung der Milchsaure in Most und Wein. (Vgl. C. 1932.1. 886.) Ein Vergleich der Verff. 
yon Mo s l in g e r  (1901), v o n  F e l l e n b e r g  (vgl. C. 1922. IV. 64) u. von B o n if a z i 
(vgl. C. 1926. I. 3365), von denen letzteres das einfaehste ist u. fiir 1—4 g Milchsaure 
im 1 gute, bei 2,5 g fast theoret. Werte liefert, aber fiir Most nicht anwendbar ist. t)ber
4 u. unter 1 g empfiehlt sich das (umstandlichere) Verf. yon V0N FELLENBERG. (Mitt. 
Lebcnsmittelunters. Hygienc 23. 46—64. 1932. Lausanne, Station federale d’cssais 
yiticoles.) Gr o s z f e l d .

Th. von Fellenberg und Stan. Krauze, Titrimelrische Zuckerhestimmung in 
Wein. Umarbcitung des friiheren Yerf. (ygl. C. 1920. IV. 536) fiir das Schweizer. Lebens- 
mittelbuch, Angabe einer Arbeitsvorschrift. (Mitt. Lebensmitteluntcrs. Hygiene 23. 
77—81. 1932. Bem, Eidgen. Gesundheitsamt.) Gr o s z f e l d .

Ernst Goitein, Ober das Yerfahren zum Nachuieis naturreiner und gezuckerler 
Weine. (Wein u. Rcbe 13. 455—58. 1932. — C. 1932. I. 2394.) Gr o s z f e l d .

Th. von Fellenberg, Kwpferbestimmung in Wein. Nach der Vorschrift (Einzel- 
heiten im Original) werden 50 ccm Wein mit H2SO., +  HN03 +  H20 2 mineralisiert, 
das Cu zunachst mit H2S, dann mit Traubeiizucker in Seignettesalzlsg. abgeschieden, 
in HC1 +  NaCl-Lsg. (ygl. C. 1920. W. 536) gel. u. mit 0,01-n. Lsgg. jodometr. titriert. 
(Mitt. Lebcnsmittelunters. Hygiene 23. 70—71. 1932. Bern, Eidgen. Gesundheits
amt.) _ Gr o s z f e l d .

H. Ohrt, t/ber das Yińalcometer. Vf. spricht dem unter dem Namen Vinalcometer 
im Handel befindlichen App. zur Best. des A. in alkoh. Lsgg., insbesondere in Wein, 
unter Angabe der Griinde eine prakt. Bedeutung ab. (Glas u. Apparat 13. 65—66. 
1/5. 1932. Umenau.) E c k s t e in .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
John S. Andrews und C. H. Bailey, Die Verteilung des organisch gebundenen 

Phosphors im Weizen. Zur Best. des Keimlingsanteils ais Vitamintrager in Weizen- 
prodd. untcrsuchte Vf. die P-Verteilung im Keimling u. in Weizenkleie:

Phosphor
Kleie Keimling

gefunden
°/10

Anteil des 
Gesamt-P °/0

gefunden
%

Anteil des 
Gesamt-P °/o

G e s a m t ............................. 1,646 _ 1,244 _
Phytin .................................. 1,415 85,96 0,597 47,98
Lipoid................................... 0,028 1,7 0,071 5,70
A n d e r e ............................. 0,203 12,33 0,576 46,3
Extrahiert durch 2°/0igeHCl 1,61 97,8 1,004 80,71
Im móglichst weit gereinigten Endosperm (0,35% Asche) wurden 0,32% Phytin ge- 
funden. (Ind. engin. Chem. 24. 80—82. Jan. 1932. Minneapolis, Minn., General 
Mills.) H a e v e c k e r .

E. G. Dresel und H. O. Hettche, Untersuchungen iiber Kndckebrote im Vergleich 
mit anderen Broten. In seiner chem. Zus. ist das Knackebrot (K.) dem Roggenbrot am 
iihnlichsten, in seinen physikal. Eigg. aber erheblich iiberlcgen. Gegeniiber letzterem 
(mit Zusatz von 6% Weizenmehl) war die Ausnutzung der Trockenmasse yon K. 1,3% 
ungiinstiger, die des Eiweifies dagegen 3,5%, der Rohfaser 7,8% giinstiger. K. ist 
aueh bei dauerndem u. einseitigem GenuB schmackhaft, von hohem Sattigungswert 
u. bewirkt weniger unangenehme Biechstoffe im Stulił. (Arch. Hygiene 108. 1—19. 
April 1932. Greifswald, Univ.) Gr o s z f e l d .

W. Kirsch und H. Jantzon, Quantitative Untersuchungen iiber die Nahrsloff- 
rerluste bei der Lagerung ton Kartoffeln und Ruben in Miele und Keller. Die Unter- 
schiede in den Lagerungsverlusten bei eingemieteten u. eingekellerten Kartoffeln sind 
bei etwa gleichen Tempp. nicht sehr groB, bis April 14,8 bzw. 11,2, bis September 54,7 
bzw. 53,1%. Die Zus. der Trockensubstanz indert sich unwesentlieh, die Starkeverluste
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durch Atmtrng sind gering. Bei Ruben waren dio Unterschicdo sehr groG, bis Anfang 
April 5,5 gegen 42,3%. Von dem anfangs vorhandenen Zueker yon 53,46% waren 
nur noch 40,68 bzw. 6,32% vorhandcn. (B i e d . Ztrbl. Agrik.-Chom. Abt. B. Tier- 
ernahrung 4. 240—48. Mai 1932. Kónigsberg, Univ.) GROSZFELD.

G. Ruscłlinann, Das Braunwerden der Kartoffeln beim Diimpfen wid ihre schlechte 
Sauerung. Yorl. Mitt. (B i e d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. A. Allg. ref. Teil 61. 176—77. 
April 1932. —■ C. 1932. I. 1964.) Gr o s z f e l d .

T. A. Pickett, Ve.rgleiche.nde. Untersuchung von Sdftcn aus gefrorenen Friichten. 
Bei den boi — 12,2° u. — 73,3° versehioden langc (1 Tag bis 3 Monato) eingefroroncn 
Fruchten wurdo eine Zunahme der freicn Saure des PreBsaftes gefunden, was wahr
scheinlich auf einor Erhohung der Permeabilitat der Zcllwande, z. T. auch auf einer 
Austrocknung beruht. (Ind. engin. Chem. 24. 353—54. Marz 1932. Georgia, Esperim. 
Stat.) _ _ Gr o s z f e l d .

E. Manelski, Die Chemie in der Verwertung der Citrusfriichte. Boi der Krankheits-
bekampfung der Orangenbaumo haben sich HCN, bei der kiinstlichen Reifung Athylen 
(durch Zers. des Chlorophylls) bei der Konseryierung der ganzen Friichte fur den 
Transport chem. Reinigung u. Oberzug mit feiner Paraffinhaut bewahrt. Das aus den 
Schalen zu 0,3—0,4% gewinnbare Ol zeigto D.15 0,845—0,859, aD20 =  83,5—92°, 
Abdampfriickstand 4—8, Aldehydgeh. 1—2%. Weitero Angabcn iiber Gewinnung 
u. Konseryiorung des Saftes, Verarbeitung des Albedos auf Pektin u. der Kerno auf Ol. 
(Brau- u. Malzind. XXV (32). 62—63. 1/1. 1932. Valencia-Algemesi. Hesperides 
S. A.) _ Gr o s z f e l d .

Riidiger und K. Buding, Die Verwendung von Agar-Agar zur Klarung von Obst- 
sdften im Vergleich mit der Gelalinekldrung. (Vgl. C. 1932. I. 1168.) Die Agarschónung 
hat nur fiir einzelne Palle Bedeutung. Gut yerwendbar ist sie meist zur Entschlei- 
mung zaher Weino oder Obstweine. Dio Agarwrkg. beruht auf Entladungsvorgangen 
zwischen entgegengesetzt geladencn Kolloidteilchen. — Die Klarung von SiiBmostcn 
mit Gelatino yorlauft meist am besten ohno Tanninzusatz. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 
53. 214. 7/5. 1932. Hohenheim.) Gr o s z f e l d .

G. Savoja, Vitamingehalt, Anwcndung und Herstellung von Citronensaft. Vor- 
schlage zur rationellen Ausnutzung von Citronensaft ais Vitaininhoilmittel, Yorsohlago 
zur prakt. Gewinnung. Literaturbericht. (Industria chimica 7. 284—87. Marz 1932. 
Messina.) Gr im m e .

Josef Taufer, Andrej Karakoz und Stanislav Kolafiek, Einflufi der Zugarbeit 
auf die Sekretion und Zusammensetzung der Milcli bei Milchkuhen. Dic Zugarbeit der 
Kuh bedingte einen Verlust an Milchzucker u. EiweiB etwa entsprechond dem Riick- 
gango der Milehproduktion unter dom Arbeitseinflusse, infolge Erhohung der Fett- 
produktion ist aber der Verlust an Gesamt-Trockenmasse kleiner. Fiir dio Milch- 
sokretion ist die Belastung yon geringerer Bedeutung ais die Arbeitsdauer. Boi guten 
Milchkuhen sinkt sie absolut u. relatiy mehr ais bei schlechten. Bei nicht zu starker 
Ermiidung stellt sich spatestens nach 32 Stdn. dio Norm ein. Weitere Einzelheiten 
im Original. (V6stnik Ceskoslovenske Akad. Zemedelske 8. 194—98. 1932. Briinn, 
Hochsch. fiir Bodenkultur.) GROSZFELD.

Roemmełe und Meyer, Die Beeinflussung der Milchsekretion durch die Beifiilterung 
von jodiertem Kochsalz unter Beriicksichtigung der Allgduer Verhdltnisse. Durch die 
Beifiitterung von jodiertem Kochsalz wurdo der Jodgeh. der Milch gesteigert, dio 
Milchleistung der Tiore u. die sonstige Beschaffenheit der Milch aber nicht yerbessert. 
(Milchwirtsehaftl. Forsch. 13. 59—69. 22/4. 1932. Wangen, Allgau, Staatl. Mileh- 
wirtsch. Lohr- u. Forschungsanst.) GROSZFELD.

F. Oldenburg, Beitrag zur Pufferung von verschieden hilzebeliandclter Milch unter 
besonderer Berucksichtigung der Methodik der Pufferungsbestimmung. Bei der Pufferungs- 
best. empfiehlt sich Messung mit 0,4-n. Saure u. Lauge sowie 1,5—2 Stdn. Wartezeit 
zwecks Einstellung des Gleichgewiehtes yor der Messung. Dio Pufferungskuryen 
roher Jlilch zeigen bei pn =  5,6 ein ausgesproohenes Pufferungsmaximum, bei ph =  4,8 
ein Minimum. Die Pufferwrkg. wird durch die Alkali-, Mg- u. Ca-Phosphate u. -Citrato 
u. durch dio direkte u. indirekte Wrkg. des Caseins bzw. des Casein-Phosphorsaure- 
komplexes hervorgerufen. Mit zunehmendem Grade der Milcherhitzung wurde ein 
allmahliches Schwiicherwerden des Pufferungsminimums beobachtet, das nach Verss. 
an saurer Buttermilch durch Erhitzen mit Na3-Citrat yermutlich durch eine gegen- 
seitige Loslichkeitsbocinflussung zwischen den einzelnen Milchsalzen u. solchen des 
Caseins (Zunahme der Pufferung infolge yermohrter Salzlóslichkeit) bedingt ist.
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(Milchwirtsehaftl. Forsch. 13. 24—38. 22/4. 1932. Kiel, Pr. Vers.- u. Forschungsanstalt

W. Mohr und W. Muller, Der Verlauf der Sauerung in sufi eingedickter Magermilch.
I. Mitt. SuB eingedampfte Magermilch war um so schwerer zu sauern, je weiter sie 
eingedickt war, bei 160—170 Spindelgraden (35,4% Trockenmasse) in 50 Stdn. nur 
noch sehr wenig. Am starksten sauerten Jugurt, Emmentaler u. Kefir. Kahmhcfe- 
zusatze zu Jugurt beeinfluBten den Verlauf der Sauerung nur unwesentlich. Mit Saurc- 
weckern wurden nur geringere Sauregrade erzielt. Schleimbildner sauerten stark unter 
Bldg. eines schleimigen Prod., das aber einen widerliclien Geschmack hatte. (Milch- 
wirtschaftl. Forsch. 13. 46—58. 22/4. 1932. Kici, Pr. Vers.- u. Forschungsanst. f. 
Milchwirtschaf t .) G r o s z f e ld .

Dorge, Etliches uber die Bedeutung der technisch-bakteriologischen Betriebskonlrolle
in milchwirtschaftlichen Betrieben. Beobachturig starker Infcktionen beim Wege des 
Rahms zum Butterfertiger u. in diesem, Beseitigung der Fehler durch Desinfektion, 
besonders mit Neomoscan (Herst.: Dr. W. WEIGERT, Hamburg). (Ztsehr. Fleisch-, 
Milchhyg. 42. 318—20. 15/5. 1932.) Groszfeld.

M. Pichard, Die in der Schokoladenindustrie venvendeten Milcharten. Angaben 
iiber Zus., Herst., Verwendung u. Analyse von Kondensmileh, Blockmilch u. Mileh- 
pulver. (Buli. Official Office Internat. Fabricants Chocolat et dc Cacao 2■ 169—73. 
April 1932.) Gr o s z f e l d .

P. S. Arup, Analysen von zioei Próben irischer „Moorbulter“. Von den Proben 
wurde dic eine (I) in einem Feli in Leitrim, die andere (II) in einem Zuber (Tub) mit 
zwei Holzgriffen in Tyrone aufgefundcn. Zus. der Probe I (II): W. 1,54 (1,10), Quark 
(Curd) 1,31 (1,64), Casein 0,37 (0,16), Asche 0,10 (0,29), NaCl 0 (0); Kennzahlen des 
Fettes: RMZ. 0,6 (0,45), PZ. 0,65 (0,75), JZ. 9,2 (9,1), SZ. 190,7 (196,9), mittleres 
Mol.-Gew. der Fettsauren 294,2 (284,9), Acetylzahl 20,7 (10,1), F. 45,6 (47,9), Un- 
yerscifbares 0,65 (0,58). (Analyst 57. 300—302. Mai 1932. Harcourt Terrace, Dublin 
Rutter Testing Station.) Gr o s z f e l d .

Knut Sjoberg, Die Jodzahl des Fettes einiger gewohnlicher Fultermittel. Im Hinblick 
auf die Bedeutung der Futtermittel fiir die Konsistenz der Butter wurden dic JZZ. 
yerscliicdener Futtermittel nach H a n u s  bestimmt. Die Ergebnisse sind in ausfiihr- 
lichen Tabellen mitgeteilt (ygl. Original). Futtermittel mit Fett hóherer JZ. bewirken 
gróBere Weichlieit u. hohere JZ. der Butter, solche mit Fett niedriger JZ. geben der 
Butter harte Konsistenz u. niedere JZ. (Kungl. Landtbruks-Akad. Handlingar Tidskr. 
71. 30—40. 1932. Medd. Centralanstalten Forsoksyasenet Jordbruksomradet Nr. 407. 
Stockholm, Zentralanstalt f. landwirtschaftl. Versuchswescn.) W i l l s t a e d t .

H. M. Langton, Fe.lt- oder Ólgehalt von konzentrierten Futtermehlen. Dic oft ver- 
tretene Forderung eines Hochstfcttgeh. in Fleisch- u. Fischmchlen ist entsprechend 
dem hohen Nahnvert des Nahrungafettcs u. seinem Geh. an Vitamin unbereehtigt. 
(Oil Colour Trades Journ. 81 .1397—98.13/5.1932.) G r o s z f e ld .

G. Frólich, Die neuesten Erfahrungen bei Versuchen mil der Verfutterung von 
zuckerlialligen Fultermittehi. Bericht iiber Fiitterungsverss. nach der Schrot-Schnellmast 
u. der Kartoffelmast bei erheblichen Zuckerzusatzen mit durchweg giinstigen Ergeb- 
nissen. Einzelheiten im Original. Die beste Verwertung der tibersehuBriiben ist Ver- 
fiitterung in frischem Zustand. Bei Milchkuhen ist dio Yerwertung aber nur bei Vor- 
liegen hoher Milchergicbigkeit u. bei Zufutterung von EiweiBgaben befriedigend. Auch 
bei der Mast muB entsprechend EiweiB zugegeben werden. (Ztrbl. Zuekerind. 40. 
370—73. 30/4. 1932. Halle a. d. S., Univ.) Gr o s z f e l d .

St. Weiser und A. Zaitschek, Uber die Zusammensetzung und Verdaulichkeit von 
Futterruben. Je nach Zuckergeh. kann man 3 Riibensorten mit 54,32 bzw. 45,06 bzw. 
36,21% Zucker in der Trockenmasse unterscheiden. Das yerdauliche Protein lag 
zwischen 3,14—2,62%, Starkewert 58,6—58,0. Der N-Umsatz wird dureh Ruben- 
fiitterung giinstig beeinfluflt. Literaturangaben iiber CaO- u. P 20 5-Bedarf von jungen 
Ochsen von 100 bzw. 50 g/1000 kg Lebendgewicht sind um mehr ais 50% zu niedrig. 
(B i e d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. Tierernahrung 4. 201—14. Mai 1932. Budapest, 
Kgl. ung. tierphysiolog. Versuchsstation.) GROSZFELD.

F. B. Morrison, Bedeutung der Qualitat oder Art des Proteins bei der Viehfutterung. 
Hinweis auf die Bedeutung von Tryptophan, Cystin, Histidin u. Łysin fiir Erhaltung u. 
Wachstum sowie Einzelheiten iiber Vork. bzw. Fehlen dieser Aminosauren in den 
Futtermitteln. (Fertiliser 17.197—98. 27/4. 1932. CornellUniy., U. S. A.) G r o s z f e ld .

f. Milchwirtschaft.) Gr o s z f e l d .
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J. Schmidt und M. Golling, Uber die Zufiitterung ferlig zusammengesetzter Eiweifi- 
futtermiltel (Konzentrate). Durch Zufiitterung soleher Konzentrate (Original-Holsalia 
bzw. Clubkraft) wurden hohe Legeleistungen von 170—204 Eiern je Henne erzielt. 
(B i e d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. Tierernahrung 4. 173—84. Mai 1932. Góttingen, 
U niv.) Gr o s z f e l d .

C. H. Goulden, Anwcndung der Variablenanalyse auf Experimente in der Getreide- 
chcmie. Mathemat. Abhandlung zur Verrechnung yon Analysendaten aus yerschiedenen 
Laboratorien. (Cereal Chemistry 9. 239—60. Mai 1932. Winnipeg, Canada, Dominion 
Rust Research Labor.) HAEVECKER.

George L. Teller, Nichtproteinsticksloffterbindungcn in Cerealien und ihre Be- 
ziehung zum Stickstoffaktor der Proteinberechnung in Cerealien und Broi. Zur Best. 
des Nichtprotein-N-Anteils werden die fein gemahlenen Getreideschrote 2,5 Stdn. mit 
l% ig. NaCl-Lsg. estrahiert. Die Proteinfallung mit Phosphorwolframsaure ist nur 
in Ggw. von NaCl yollstandig. Im Filtrat wird N nach KjELDAHL bestimmt. Die 
Menge der Nichtproteinyerbb. in %  dcs Gesamtstiekstoffs betriigt ca. 1,5% hn Mehl, 
7,0% in der Kleie u. 10,4% im Keimling. Der N-Faktor fiir die in Frage kommenden 
Nichtproteinyerbb. betragt fiir Asparagin 4,714, Arginin 3,107, Allantoin 2,822, Betain 
9,643, Cholin 8,643 u. Leeithin 57,8. Dalier ist bei dem liohen Anteil dieser Verbb. 
am Gesamtstickstoff eine Proteinberechnung aus letzterem mittels eines konstanten 
Faktors stets falsch. Fiir die isolierten Getreideproteine ist der Faktor 5,7 liinreichend 
genau. Fiir Brot stimmt ein Faktor jedoeh nie, da Hefe- u. Milckeiweiflkorpcr andere 
N-Faktoren haben, die nach Hcrkunft u. Frischezustand dieser Materialien weehseln. 
(Cereal Chemistry 9. 261--74. Mai 1932. Chicago, Illinois, The Columbus Labor.) H a e v .

Edward H. Hall, Uber die Bestimmung der Starkę in Cerealienprodukten, mit 
besonderer Berucksichtigung ton Reis. Unter ,,Starke“ yersteht Vf. alle Substanz, die 
vom Starkekorn geometr. eingeschlossen ist, unabhangig yon der Natur der Bestand- 
teile. Bei den Verff. yon L ixG  u . dem Taka-Diastaseverf. von D a v is  u. D a is c i i  wird 
die Amylose, nicht die Starkę bestimmt. Gute Ergebnisse wurden nach 0 ’SuLLIVAN 
(1884) u. B r o w n  (1903) in folgender Abanderung erhalten: 2,2 g feines Keispulver 
werden im S0XHLET-App. 1 Stde. mit A., D . 0,92, ausgezogen, im Becherglase im Vol. 
yon 70 ccm mit W. 2 Min. sd. gehalten, dann bei 60° 5 ccm Malzauszug (Malz von 40 
bis 50° L i n t n e r ,  mit der 20-fachen Menge W. ausgezogen) 3 Min. yerzuckert, dann
1,5 Min. gekoeht, in einem Zuckerkolbcn mit 2 ccm Pufferlsg. (500 ccm n. Na-Acetat +
5 ccm Eg., entsprechend pn =  5,4 nach Malzzusatz, 4,8 yorher) yersetzt, 15 Min. in 
W.-Bad von 57° gehalten, auf 100 ccm aufgefiillt, 10 ccm Malzextrakt zugefugt u. 60 Min. 
in dem W.-Bad gehalten. Nach Abkiihlen wird auf 250 ccm aufgefiillt, durch Falten- 
filter filtriert u. im Filtrat der Zueker nach L a n e  u . E y n o n  (vgl. C. 1923- II. 1091) 
titriert. Nach Abzug des Blindyers. wird der Zucker mit dem Maltose-Starkefaktor 
(fiir Reiss tarkę u. Malz von 46° L i n t n e r  zu 0,824 gefunden) umgerechnet. — D as  
Verf. von R a s k  (vgl. C. 1927. II. 1408) hat yersehiedene Fehlerąuellen u. ist ais 
Kontrollyerf. ungeeignet. (Journ. Soc. chem. Ind. 50. Transact. 429—34. 27/11.
1931.) _ Gr o s z f e l d .

Marcel Pichard, Die Analyse der Milchschokoladen. Analysengang, Best. des 
Fettes mit A. u. Absehleudern des Unl. mit 0,l%ig. Na3P 04-Lsg., 30 Min. bei 40°, 
des Caseins im Zentrifugat davon mit CCl3-COOH, der Erstarrungskurye des Fettes 
mit thermoelektr. App., Ableitung der Art des Fettes bzw. der Natur der yerwendeten 
Milch (Voll- oder Magermilch) daraus. (Buli. Offieial Office Internat. Fabrieants 
Chocolat et de Cacao 2. 65—68. Febr. 1932.) Gr o s z f e l d .

Th. von Fellenberg und J. Ruffy, Zur polarimetrischen Bestimmung ton Rohr- 
zucker in Schokolade. Bei den Verff. yon H assf . u. B a k e  (vgl. C. 1923. IV. 888) 
sowie yon FlNCKE (vgl. C. 1926. I. 2153) treten Zuckeryerluste durch Adsorption an 
den Pb-Nd. ein, die durch Korrektur auf Grund des Geh. an fettfreier Trockenmasse, 
ermittelt aus dem Fettgeh. (abgekiirztes Verf. dafijr im Original) beriieksiehtigt werden. 
Unabhangig yom Vol. des Unl. wird bei Anwendung von bestimmter Menge W. 
(ygl. GROSZFELD, C. 1924. II. 2775) wie folgt verfahren: 10 g Schokolade werden 
in 90 ccm W. von 50° gel., nach Abkiihlen die W.-Menge auf genau 96 g gebracht u. 
mit 4 ccm Pb-Essig geklart. Nach Prufung auf reduzierenden Zucker wird bei 20° 
im 200 mm-Rohr der Drchungswinkel a ermittelt. %  Rohrzucker =  7,52, +  0,00061 
(7,52 a)2 +  k, wobei k =  0,02 mai fettfreie Kakaomasse ist. Letztere ist gleich 
100 — (Rohrzucker +  Fett). Besondere Ablesungstabelle im Original. (Mitt. Lebens- 
mittelunters. H ygiene 23. 6—17. 1932. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) GROSZFELD.
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Bruno Rewald und Wilhelm Hófling, Quantitative Beslimmungen uber den Ein- 
fl-ufi des Leciihins auf die Viscosilal der Schokolade. Dio mit dem Viscosimeter D u f f  ING 
(Herst. S trO h le in  & Co., Hamburg) erhaltenen Viscositatskurven (graph. Darst. im 
Original) ergaben bedeutenden EinfluB von Lecithinzusiitzen (0,3—0,5%) sowie die 
Móglichkeit, graph. den giinstigsten Lecithinzusatz zur Ersparung von Fett (z. B. mit
0.3% Leeithin 6% Fctt) festzustellen. (Buli. Offieial Office Internat. Fabrieants Chocolat
et de Cacao 2. 69—75. Febr. 1932. Hamburg.) . Gr o s z f e l d .

Th. von Fellenberg, Nachweis der Solubilisierung und Beslimmung des Solubili- 
sierungsgrades von Kakao. Zur Erkennung der mit Dampf u. Alkalien aufgeschlossenen 
Prodd. dient die Priifung mit Jodlsg., Einzelheiten im Original. Zum Nachweis von 
Alkalizusatz wird 0,1 g Kakao mit 30 ccm CH3OH aufgekocht, der Auszug yerascht, 
man lost Asche in 0,5 ccm W. u. priiffc mit Azolithminpapier. Starker solubiliaierte 
Prodd. werden auch nach Erhitzen mit 5-facher Menge W. im W.-Bad an der ałkal. Rk. 
gegen Azolithmin erkannt, schwachere nicht mehr. Zur Priifung auf NH3 werden 2 g 
Kakaopulyer -ł- 1 g MgO mit Azolithminpapierstreifen 10 Min. in yersclilossenen 
Kólbchen.beobachtet. Die Berechnung der Menge des AJkalizusatzes erfolgt aus der 
Asche durch Abzug yon jo 0,055% fur 1% fottfreie Kakaomasse oder aus der naoh 
bosonderer Vorschrift erhaltenen Aschenalkalitat bei Abzug von 0,25 ccm 0,1-n. fiir 1 g 
fettfreie Kakaomasse. Genauigkeit etwa ±  0,5%- Erfolgte Verwendung von K 2C03 
oder Na2C03 folgt aus gleichzeitiger Berechnung des Zusatzes aus Asche u. Alkalitat 
m it dem Faktor 0,069 bzw. 0,053. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 23. 29—45. 
1932. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) GROSZFELD.

Albrecht Grenz, Untersiichungen iiber die Schern-Gorlische Ringreaklion in 
pasteurisierler und roher Milch. Nachpriifung des Verf. nach K o h n  u. K lEMM 
(ygl. C. 1932. I. 2109). Bei Anwendung einer Tierkohle- oder Carminsuspension war 
die Rk. bei frisch pasteurisierter Milch immer negativ, naoh 24 Stdn. schwach positiy, 
aber deutlich abfallend. Bei 64° scheint der krit. Erhitzungspunkt der Milch zu liegen. 
Tiefkiihlung u. dann Aufstellung bei Zimmertemp. beeinflufito die Rk. der bei 63° 
pasteurisierton Milch im Sinne der Rohmilch. (Milchwirtschaftl. Forsch. 13. 39—45. 
22/4. 1932. Konigsberg, Univ.) Gr o s z f e l d .

Orla-Jensen, Proben zur Festslellung des Erhitzungsgrades der Milch. Zum Nach
weis der Dauerpasteurisierung ist bislang nur das cremometr. Yerf. von Vf. (vgl. C. 1930.
1. 1714) yerwendbar. In zwcifelhaften Fallen, wenn A — Verhaltnis der Dicken der 
Rahm schicht in verd. bzw. unverd. Milch nahe bei 1 liegt, wird die V erhaltniszahl 
G — Dicke der Rahmschicht in yerd. Mileh/Fettgeh. der unverd. Milch zu Hilfe gezogen. 
Fiir Rohmilch ist O — 3,9—10, im Mittel 8,3, bei dauerpasteurisierter Milch 0,1—3,7, 
im Mittel 1,3, bei stassanisierter Milch 0—0,3. Die Grcnzlinie zwisehen Milchplasma u. 
Rahmschicht kann mit gewissen Farbstoffen deutlicher gemacht werden. Fiir Jersey - 
Milch mit den relatiy groBen Fettkiigelchen oder homogenisierte Milch ist die Probe 
ungeeignot. Weitcre Einzelheiten in Tabellen nach von J . J a c o b s e n  ausgefiihrton 
Bestst. Fiir die Stassanisierung kann die STORCHsche Rk. ais obere Grenze benutzt 
werden. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 63. 300—08. Marz 1932. Kopcnhagen.) Gd.

JeanPien und G.Maurice, Die Bestimmung desFettes in Magermilch. I. DioVerff. 
yon A dam  u . R o s e - G o t t l i e b  liefern nach den yergleiehenden Vcrss. das ganze Fett 
der Magermilch u. dazu den gróBten Teil (yielleicht alles) Leeithin. Das Verf. von 
G e r b e r  betrifft nur das Fett, kein Leeithin (Verss. an kiinstlichen Fett-Lecithin- 
mischungen) boi yernachlassigbar kleinen Verlusten. Ein besonderes Butyrometer 
fiir 20 cem Milch (Abbildung u. Arbeitsvorschrift im Original) ermoglicht besonders 
genaue u. einfache Ausfiihrung der Best. (Lait 12. 269—89. April 1932.) G r o s z f e ld .

Jean Pien und G. Maurice, Die Bestimmung des Fellcs in Magermilch. II. (I. ygl. 
yorst. Ref.) Das beschriebene GERBER-Verf. mit dem neuen Butyrometer, bei 
dem nach wiederholtcm Schleudern die Ablesung nach 3 Stdn. Stehen bei 65—70° 
erfolgt, liefert exakte Ergebnisse. (Lait 12. 389—99. Mai 1932.) Groszfeld.

Louis Warneke, V er suche mit dem Fucoma-Gerber-Verfahren. Bericht iiber 
Einfuhrung der F ettb est. in Milch nach Ge r b e r -F uco m a  an Stelle des B a b c o c k - 
Verf. mit dem Ergebnis bedeutend erhóhter G enauigkeit u. Ablesungsscharfe. (Milk 
Plant Monthly 21. Nr. 4. 78—79. April 1932. Brooklyn, M. H. Renken Dairy Co.) Gd.

L. C. Janse, Trockensubstanzformel fiir Milch. Entgegen d e W a a l  (ygl. C. 1932.
I. 885) ergibt die Codexformel oder die von Mo e s l in g e r  boi Fottgeh. unter 4,31% 
dic besten Werte; bei hóherem Fettgeh. ist der Geh. an Trookcnsubstanz nicht zu
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berechncn, sondern besonders zu bestimmen. (Chem. Wcekbl. 29 . 219—20. 2/4. 1932. 
Lceuwarden, Bond v. Coóp. Zuivelfabrieken.) Gr o s z f e l d .

H. Hostettler, Ober den Nachweis von Salicylsaure, p-Ozybenzoesauremethyl-, 
-alhyl-, -propylesler, Benzoesaure, und p-Chlorbenzoesdure in Sclimelzkase. 40—50 g Kaso 
werden mit Dampf dest. In 50 ccm des Dcstillates (900 ccm) wird dio Salicylsaure 
coloriinctr. bestinimt; weitere 400 ccm werden mit A. 4-mal ausgeschiittelt, dio Lsg. 
mit 4 ccm 0,05-n. NaOH ausgezogen, wobci dio Ester gel. bleiben u. nach Ycrdunsten 
des A. mit Mil l o n s  Reagens nachgewicsen werden. Der alkal. Auszug wird mit 
KMn04 geroinigt u. auf Benzoesaure nach nochmaligcr Lsg. in A. nach M0HLER-V0N 
DER H e i d e -J a coB (1910) gepriift. Zur Probe auf p-Chlorbenzocsaure wird ein Teil 
des Dampfdestillatcs mit A. ausgeschiittelt, der Rtickstand sublimiert u. das Sublimat 
durch Erhitzen mit CaO auf Cl gepriift. — Der Nachweis dor Konservierungsmittel 
golingt so noch in einer Konz. von je 0,03% nebeneinander. (Mitt. Lebensmittelunters. 
Hygiene 23 . 65—70. 1932. Licbefeld-Bern.) Gr o s z f e l d .

Edward T. Illing, Nachweis von Benzoesaure nach Mohlcr. I. Unlersuchung iiber 
die Gropfeldsche Modifikation. GROSZFELD hat dic MoHLERsche Benzoesiiureprobo 
wie folgt modifiziert (Ministry of Health Reports on Public Health and Medical Sub- 
jects Nr. 39. 1297). Der Benzoesaureruckstand wird 20 Min. mit 1 ccm konz. II2S04 4-
0,1 g KN03 im Dampfbad erhitzt, nach Abkiihlen 2 ccm W. zugefiigt, abgekiihlt u. 
10 ccm 15%ig. NH4OH +  2 ccm 2%ig. NH20H-HC1 zugesctzt. Die sich allmahlich, 
sclmellcr beim Erwarmen entwickelnde Fiirbung kann gegen Lsgg. von NH4Fe-Alaun +  
KCNS, die bestimmten Benzoesauregehalten cntsprechen, verglichcn werden. Dio 
Methode ergab unzuverliissige Rcsultate, u. es wurde folgendes Verf. ausgearbcitet: 
Dor Benzoesaureruckstand (ais Na-Salz) wird im Salzbado Y o l l s t a n d i g  abdest. Kiihlen, 
Zusatz yon 0,1 g K N 03 +  1 ccm konz. H=S04, Erhitzen wahrend 20 Min. im W.-Bade, 
Kiihlen, Zusatz von 2 ccm W., 10 ccm NH40H-Lsg., 2 ccm NH2OH-HCl (unter Kiihlen),
5—6-minutenlangcs Erwarmen auf 65°, Kiihlen u. Vergleich der Fiirbung gegen Fe- 
Cyanatlsgg. (hergcstellt wie oben). Es konnen noch 0,025 mg Benzoesaure nachgcwiesen 
werden. Zimtsaure gibt eine Braunfiirbung, die sich von der der Benzoesaure unter- 
scheiden laCt. Ober die quantitative Best. der Benzoesaure u. die hierfiir vcrwendeto 
App. Y g l. Original. (Analyst 57 . 224—32. April 1932.) S c h o n f e l d .

W. Stollenwerk, Die Bestimmung der Miłch-, Essig-, Butlersdure und deren Salze
im Silojulter. Fiir dio Best. der Essigsiiure u. Buttersaure nach WlEGNER (vgl. GROSZ
FELD u. B a t t a y , C. 19 3 1 . II. 339) wurden folgende abgeiinderto Formeln abgeleitet: 
E =  3,748 (D, +  D3) —  1,143 Dlt B  =  1,888 Dx — 1,847 (D2 +  D3). Bei Ggw. von 
Salzen der organ. Saurcn kann deren langsam fortschreitende Umsetzung wahrend 
der Dest. hóhere Aciditat vortiiuschen ais vorhanden ist u. dio Zahlen fiir Buttersaure u. 
Essigsiiure Yerschieben. Bei Ggw. Yon Salzen der letzteren im UbcrschuC kann freie 
Milchsiiuro nicht gefunden werden. (Wiss. Arch. Landwirtschaft. Abt. A. 8. 558—64. 
12/3. 1932. Bonn, Vers.- u. Forschungsanst.) Gr o s z f e l d .

K. Gneist, Zur Bestimmung der Saurcn im Silofutler mach der Wiegnermełhode. Fiir 
das Verf. (Zusatz von je 5 ccm H3P 0 4 (D. 1,7), Abdestillieren von 100 ccm) wurden 
folgende neuen Gloichungen abgeleitet: E  =  3,777 (Dt +  D3) — 1,141 Ą  u. B  =
1,912 Dy — 1,956 (D2 +  D3). Diagramm zur Ablesung der Werte im Original, weitere 
Angaben fiir Berechnung der Gleichungen u. Aufstellung des Diagramms bei ab- 
weichenden Versuchsapp. (B i e d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. Tierernahrung 4. 
185—200. Mai 1932. Leipzig, UniY.) Gr o s z f e l d .

Standard Brands Inc., Delaware, iibert. von: Charles N. Frey, Elmer B. Brown 
und Colgate Craig, New York, NahrungsmiUel. Man behandelt Eiweipstoffe mit einer 
Mischung von HCl, einer schwiicheren anorgan. Saure, z. B. H3POt u. einer organ. 
Saure, z. B. Milchsaure, Glutamin- u. Citronensdure, hydrolysiert die M. in der Warme, 
entfernt den Riickstand aus dem hydrolysierten Prod. u. dampft den Extrakt ein. 
(A . P . 1 8 5 4  929  Yom 28/11. 1928, ausg. 19/4. 1932.) Sc h u t z .

Wallerstein Co., Inc., iibert. von: Leo Wallerstein, New York, Inveriaselrocken- 
prdparat. Man stellt eine konz. Lsg. Yon Invertase her, setzt eine geniigende Menge 
eines nicht hygroskop. u. durch Invertase nicht spaltbaren Zuckers, z. B. Lactose 
oder Dexlrose hinzu, um einen steifen Teig zu erhalten, der bei einer 50° nicht 
iibersteigenden Temp. getrocknet wird. (A . P . 1  855  5 9 1  Yom 3/2. 1926, ausg. 26/5. 
1932.) S c h u t z .
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Wallerstein Co., Inc., iibert. yon: Leo Wallerstein, New York, Imertase- 
praparal. Man setzt zu einer 10%ig. wss. Lsg. von Inve.rla.se eine geniigendc Mengo 
Rohrzucker, so daC ein Prod. entsteht, das etwa 70—80°/o feste Bestandtcile enthalt. 
(A. P. 1855 592 vom 3/2. 1926, ausg. 26/4. 1932.) S c h u t z .

Francis C. Beardslee, Los Angeles, Kalifornien, Behandlung von Nahrungs- 
mittdn mit ultravioletlen Strahlen. Das zu bestrahlende Materiał wird in einem Bc- 
halter mit Riihrwerk mit den ultrayioletten Strahlen behandelt. Der Mantel des Ge- 
faBcs besitzt eine Óffnung zur Einfiihrung der ultrayioletten Strahlen, sowie Mittel, 
um diese entspreehend zu fiihren. (Can. P. 288 927 vom 23/12. 1926, ausg. 14/4.
1929.) S c h u t z .

Francis C. Beardslee, Los Angeles, Kalifornien, Bestrahlen von Nahrungsmilteln 
mit ullravioletlen Strahlen. Dio Nahrungsmittel werden an der Bestrahlungsyorr. 
wahrend der Bestrahlung mit ultrayioletten Strahlen unter gleichzeitigem Ausbreiten 
der M. yorbeigefiihrt. (Can. P. 288 928 vom 23/12. 1926, ausg. 16/4. 1929.) S c h u t z .

Francis C. Beardslee, Los Angeles, Kalifornien, Bestrahlen von Nahrungsmilteln 
mit ultrayioletten Strahlen. Die Nahrungsmittel werden in einem zylindr. Behalter mit 
ultrayioletten Strahlen behandelt. In dem Behalter befindet sich ein Riihrer zum 
Umruhrcn des Materials, der mit Schaufeln yersehen ist, die dieht an der Wandung 
des Behalters yorubergehen. (Can. P. 288 929 vom 23/12. 1926, ausg. 16/4.
1929.) Sc iiu t z .

Alphonse Andre Robert Gerard, Frankreich, Konservieren von frischen Friichlen.
Man umgibt die betreffende Frucht vóllig mit einer Schicht von Cellulosefirnis. (F. P. 
721 426 vom 12/11. 1930, ausg. 3/3. 1932.) S c h u t z .

Brogdex Co., iibert. von: Ernest M. Brogden, und Miles L. Trowbridge, 
Kalifornien, Scliutzen von frischen Friichlen gegen Scliimmel. Man behandelt dio Friichte 
mit einer wss. Lsg. eines Alkaliborates u. iLSO,, bei einer Temp. von 120° F. (A. P. 
1852144 yom 15/12. 1924, ausg. 5/4. 1932".) Sc iiu t z .

Association of American Soap and Glycerine Producers, Inc., ubert. von: 
John B. Segur, Chicago, Behandlung von Friichlen fiir den Markt. Man taucht die 
Friichte, z. B. Weinlrauben, in eine w'ss. Lsg. von Glycerin u. trocknet dann die Friichte, 
wobei auf ihnen ein feiner tjberzug des Mittels Yerblcibt. (A. P. 1 853151 yom 12/5.
1930, ausg. 12/4. 1932.) S c h u t z .

Association of American Soap and Glycerine Producers, Inc., iibert. von:
John B. Segur und Kenneth Hoover, V. St. A., Konservieren von Dalleln. Man 
iiberzieht die Datteln mit einer Haut, die einen hygroskop. melirwerligen Alkohol ent
halt, der frei yon iiberschussigem W. ist, z. B. Glycerin. (A. P. 1 853152 yom 12/5.
1930, ausg. 12/4. 1932.) S c h u t z .

Wallerstein Co., Inc., ubert. von: Max Wallerstein, New York, Herstellung 
von Schokoladensirup. Man stellt eine pastenfórmige M. aus Kakaopuher u. W. im 
Verhaltnis von 1 : 3 her, erhitzt die Mischung auf iiber 80°, laBt kurze Zeit stehen, 
kiihlt auf 38° ab u. setzt etwas Diastase hinzu u. laBt die M. stehen, bis die Kakaostarke 
umgewandelt ist u. sich das Fett in emulgiertem Zustand befindet, worauf Zucker 
hinzugefugt wird. (A. P. 1854 353 vom 27/3. 1928, ausg. 19/4. 1932.) S c h u t z .

Wallerstein Co., Inc., iibert. von: Max Wallerstein, New York, Herstellung 
von Schokoladensirup. Man unterwirft eine pastose oder sirupahnliche Mischung von 
Kakao u. W. der Einw. eines Enzymprdparates, das ein amylolytisches Ferment enthalt, 
das durch Bac. mesentericus oder Bac. subtilis erzeugt ist, bis dio Umwandlung der 
Starkę im Kakao erfolgt ist, wobei das Kakaofett emulgiert wird u. die Mischung fl. 
wird, worauf die M. unter Zusatz yon Zucker yóllig in Sirupform ubergcfiikrt wird. 
(A. P. 1854 354 vom 27/12. 1928, ausg. 19/4. 1932.) Sc h u t z .

Wallerstein Co., Inc., iibert. von: Max Wallerstein, New York, Herstellung von 
Schokoladensirup. Man unterwirft eine pastose oder sirupartige Mischung yon Kakao 
u. 17. der Einw. eines amylolyt. u. eines proteolyl. Fermentes, z. B. Papain, bis die Um
wandlung der im Kakao yorhandenen Starkę yollstandig u. der Proteingeh. entspreehend 
yerandert ist, worauf das Kakaofett sich in emulgierter Form befindet u. die 
Mischung fl. wird. (A. P. 1854 355 vom 28/3. 1931, ausg. 19/4. 1932.) S c h u t z .

Wilhelm Wolfrum, Wien, Herstellung von Vorzugsmilch. Die Milch wird vor 
bzw. bei ihrem Durchtritt durch Filtersacke o. dgl. auf einem langeren Weg der Einw. 
eines Gleichstromes geringer Spannung unterworfen. Es werden hierdurch so viele 
Keime in der Milch abgetotet, daB dic Sauerung so weit herabgemindert wird, daB
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eine Sauermilcli von mildem Gesclnnaek erhalten wird. (Oe. P. 127 823 vom 16/2.
1931, ausg. 25/4. 1932.) Sc h u t z .

Charles Samuel Bedford, Leeds, England, Pasleurisierung von Milch. Man er-
liitzt die Milch bis zur Pasteurisierungstemp., indem man das die Milch enthaltende 
GefaB langere Zeit in koehendes W. stellt u. zwischen MilchgefaB u. das kochende W. 
einen Lufthahn anbringt, um eine moglichst gleichmaBige Erhitzung der Milch zu
bewirken. (E. P. 369 877 vom 28/10. 1931, ausg. 21/4. 1932.) S c h u t z .

Nestle’s Food Co., Inc., ubert. yon: Austin A. Scott, New York, Herstellung 
non Malzmilch. Die mit Malz behandelte Milch wird zunachst in Sirupform iiber- 
gefuhrt, dann eingedampft u. umgeruhrt, um eine luftfreie M. zu erhalten. Diese 
wird zu Tafeln gewalzt, welche in Stucke gleicher GroBe gesclinitten u. im Vakuum 
zu kleinen Ballen geformt werden. (A. P. 1851988 yom 9/5. 1929, ausg. 5/4.
1932.) Sc h u t z . 

Stewart M. Farr, Detroit, V. St. A., Herstellung ton Acidophilusmilch. Man impft
sterilc abgerahmte Milch mit einer Acidophiluskullur, laBt die Milch stchen u. neutrali- 
siert die gesauerte M. dureh Zusatz von Alkali, worauf der SauerungsprozeB wiederholt 
u. dann wieder neutralisiert wird, bis dio gewunschte Konz. der Acidophilusbakterien 
erreicht ist. Dann wird die Milch mit Lab yersetzt u. stehen gelassen, bis die Ab- 
scheidung des Caseins beginnt, worauf dic Milch zentrifugiert wird. Der stark die Bak- 
terien enthaltende Quark wird dann auf Tableiten verarbeitet, die mit einer fiir Luft 
undurchlassigcn Schiclit iiberzogen werden. (A. P. 1 851165 yom 16/5. 1927, ausg.
29/3. 1932.) S c h u t z .

Dr. E. Klebs Joghurtwerk, Komm.-Ges., Miinchen, Herstellung eines haltbaren 
Joghurtgetrankes, dad. gek., daB die Milch in GefaBen mit bakteriendichtem VerschluB 
sterilisiert, mit Vitaminen u. Reinkulturen von Joghurt- u. Acidophilusbakterien, die 
dureh allmiihliche Anpassung an hóherc Tempp. unter Zusetzen yon Yitaminen zur 
Nahrlsg. zu Rassen, die bei hóherer ais der n. Temp. wachsen, herangczuchtet worden 
sind, yersetzt wird, weiterhin bis zur beginnenden Gerinnung bei etwa 45° kultiviert, 
sodann, bakteriendicht yerschlossen, rasch auf etwa 60° erwarmt u. einige Zeit bei 
dieser Temp. gehalten wird, worauf schnelle Abkuhlung erfolgt. (D. R. P. 550 457 
KI. 53 e vom 19/4. 1928, ausg. 19/5. 1932.) S c h u t z .

Ida Loewenstein, Bcrlin-Charlottenburg, Herstellung von Futlermilteln aus frischem 
Blut, dad. gek., daB das Blut bei dem Koagulieren gleichzcitig mit phosphorsaurem 
oder kohlensaurem Ca (bis zu 25%) oder anderen meliligen oder kornigen Futterstoffen, 
z. B. unter Einfiihrung dieser Stoffe mittels Injektoren, yermiscbt wird. (D. R. P. 
550 599 KI. 53 g yom 5/4. 1929, ausg. 12/5. 1932.) S c h u t z .

Czesław Ogurkowski, Polen, Futtermittel fiir Schweine, bestehend aus 2% reinem
gefalltem S, 6% NaHC03 u. 48% Ca-Phosphat; dem Gemisch werden 6% Wachliolder- 
beeren u. 4% Anis beigemischt u. schlieBlieh ein Gemisch yon 25% CaC03, CaO, 6% 
Na2S04 u. kleine Mengen SuBholzmehl, griech. Heu u. Salicylsiiure zugefugt. (Poln. P. 
12 727 vom 30/10. 1929, ausg. 10/1. 1931.) S c h ó n f e l d .

L. A. Allen, The properties of milk, in relation to the condensing and drying of whole milk, 
separated milk, and whey. London: Hannah Dairy Research Inst. 1932. (164 S.) 8“. 

L. A. Allen, The minerał constitucnts and citrie aoid contcnt of milk. London: Hannah 
Dairy Research Inst. 1932. (51 S.) 8°.

Hugo H. Sommer, Tho theory and praetice of ice cream making. Madison W is.: Randall 
Ave 1932. (618 S.) 8°. lea. cl. $ 5.75.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
E. I. Better und F. Munk, Probleme der Olgewinnung. Diskussion der mit der 

Olprcssung zusammenhangenden Probleme. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 29. 79—87. Febr.
1932. Berlin-Schóneberg.) SCHONFELD.

— , Sheaniisse von Nigeria. II. (I. ygl. C. 1930. II. 1462.) Unters. von Sheanussen 
der Proyinzen Kabba (I) u. Yolioto (II). I enthalt 60,5—69% Kern u. 39,5—31% 
Schalen, II 56,5—72,5% Kern. Olgeh.: I 47%, II 41,8% (im Mittel). Unyerseifbares 
I 8,8%, II 9,4%. Je niedriger der Kern-%-Geh. der Nusse, desto groBer der Geh. 
des Oles an Unyerseifbarem u. ebenso ist der Geh. an Unyerseifbarem um so hoher, 
je niedriger der Olgeh. der Nusse. (Buli. Imp. Inst. London 29. 407—20. Jan.
1932.) SCHONFELD.
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N. E. Cocchinaras, Zusammenselzung des Leindles. Die noclinmlige Bromierung 
der aus Leinolfettsaurcn hcrgcstellten reinen Linolensaurehexabromide vom F. 183°, 
nach dereń Entbromung mit granuliertem Zn ergab 25% festes Hexabromid; die fl. 
Bromide enthiolten 60,47% Br, stellen also ein Hexabromid u. nicht, wio ERDMANN 
u. B e d f o r d  {Ber. Dtsch. chcm. Ges. 42 [1909]. 1324) angenommen habon, ein Tetra- 
bromid, dar. Durch Dest. der Methylester gelingt es nicht, die imgesiitt. Leinolfett- 
sauren yoneinander zu trennen. Trennung des Fettsauregemisches nach der Pb-Salz-A.- 
Methode ergab 90,3% ungesatt. u. 9,7% gesatt. Fettsauren. Die ungesatt. Fettsauren 
bestehen aua 18,47% Linolonsauro (ber. nach der Ausbcuto an festem Hexabromid), 
2,53% Olsauro u. 79,0% Linolsiiure. Die festen Fettsauren enthalten 68,5% Palmitin- 
saure u. 31,5% Stearinsaure. (Analyst 57. 233—44. April 1932.) ScHONFELD.

H. van der Veen und J. van Loon, Die Zusammenselzung des Leinóls. (Weitere 
Betrachtungen unter Berucksichtigung der Ausfuhrungen von II. P. Kaufmann und 
M. Keller.) Weitere polem., dio Rhodanometrie betreffenden Bemerkungen (vgl. 
K a u f m a n n , K e l l e e , C. 1932. I. 1312). (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harzo
39. 56—59. 21/3. 1932.) S c h ó n f e l d .

M. Keller, Die Zusammenselzung des Leinols. Bemerkungen zu vorstehenden 
Au3fiihrungen. (Chcm. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harzo 39. 59—61. 21/3. 
1932.) SCHONFELD.

Em ile Andre und Claude Besse, Untersuchungen uber Ricinusol. II. Schwankungen 
der wiclitigsten physikalischen und chemischen Eigenschaften von aus yerschiedenen 
Variclate7i von Ricinus communis gewonnenem Ol, insbesondere die Schwankungen des 
Drehungsi-ermógens. (I. ygl. C. 1932.1. 2252.) Es wurden dio Olo aus 58 Varietaten von 
Ricinus communis untersueht (wild u. halbwild wachsende Pflanzen: Ricinus communis 
minor u. microcarpus, R. sanguineus, R. Lanzibariensis, in Frankreich ais Zierpflanzen 
kultiyierte Varietaten usw.). Gewisso Ricinus-Varietaten, kultiyiert in franzos. Garten, 
lieferten weniger viscoso Olo ais im Ursprungslando (R. Gibsoni u. R. Cambodgiensis). 
Die kleinere Samen produzierenden Varietaten (R. communis minor) liefern Ole niedri- 
gerer Viscositat u. hoherer JZ. Ricinusol ist stets rechtsdrehend; die Ricinolsaure ist 
wahrscheinlich ein Gemisch beider Antipoden, in dem die d-Form iiberwiegt. Gefundene 
Grenzzahlen: Olgeh. 32—52%; die gróBten Olausbeuten liefert R. sanguineus aus Agadir- 
Mogador. D.15 0,959—0,9645. Unreife Samen enthielten mehr Ol ais reife (42% gegen 
38—39%). Hochste D. (0,967) wurde bei einem Ol ans unreifen Samen festgestellt. 
Viscositat5° nach E n g l e r : 17,6 (17,24, 17,45) bis 20,1—20,6. VZ.: Das Ol aus unreifem 
R. sanguineus hat die niedrigste VZ. =  170; durchschnittliche VZ. 173—174, hochste 
VZ. 182,0. JZ. 79—90. Acetylzahl 160—180. Drehungsvermogen: an =  3,32—5,22° 
(1 dm); sie nimmt bei frischen Olcn noch einige Zeit zu. (Ann. Office Nat. Combustibles 
licjuides 6. 243—59. Buli. Sciences pharmacol. 38. 590—95. 1931. Paris.) ScHONFELD.

Emile Andre und Henri Canal, Untersuchungen uber Ricinusol. III. Beitrdge zur 
Untersuchung des Drehungsvermoge7is von Ricinusol. (II. vgl. vorst. Ref.) Dio liochsto 
[k]d von +9,44 bis +9,50° zeigt das aus den Ruckstanden der Ricinusolpresserci 
mit CS2 extrahierto Ol, wahrend freie Ricinolsaure nur den Wert von -f-7—7,30° u. 
das Ol erster Pressung die [a jn =  4,2—4,3° hat. Der saure Anteil eines stark rechts- 
drehenden Ricinusóles hatto eine um 1/3 niedrigere Acetylzahl ais der neutrale Olanteil. 
Die „Fettsauren" hatten [ cc] d =  10,52°, das Ol +9,48° u. das Neutralól +6,56°. Daraus 
wird geschlossen, daB die hohero [a]D des Oles der Ggw. von Estoliden der Ricinol
saure zuzuschreiben ist. Aus mehrere Wochen gefeuehteten Samen wurde ein Ricinusol 
der an =  +17,20° gewonnen, wahrend das Ol aus gesunden Samen die ao =  +4,3° 
zeigte. Auch der neutrale Anteil des Oles aus den gefeuehteten Samen zeigte dio gleiehe 
an von 17,2°. Durch Vcrseifung, Trennung vom Unverseifbaren, fraktionierte Kry- 
stallisafion der Ba-Salze usw. wurden mehrere Fraktionen der Fettsauren gewonnen, 
mit der an +8,12 bis +11,36°. Die Fraktion der an =  +11,36 wurde in das Ba-Salz 
verwandelt u. dieses in einen in A. 1. u. in A. unl. Teil getrennt. Die Fettsaure aus dem 
unl. Ba-Salz hatte die an =  +20,12° (10 dm), JZ. 89,1, VZ. 192,2, AZ. 0, SZ. 65,4. 
Die Konstanten stimmen bis auf die AZ. fiir das Estolid der Triricinolsaure. Die 
Acetylzahl 0 deutet darauf hin, daB das Acetanhydrid eine innere Veresterung der Verb. 
an Stello der Acetylierung heryorgerufen hat. Das Prod. geht bei langerer Einw. 
alkoh. Lauge in Ricinolsaure mit n. [a]n u . das Estolid der Dirieinolsaure iiber. Die 
cco (10 dm-Rohr) betragt: Fiir das Estolid der Triricinolsaure +20,12°, fiir das Estolid 
der Dirieinolsaure +14,0°, fiir Ricinolsaure +7,16°. Die Frage, ob die Ricinolsaure
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im Ricinusól in beiden Antipoden yorliegt, konnte noch nicht gel. werden. (Ann. Office 
Nat. Combustibles liąuides 6. 459—70. 1931.) S c h o n f e l d .

— , Nickelkatalysatoren in der Hydrierung von Olen. Uberblick iiber die Verff. zur 
Fetthartung unter Anwendung von Ni-Katalysatoren. (Chem. News 144. 180—84. 
18/3. 1932.) _______ R. K. Mu l l e r .

Pedro de Solis y Desmaisiśres, Spanien, Exlraklion von Olwenol durch umgekehrte 
Filtration der zerdrucklen Massc unter vermindertem Druck. Auf die zerdriickte 01iven- 
masse wird eine gencigte Filterplatte aus Metali, Celluloid, Glas o. dgl. gelegt, die mit 
nach oben sich vcrjiingenden, kegelfórmigen Lóchern verschen ist, damit das durch 
den Eigendruck der Platte austretende 01 nicht wieder zuriick-, sondern ablaufen 
kann. Die Platte kann auch durch cin yersteiftes Filtertuch ersotzt werden. (F.P. 
681183 vom 24/8. 1929, ausg. 12/5. 1930. Span. Prior. 6/2. 1929.) E n g e r o f f .

Pedro de Solis y Desmaisiśres, Spanien, Maschine zum Extrahieren von Ol aus 
Olivenpulpe mittels umgekelirter Filtration und vermindertem Druck, bestehend aus einer 
perforierten Blcchglocke, die auf wasserdichten Gelenken gelagert ist u. durch hydraul., 
pneumat. oder mechan. Druck auf eine Platte gesenkt wird, auf der das Gut ausgebreitet 
ist. Dio Filterglocke enthalt auBerdem eine yertikale Achsc, die mit radialen Quer- 
wanden yersehen ist, um eine gute Verteilung des Gutes zu ermóglichen. (F. P. 669 234 
yom 6/2. 1929, ausg. 13/11. 1929.) E n g e r o f f .

Josef Sommer, Diisseldorf und Sydney Jamieson Ralph, London, Hcrstellung 
von Stundol. Mail fiihrt nahe bis zum Polymerisationspunkt jedoch noch unter dem 
Gelatinierungspunkt erliitztes Holzól in h. polymerisiertes Leinól in solchen Mengen 
u. soleher Verteilung ein, daB das Holzól augenblicklich auf die Polymerisationstemp. 
erhitzt wird, olme zu gelatinieren. Eine geeignete App. um das Ol von einem Stand- 
kessel in einen Mischbehalter mit Ruhrwerk zu befórdern, wird an Hand einer Zeiclinung 
beschricben. (E. P. 362545 vom 17/9. 1930, ausg. 31/12. 1931.) E n g e r o f f .

Soc. Franęaise des Produits Alimentaires Azotes, Frankreich, Biologisches 
Verfahren zur Extraktion von Ol aus Fischleber, gek. durch eine fermentative Zers., 
deren Dauer nach unten hin mit 1 Stde. bei 30°, nach oben mit 30 Stdn. bei 55°, d. h. 
einer Temp., bei der die zellabbauenden Enzyme zerstórt werden, begrenzt ist. Die 
proteolyt. Enzyme werden der Leber vor oder nach dem Zermahlcn in Form von ge- 
ziichteten Fcrmenten zugegeben. Die M. wird nach dem enzymat. Abbau zentrifugiert. 
(F.P. 36 276 vom 13/10. 1928, ausg. 30/4. 1930. Zus zu F.P. 666 855; C. 1929. II. 
3608.) E n g e r o f f .

Hans Heinrich Lemmćl, Gewinmmg, Vercdlung und Verarbeitung der (ile und Fette. Aus 
d. Praxis f. Praxis u. Studium. Berlin: Allg. Industrie-Verl. 1932. (406 S.) 4U. 
nn M. 32.—; Lw. nn M. 34.—.

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

F. H. Yorston, Alkalinitat bei der Bleiche. Bei der Chlorkalkbleiche von Zell- 
stoff wird der freie Kalk allmahlich neutralisiert, so daB die Bleichlauge sogar schwach 
sauer werden kann. Es hat sich gezeigt, daB das Maximum der Faserschadigung bei 
Ph =  7 liegt, was theoret. noch nicht genugend erklart ist. Vf. geht zuerst auf dio 
Bldg. von C02 bei der Bleiche ein, wobei er unterstreicht, daB Kraftstoff rund 70% 
mehr C02 liefert ais Sulfitstoff. Die Alkalinitat der Bleiche kann beeinfluBt werden, 
indem man Ca(OH)2 oder NaOH zugibt u. die Alkalinitat von etwa pH =  11 durch 
die C02-Bldg. zuriickgehen laBt oder indem man durch Alkali auf bestimmto Alkali
nitat einstellt oder indem man unter pn-Kontrolle nach Bedarf Alkali zugibt. Yf. 
fand, daB bei einer Bleiche von Sulfitstoff (40° u. 5% Stoffdichte) mit gewóhnlichem 
Chlorkalk oder bei Zugabe yon NaOH der pa-Wert am SchluB 6,5 war. Ais besto 
Puffersubstanz wurde MgO erkannt, das den pn-Wert sehr konstant auf 8,8—9,2 
ha.lt. Mit zunehmender Alkalinitat nimmt der Verbrauch an Bleichmittel scharf ab, 
die Bleichzeit proportional zu. Vf. besprieht da,nn techn. u. ma,themat. den Chlor- 
yerbrauch u. die Zellstoffanteile, die bei der Bleiche wegoxydiert werden. Alkal. 
Bleiche liefert ein besseres WeiB, bei Sulfit z. B. bei 14% Bleiehmittelverbrauch 93, 
gegen 86 bei nicht alkal. Bleiche, bzw. spart sie bei gleichem WeiBgehałt rund 2% 
Bleichmittel. Unter Zusatz von MgO gebleichter Stoff, mit schwa,cher Saure aus-
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gewaschen, hat nur 1% Asche u. ist in seinen Eigg., EinreiBfestigkeit u. Falzzahl, 
bei hochweiBer Farbo dem normalen weit iiberlegen. Das Magnesiumoxyd muB ein 
besonderes, „leichtes" MgO sein; ealeiniertes ist wertlos. (Pulp Paper Magazine Canada

Siegfried Kosche, Percloron. Percloron (Hersteller I. G. F a r b e n in d u s t r ie  
Akt.-Ges.), ein hochprozentiges Blciehmittcl der Formel Ca(OCl)2, entliiilt 70—75% 
wirksames Cl. Die Bleichwrkg. ist gut, einen besonderen Yorteil stellt das geringe 
Gewieht pro Cl-Einheit dar. (Ztsehr. ges. Textilind. 35. 228—29. 4/5. 1932.) F r ie d e m .

— , Gardinol. Das inodeme Teztilwasclnnittel. Gardinol W A Pulver u. Gardinol W A  
hocli konz. Pulver, ihre Eigg. u. ihre Anwendung auf den yerschiedensten Gebieten der 
Textilindustrie. (Dyestuffs 32. 137—47. Marz 1932.) F r ie d e m a n n .

E. Rolfe, Wasserdichtmachen von Websloffen. Wasserundurehlassigkeit wird durch 
Beliandlung mit Chemikalien, wobei die Stoffe nieht adsorbierend, aber luftdurchlassig 
werden, oder durch tlberziehen mit Gummi, wobei die Stoffe auch luftdieht u. in ihren 
Eigg. vóllig yerandert werden, erreicht. Vf. bespricht die yerwendeten Mittel u. ihre 
zweckmaBige Zus. (,,rote F i / ‘ =  Aluminiumsulfat-Acetat, Paraffinwachs u. Wachs- 
emulsionen, unl. Seifen, das Viyatex-, Paralin-Verf., Teer, Petroleumasphalt etc.) 
unter Angabe zalilreicher Rezepte, teclm. Einrichtungen u. die in der Praxis zu beob- 
aehtenden YorsichtsmaBregeln, die Yerff. zur Herst. u. Vulkanisation von Gummistoffen 
u. den EinfluB des Yulkanisierens auf Farbstoffe. (Dyer Calico Printer 67. 407—09.

— , Neues Verfaliren fiir das Beschweren und Undurchldssigmachen der Tezlilfasem. 
Ausfiihrliehc Besprechung des Verf. von Za n k e r  (F . P. 702964; C. 1931. II. 2949). 
(Rev. univ. Soies et Soies artif. 7. 35—39. 283—89. Marz 1932.) F r ie d e m a n n .

P. Dutreillis, Verfahren zum Undurchlassig maehen von Kunstseide. Um Stoffe 
gleichzeitig wasser- u. luftundurchlassig zu maehen, uberzieht man sie mit Gummi. 
Vorteilhaft wird die Kautschuklsg. mit der Spritzpistole aufgetragen u. nach Peaciiy  
mit H2S u . S02 yulkanisiert. Nur wasserfest maeht ein tlberzug aus Al-Seife aus Al- 
Sulfat u. Marseillerseife in Gasolin. Eine sehr weiehe Impriignierung gibt Paraffin 
in Bzl. u. CCI,,. Nach H o l f e r t  impragniert man mit Gelatine, Seife u. Bleiacetat; 
besser ersetzt man das Bleisalz durch Al-Formiat. Kunstseide-Wollegemische behandelt 
man mit Seife, Wasscrglas u. Japanwachs. Auch Nitro- u. Acetylcelluloseuberziigo 
sind zum Wasserfestmaehen empfohlen worden. Eine gute Impriignierung gegen W. 
gibt Leinol, mehrere Wochen an der Luft yerhangt. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 7. 
391. April 1932.) F riedem ann .

Carl-Heinz Fischer, Das Ólen der Kunstseiden. Vf. betont den Unterschied 
zwischen dem Olen u. der Olschlichtung der Kunstseide. Beim Olen wird mit dem Ol 
im Naturzustand behandelt, beim Olschliehten mit in organ. Lósungsmm. gel. oder 
mit emulgiertem Ol. Beim Schlichten sucht man den Faden, meist die Kette, stcifer 
u. kerniger zu maehen, beim Olen will man, yornehmlich in Wirlcwaren, den Faden 
weicher u. fiir die Maschenbldg. geeigneter maehen. Zum Olen sind Pflanzen- u. Tieróle 
geeignet, doch werden hierbei Faserscliadigungen beobachtet, die auf Oxydation des 
Yiscoseschwefels zu H2S04 in Ggw. solcher Ole zuruckzufuhren sein sollen. Mineralólo 
sind nur schwer entfernbar. In der Praxis yerwendet man Gemische von Klauenol, 
01ivenol oder ErdnuBol mit Petroleum u. reinen Mineralólen. Beim Olen laBt man 
die Kunstseide entweder iiber einen Doeht, Schwamm oder Filz laufen oder man be- 
spriiht sie mit Ol oder man tauclit oder begiefit sie. (Ztsehr. ges. Textilind. 35. 227—28. 
4/5. 1932.) F r ie d e m a n n .

Gustave Farkas, Studien und Beohachtungen uber das Schlichten von Cellulose- 
acetatseide. Ais Resultat seiner Verss. iiber den EinfluB der Sehlichte auf die webtechn. 
Eigg. der Acetatseide (Iihodiaseta) findet Vf., daB die Reififestigkeit des Fadens nie 
nennenswert verbessert wird; dio Reibung wird durch gekochtes Leinol am wirksamsten 
herabgesetzt, dio beste Eindringung u. Faserverklebung geben l. Starkę, Ammonalginat 
u. Leinol. Ais beste Sehlichte ist eine Mischung von gekochtem Leinol u. Ammon
alginat anzusohen. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 7. 45—51. 171—79. 313—19. Marz
1932.) _ F r ie d e m a n n .

P. Hanlein, Der eigentliche Zweck des Schlichlem. Neben Ratsehlagen fiir richtiges 
Schlichten u. Hinweisen auf liaufig yorkommende Fehler legt Vf. dar, daB der Haupt- 
zweck des Schlichtens darin besteht, dio Faden yor dem Aufdrehen u. damit vor 
Fadenbrueh zu schiitzen u. durch die Sehlichte die Reibung der Faden untereinander 
zu yerringern. (Ztsehr. ges. Testilind. 35. 236—37. 11/5. 1932.) F r ie d e m a n n .

33. 74—77. April 1932.) F r ie d e m a n n .

462. 515—17. 13/5. 1932.) Ma n z .
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W. Stahl, Beziehungen zwischen heifler und kalter Mattierung von Acetatseide. 
Zu der Arbeit von  W e l t z ie n  u . B r u n n e r  (C. 1932. I. 1460) bemerkt V f., daB die 
k. Mattierung ausschlieBlich ais Koagulationserseheinung aufzufassen ist u. mit dem 
Dampfdruck des Lósungs- oder Quellungsmittels niohts zu tun bat. Acetatseiden- 
triibung in W. unterhalb des Kp. beruht auf den in dem erstarrten Gel vorhandenen 
Spannungsunterschieden, die sicb yermutlioh bei der Plastizierung der M. in h. W. 
auslosen u. ais feine Risse aufklaffen. Diese Bisse werden dann dureh die entweichenden 
Gasmengen u. die einsetzende Dampfentw. vergroBert. (Seide 37. 163—65. Mai 1932. 
Aue i. Sa.) _ _ SUVERN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Kreppartikel aus Acetatkunstseide und Fiscose- 
Icunstseide. Krepp aus Aeetatkunstseidekette u. ViseosekunstsoidesehuB ist heute 
Hauptartikel, zu dcm die Acetatseide Verwendung findet. Gefarbt wird aus e i n e m  
Bade mit etwas Marseiller Seife u. Na2S04 oder, falls weiches W. nicht yorhanden ist, 
mit Igepon T, Seife u. Na2S04. Muster sind beigefiigt. (Melliands Textilber. 13. 255. 
Mai 1932.) _ _ S u v e r n .

H. H. Willis, Einige Faktoren, welche die Spinnfdhigkeit von Baumwolle beein- 
flussen. (Vgl. C. 1932. I. 2111.) EinfluB der Baumwollsorte, der Faserliinge u. der 
GleichmaBigkeit auf die Verspiimbarlceit der Baumwolle. (Textile Colorist 54. 237 
bis 238. April 1932.) F r ie d e m a n n .

G. Skipton, Die Festigkeit gefarbler Wolle; Einflu/3 saurer und alkalischer Be- 
handlung. Gefarbte Wolle ist in Festigkeit u. Spinnbarkeit der Rohwolle unterlegen. 
Schon koehendes W. entzieht der Wolle Stoffe. Saure reagiert mit anderen Gruppen 
des Wollmolekiils ais Alkali; infolgedessen wird Wolle dureh saure Vorbehandiung, 
z. B. beim Farben, anfalligcr fiir dio Wrkg. einer nachfolgenden alkal. Wasche. Das 
Alkali entzieht der Wolle nicht nur alkalilósliehe Stoffe, sondern auch die SO.,-Gruppen, 
die von der Saurevorbehandlung herriihren. Da die Temp. hierbei eine groBe Ilollc 
spielt, so konnen Kiipenfarbungen, bei 40—45° gefarbt, sehr gute Wolle ergeben, voraus- 
gesetzt, daB die Farbung in kurzcr Zeit durchgefiihrt wird. Chrombeize, namentlich 
bei den notwendigen mchrstundigen Kochzeiten, schwacht die Faser. (Dyer Calico 
Printer 67. 308—09. 18/3. 1932.) F r ie d e m a n n .

G. Skipton, Die Festigkeit gefarbter Wollen. Farbstoffe, welche die Faser schddigen. 
(Vgl. vorst. Ref.) Zur Briicbigkeit der Wolle tragt yielleieht auch der Farbstoff, bzw. 
der Farbstofflack bei, mit dem die Faser beladen ist. Besonders ist dies bei tiefen Blau- 
hólzfdrbungen der Fali. Eine Wasche mit Soda u. Seife ist der Weichheit u. Yerspinn- 
barkeit solcher Wolle sehr zutraglich; merkwiirdigerweise ist es vorteilhaft, die Blauholz- 
farbung erst zu seifen u. dann nachzuehromen. Diamantschwarz soli, obgleich es 
yiel weniger Chrom braucht ais Blauholz u. sich viel besser verspinnt, die Faser besonders 
schwachen; dies ist aber nicht der Fali, wenn das Chrombad gut sauer gehalten wird. 
Auf die Notwendigkeit, die Bader fiir Beizenfarbstoffe — auch bei Metachrombeize — 
gut sauer zu halten, wird eindringlich hingewiesen. Direkte Farbstoffe, neutral gefarbt, 
geben rauhen Griff u. etwas Faserschwachung. Von den iiblichen Sauren, Ameisen-, 
Essig- u. Schwefelsaure greift H2S04 die Wolle am wenigsten an. Alkal. Yorbehandlung 
macht die Wolle anfalliger fiir Saureschaden, weswegen die Yerwendung von Kiipen- 
farben im iiblichen Farbeyerf. — erst alkal., dann sauer — bedenklich ist. (Dyer Calico 
Printer 67. 362—63. 1/4. 1932.) F r ie d e j ia n n .

— , Die Enibastung der Naturseide in Oegenwart von Acetatseide. Sehilderung der 
Verff. nach den Patenten der E t a b l is s e m e n t s  K u h l m a n n , der I. G. FARBEN
INDUSTRIE u. von H . D r e y f u s . (Rev. univ. Soies et Soies artif. 7. 277—79. Marz
1932.) F r ie d e m a n n .

Milton Harris und Daniel A. Jessup, Der Einflufi von pn  auf die photochemische 
Zersetzung der Seide. (Textile Colorist 54. 239—40. 272. April 1932. — C. 1932. I. 
1730.) _ _ _ F r ie d e m a n n .

L. Clement, C. Riviśre und A. Beck, Untersuchung der Einwirkung ultramoletter 
Strahlung auf Cellulosederivale wid Kompositionen aus Celluloseprodukten. Baumwolle wird 
dureh Bestrahlung mit ultraviolettemLicht wl. inKupferamminlsg. u. schwer acetylierbar; 
sie laBt sich ohne Schwierigkeit nitrieren, aber die Nitrocellulose enthalt gewisse Mengen 
unl. Bestandteile. Verschiedene Arten von „Hydrocellulosen“ werden gleichfalls dureh 
die Bestrahlung schwer acetylierbar; die Bestrahlung scheint eine Polymerisation des 
Cellulosemol. herbeizufuhren. Nitrocellulose (in Flocken) wird bei der Bestrahlung gelb 
unter Bldg. nitroser Prodd. u. die Loslichkeit in A. nimmt zu; die Viscositat fallt bei 
hóher yiseosen Nitrocellulosen, bleibt aber bei niedrig viseosen unverandert. Sehr geringe
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Mengen yon Plienolen oder 10% Triphenylphosphat oder Trikresylphosphat in Nitro- 
cellulosefilmen bewirken ein erhebliches Vergilben bei der Bestrahlung, Butyllactat, 
Athyl- oder Butylphthalat, Butyltartrat, Athylsebacat, Methyladipat keino oder nur 
sehr geringe Verfarbung. Nitrocelluloselsgg. in Aceton werden bei der Bestrahlung 
gelb u. niedriger yiscos, aueh bei Ggw. von Harnstoff. Die Viscositat von Cellulose- 
acetat in Aceton nimmt bei Bestrahlung in Pulyerform wenig, bei Bestrahlung in Aceton- 
Isg. betriichtlicli ab; der Essigsauregeh. bleibt unverandert. Weichmachungsmittelfreie 
Celluloseacetatfilme yerandern sich bei der Bestrahlung nicht, Triplienyl- oder Tri
kresylphosphat enthaltende yergilben merklich. Die Ultrayiolettdurchlassigkeit der 
Folien nimmt in der Reihenfolge: Cellophan >  Celluloseacetat >  Nitrocellulose >  
Benzylcellulose ab. Bei der Bestrahlung von Benzylcellulose in Pulyerform entsteht 
eine betrachtliche Menge in Bzn.-A. unl. Bestandteile, u. die Intensitiit der Fluorescenz 
im W oODschen L icht nimmt ab, Benzylcelluloselsgg. in Bzn.-A. andern bei der Be
strahlung ihre Viscositat nicht. Feste Athylcellulose ist gegenuber der Bestrahlung 
stabil, wahrend Athylcelluloselsgg. einen starken Viscositatsruckgang zeigen. Bei der 
Bestrahlung von Nitroacetat mit geringem N-Geh. (Pulver) betriichtlicher Riickgang 
der Viscositat u. Braunung. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 702—06. Marz 1932. Lab. 
d. Soc. Clemcnt u. Rivi6re.) K r u g e r .

J. Duclaux und Foumio Hirata, Die Natur der Celluloselósungen. An Lsgg. 
von Cellulose in Kupferammin u. von Cellulosenitralen u. Celluloseacelaten in yerschie
denen Losungsmm. lieB sich trotz teilweise sehr hoher Viscositat nach der Methode 
von M ic h a u d  (C. 1923. I. 1610) u. nach einer 2. Methode, bei der die horizontale Aus- 
brcitung untersucht wird, keine permanente Starrheit nachweisen. Die Relaxations- 
zeit einer 6%ig. Lsg. von Nitrocellulose in Nitrobzl. wurde zu 170 sec gefunden. (Journ. 
Chim. physiąue 28. 537—45. 25/11. 1931.) K r u g e r .

E. Wurtz, Das Kupferoxydammoniakverfahren zur Herstellung ton Kunstseide 
(Kupferseide). (Chem. Apparatur 19. 92. 10/5. 1932.) H. S c h m id t .

W. Coordt, Kunstseide nach dem Fumessterfaliren. Dio das Verf. betreffenden 
amerikan. Patente sind krit. behandelt. Es wird nachgewiesen, daB kontinuierliche 
Verff. zur Herst. von Kunstseide nicht neu sind u. die optimist. Angaben des Erfinders 
werden in mehreren Punkten bezweifelt. (Seide 37. 165—69. Mai 1932.) Su v e r n .

V. Cosne, Die Wiedergewinnung der Spinnbader bei der Fabrikation der Viscoseseide. 
Vf. bcspricht zunachst die Anderungen, die das Spinnbad beim SpinnprozeB — u. 
zwar im besonderen beim Zeritrifugenspinnyerf. — erfahrt u. die techn. MaBnahmen, 
die man zu ergreifen hat, um einer Verarmung des Bades an H2SO.i u. einer iiber- 
miiBigen Anreicherung an Na2S04 yorzubeugen. Da hierzu meist ein AbstoBen von 
Bad u. zwar yorteilhaft des Tropfbades von den Gfiletten u. des Schleuderbades von 
den Spinntópfcn nótig ist, so muB im rationellen Betriebe diese Badmenge regeneriert 
werden. Dies geschieht durch Ausfrieren des Na2S04 u. Einengen der Mutterlauge 
im Vakuum; beim Eindampfen wird das Bad gleichzeitig entgast. Naturlich kaim 
man aueh ohne Ausfrieren yerdampfen u. das Glaubersalz abscheiden. Beim Spulen- 
yerf. kann es yorteilhaft sein, nur das obere Nachkoagulationsbad einzuengen u. dies 
saurereiche, salzarme Bad zur Auffrischung des Hauptbades zu benutzen. (Rev. univ. 
Soies et Soies artif. 7. 255—59. Marz 1932.) F r ie d e m a n n .

E. Wurtz, Einiges iiber Spuletiwdsche. Mehrcre Punkte der Arbeit von Joh . 
E g g er t  (vgl. C. 1932. I. 894) werden beanstandet. (Melliands Textilber. 13. 207. 
April 1932.) S u v e r n .

Johann Eggert, Nochmals: Einiges iiber Spulenwasche. Den Angaben von 
E. W u r t z  (vgl. yorst. Ref.) wird widersprochen. (^lelliands Textilber. 13. 207. April
1932.) Su y e r n .

Ralph H. Bali und Bjorn Andersen, Die Verwendung ton Acełylcellulose zur 
Herstellung plastisclier Massen. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 371—73. 29/4. 1932.) Schei.

— , Benzylcellulose., ein neuer thermoplastiscJier Stoff. (Vgl. C. 1932. I. 2403.) 
Herst. u. Eigg. der Dibenzylcellulose sind beschrieben. Bemerkenswert ist die Be- 
standigkeit gegen Alkali u. Akkumulatorensiiure, gegen Tempp. bis 180°, die geringe 
W.-Empfindlichkeit, die gunstigen elektr. Eigg. u. die Bestandigkeit gegen 0 3. Geformt 
kann die Dibenzylcellulose bei 120—160° werden, sie ist aucli fiir SpritzguB geeignet, 
Hśirten ist nicht nótig. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 8. 62. Febr. 1932.) S u y e r n .

Edward R. Schwarz, Die Verwendung des Mikroskops in der Teztilindustrie. 
(Ygl. C. 1932. I. 2656.) Photomikrograph. Arbeitsweise u. Apparate. Mikroskopie
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von Garnen u. Geweben. (Textile World 78. 772—74. 886—87. 929. 2930—32. 79. 
346—48.377. 991—93. 2300—302. 2783—85. 80. 324—26. 770—73.1931.) H. S c h m id t .

Ben W. Rowland und Harry F. Lewis, Optische Instrumente fiir die Papier- 
induslrie. Beschreibung u. Anwendungswcisc einer Anzahl opt. Instrumente, die das 
I n s t it u t e  of P a p e r  Ch e m is t r y  mit der B a u s c h  & L om b Co m p a n y  ausgearbeitet 
bat, u. zwar eines Spektrophotometers, II -Ionencolorimeters, Nephelometers, Polarisations- 
milcroskops, Mikroprojektors, Itefraklwmters, Polariskops u. Saccharimeters sowie einer 
mikrophotograph. Ausriistung zur Festlegung mkr. Beobaehtungen. (Paper Trade 
Journ. 94. Nr. 19. 40—41.12/5.1932.) F r ie d e m a n n .

Korn, Fortscliritie in der Papier- und Z  ellstoffpriifung im Jahre 1931. Literatur-
iibersiebt. (Papierfabrikant 30. 329—32. 22/5. 1932.) F r ie d e m a n n .

P. H. Prior, Laboratoriums-ScJmellmethode fur die Herstellung und Priifung von 
Zellstofftafeln. (Pulp Paper Magazine Canada 32. 227—29. 257—59. Paper Trade 
Journ. 93. No. 25. 35—38. 25/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

W. R. Willets, Bestimmung der cc-Cellulose. Empfoldene V eranderungen der 
„III-Modifikation fiir ungebleichte Zellstoffe.“ (Vgl. C. 1931. I. 2701.) Abiinderung 
des Abschnitts III  der friiheren Mitt. „Modifikation fiir ungebleichte Zellstoffe" derart, 
daB zwecks leichterer Lsg. in H2SO,, der Riiekstand von der Mereerisationsprobe im 
urspriinglichen Wagerohr mit 5 ccm W. uber Naclit bei Zimmertemp. stehen gelassen 
u. dann in einem Beeherglas mit 45 ccm 76,76%'g- H„SO., (D.15 1,695) 16 Stdn. bei 
25° digeriert wird; in einen 2 1-Erlenmeyer uberfiihron, nach Verdiinnung mit 1570 ccm 
W. mit Uhrglas bedeckt 2 Stdn. kochen unter Ersatz des verdampfenden W. durch 
Zusatz von sd. W., durch einen Gooehtiegel oder Glasfrittertiegel filtrieren, mit h. W. 
waschen u. bei 100—105° trocknen. Den a-Celluloscgeh. fiir den so gefundenen Ligroin- 
geh. korrigieren. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 7. 149. 18/2. 1932.) K r u g e r .

Geo. J. Ritter, R. M. Seborg und R. L. Mitchell, Faktoren, die fiir die Methode 
zur quantitativen Bestimmung des Lignins mit 72°/0iger Schwefelsaure von Einfluft sind. 
Die H2S04-Methodo zur Ligninbest. nach M ahood (C. 1923. II. 200) wird zweckmaBig 
wie folgt modifizicrt: ca. 2 g lufttrocken gcwordenes Sagemehl werden boi 105° bis 
zur Gewichtskonstanz getrocknet. Mit BzI.-A. werden Harze u. Fette extrahiert, 
dann wird mit A. gewaschen u. mit 400 ccm h. W. 3 Stdn. auf dem Wasscrbad be- 
handelt, urn Stoffc, die in Bzl.-A. unl., aber in h. W. 1. sind, zu entfernen. Der mit 
A. gewaschene u. getrocknete Riiekstand wird in einem mit Glasstopfen versehenen 
Wageglas mit 25 ccm 72%ig. H2S04 bei 20° gemischt u. 2 Stdn. bei dieser Temp. 
belassen. Unter diesen Bedingungen wird geringste Zers. u. vóllige Lsg. der Kohlen- 
hydrate gewahrloistet. Das Gemisch wird im Erlcnmeyer auf 3°/0 H2SO., verd. u. 
4 Stdn. unter RiickfluB gekocht. Dadurch werden dio bei der Verdiinnung zuniichst 
ausgefallenen dextrinartigen Kohlenhydrate hydrolysiert u. gelóst. Der Riiekstand 
wird filtriert, gewogen u. je nachdem verascht. — Bei Pulpę geniigen 40 ccm H2S04, 
die Extraktion mit W. kann stets unterblciben, bei alkal. gekochter auch die mit 
Bzl.-A. Bei gleichzeitiger Herst. von viel Lignin empfiehlt sich die Anwendung von 
70%ig. H2S04 bei 10° (ygl. S h e r r a rd  u . H a rr is , C. 1932. I. 2458). Verss. an 
Zuckerahorn, WeiBtanne, Ceder, Catalpa, Mesąuitc. (Ind. engin. Chem. Analytical 
Edition 4. 202—04. 15/4. 1932. Madison, Wis., Forest Prod. Lab.) H e l l r ie g e l .

C. J. Peterson, A. W. Walde und R. M. Hixon, Einflu/3 der Temperatur bei der 
Schwefelsauremethode der Ligninbestimmung. Es w'urde beobaehtet, daB die Best. des 
Lignins mit 72°/0ig. H2SO., je nach der Jahreszeit verschiedene Ergebnisse lieferte, 
was dom groBen EinfluB der bei der Hydrolyse herrschenden Temp. zuzuschreiben 
ist. DaB boi hóheren Tempp. hóhere Ligninwerte gefunden werden ais bei niederen, 
beruht móglicherweise auf starkerer Verkohlung der hydrolysierten Kohlenhydrate 
bei crhóhter Temp. Entsprechend sind auch die Abweichungen bei ligninarmerem 
Materiał gróBer ais bei ligninreichem. — Zum AufschluB wurde gemahlenes, gesiebtes 
u. getrocknetes Materiał mit Bzl.-A. extrahiert (letzteres nicht bei Getreidestroh u. 
Pulpę). Je 2 g wurden bei 30, 15 oder 4° mit 30 ccm H ,S04 (72,6%ig.) zusammen- 
gebracht u. blieben nun 18 Stdn. unter zcitweiligem Umriihren stehen. Dann wurde 
mit W. auf 1200 ccm verd., 2 Stdn. gekocht, filtriert usw. Das bei 4 u. 15° erhaltcne 
Lignin ist hellbraun u. leicht filtrierbar, das bei 30° erhaltene schwarz, halbkolloidal 
u. sehr schwcr zu filtrieren. Ais Standardtemp. fiir Ligninbestst. wird die „Eisschrank- 
temp.“ von 4° empfohlen. Verss. an Tannen- u. Espenholz, ganzen Getreidehalmen 
u. Teilen derselbcn, NaOH-Pulpe. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 216—17. 
15/4. 1932. Ames, Iowa.) • H e l l r ie g e l .

31’
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John H. Skinkle, Die Beobachtung von Kunslseiden in polarisiertem Liclit. Der 
Wert der spezif. Doppelbreehung kann zur Unterseheidung yerschiedener Kunstseide- 
arten benutzt werden, ausgenommen der von Streckspinnviscose- u. -kupferseide. 
Die spezif. Doppelbreehung wird durch restliche N 02-Gruppen in Nitroseiden nicht 
beeinfluBt. Unterschiede in der Dicke der Kunstseiden bccinflussen die spezif. Doppel- 
brechung nicht, auBer bei Streckseiden. In Verb. mit 2 anderen leicht auszufuhrenden 
Beobachtungen kann die spezif. Doppelbreehung dazu benutzt werden, die Abweichung 
des Faserquerschnitts yom Kreis zu bestimmen u. dieser Wert kann ais MaB fiir die 
FadenglcichmaBigkeit dienen. (Journ. Textile Inst. 23. Transaet. 71— 76. April
1932.) Su v e r n .

A. Zart, Zur Titerbestimmung der Kunstseide. Es ware zu wunschen, daB die 
Ausschiisse, die in yerschiedenen Landern die Priifungsbedingungen u. Handelsvor- 
schriften fiir Kunstseide festlegen, sich dahin einigten, daBTiter u. Festigkeit der Kunst- 
seiden ebenso wie fiir die anderen Testilfaden bei 65%  relatfm- Luftfeuchtigkeit ge- 
messen werden. (Kunstseide 14. 116—17. April 1932.) StivERN.

— , Die Methoden zur Bestimmung des Titers von Kunstseidenfiiden. Der Titer 
von Kunstseide, der international nach Deniers ausgedriickt wird, kann durch Ab- 
wiegen einer genau gemessenen Fadenlange bestimmt werden. Nach einer Methode 
der Soc. CHIM. DES USINES DU R h ÓNE wird der Titer auf Grund des Gesetzes yon 
der Sehwingung von Saiten bestimmt. Ist d die M. des Fadens in g/cm u. F  die Kraft, 
mit der der Fadon gespannt ist, in Dyn, h der Abstand zweier Schwingungsknoten 
in cm u. n die Schwingungszahl, so ist d =  F /i  h2 n-. Aus d errechnet sich dann der 
Titer. — Ist die Fadenlange selir gering, so kann man den Titer nach H erzog  durch 
Ausmessen des Qucrschnittes mit dem Deniermeter ermitteln oder nach COORDT 
(ygl. C. 1930. I. 2493) bzw. V i v ia n i  (vgl. C. 1931. II. 2086) bestimmen. (Rev. univ. 
Soies et Soies artif. 7. 259—63. Marz 1932.) F r ie d e j ia n n .

A. Zart, Beitrag zur Unterseheidung von Kupferseide und Viscoseseide. Mit einem 
Gemisch yon Siriusblau B u. Eosin farbt sich Kupferseide tief yiolettblau, Viscose- 
seide stark rosa. (Kunstseide 14. 150. Mai 1932.) S u t e r n .

Aktis Patent-Verwertungsges. m. b. H., Berlin, Verfahren zur Gewinnung von 
Fasem aus faserhalligen Stoffen, dad. gek., daB man auf die faserhaltigen Stoffe in W. 
ein durch hochfreąuenten elektr. Strom erzeugtes Kraftfeld einwirken laBt. Dem W. 
fiigt man eine Fett oder Ol yerseifende Lauge oder eine Saure zu. (Schwz. P. 150 021 
yom 17/1. 1929, ausg. 16/12. 1931. D. Priorr. 18/1., 11/5 u. 14/8. 1928. Oe. P. 127 356 
yom 17/1. 1929, ausg. 25/3. 1932. D. Prior. 18/1. 1928.) E n g e r o f f .

Ludwig Cohn, Nordhausen, Harz, Verfaliren zur Gewinnung technisch verwend- 
barer Fasem aus Pflanzen der Gattung Araujia der Familie der Asclepiadaceen, ins- 
besondere der Art der Araujia sericifera Brot, dad. gek., daB die getrocknete Pflanze 
lediglich gebroclien wird. (D. R. P. 549 458 KI. 29a vom 5/5. 1931, ausg. 28/4.
1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Josef Niisslein, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Behandlung von pflanzlichen oder tierischen Werk- 
stoffen. Beansprucht wird die Verwendung von alkylierten Naphthalinsulfosauren u. 
anderen Sulfosauren oder dereń Salze, insbesondere von hohein Netzvermógen, ais 
Zusatz bei der Behandlung yon pflanzlichen oder ticr. Wcrkstoffen mit Losungen oder 
Fil. fur Zwecke, in denen sie nicht ais Seifenersatz dienen, sowie Praparate fiir ge- 
nannte Zwecke, welche derartige Sulfosauren oder dereń Salze enthalten. (D. R. P. 
435 397 KI. 8k  vom 22/1. 1925, ausg. 8/3. 1932.) B e ie r s d o r f .

British Celanese Ltd., London, Verfahren zum Avivieren und Wcichmachen von 
Tczlilien, insbesondere Kunstseide, Wolle, Flachs u. Baumwolle, gek. durch die Yer- 
wendung yon 2- u. mehrwertigen Alkoholen, z. B. Athylen-, Diathylen-, Propylen- 
glykol, Glycerin oder dereń Ather; ein Zusatz von W. erhóht dio Bestandigkeit der Lsgg. 
Bei der Herst. von Acetatseide erfolgt dio Behandlung zweckmaBig beim Austreten 
der Faden aus der Spinnkammer vor dem Aufspulen. (E. P. 333949 vom 18/3. 1929, 
ausg. 18/9. 1930. A. Prior. 17/3. 1928.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, Behandlung von Acetatseide. Schappe oder Stapel- 
fasern werden 10 Minuten in einem 100° w. Seifenbad u./oder einem Kieselgur, Bims- 
stein- oder Glaspulver enthaltenden Olbad behandelt, um sie aufzurauhen u. zu ent- 
gliinzen. Die Fasern werden anschlieBend yersponnen. (E. P. 359 465 vom 14/4. 1930, 
ausg. 19/11. 1931. A. Prior. 13/4. 1929.) ' E n g e r o f f .



1932. II. H Xyin. F a s e r - u . S p i n n s t o f f e ; P a p i e r  u s w . 473

Henry Dreyfus, London, Behandlung von Kunslseide, insbesondere aus Acetyl- 
eellulose. Man behandelt die Faden im AnschluB an den SpinnprozeB oder beim Um- 
spulen mit starken Mineralsauren (H2S04, HC1, HN03, H3P 0 4) u. streokt dabei. Ge- 
gebenenfalls laBt man die Faden noch vor dem Waschen, mit Saure beladen, eine Strecke 
durch Luft laufen. Durch Zugabe von Glycerin, Zucker, Alkoholen, Essigsaure oder 
sulfurierten Olen kann eine gleichmaBigere Wrkg. der Saurebader erzielt werden. (E. P. 
324 662 vom 29/9. 1928, ausg. 27/2. 1930.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, London, Behandlung von Acetatseide. Die Faden laufen im An
schluB an den Trocken- oder Trocken-ŃaBspinnprozeB in gespanntem oder losem 
Zustand mit einer Geschwindigkeit von 50—60 m durch neutrale, verhaltnismaBig 
konz. Lósungsmm., z. B. Diacetonalkohol, Diathyltartrat, Athyllactat, wss. 25—65%ig. 
A. u. dgl. Nach Entfernung des Ubersehusses erhalt man oberflachlich verschweiBte 
Faden von gróBerer Festigkeit, Dehnung u., je nach den Arbeitsbedingungen, von ver- 
schiedcnem Glanz. (E. P. 336 217 vom 28/3. 1929, ausg. 6/11. 1930.) E n g e r o f f .

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von: Archibald John Hall, 
Timbersbrook, England, Behandlung von Aceiatseide mit liaiflen Fliissigkeiten, ins
besondere neutralen Ammonium-, Alkali-, Erdalkali- u. dgl. -salzlsgg. einer Konz. 
von 10—30°/o bei 100° wahrend einer Stunde. Dadurch wird bewirkt, daB die Seide, 
besonders in Form von Geweben, beim HeiBfarben, Bleichen, Bedruckcn u. Dampfen 
ihren Glanz behalt. (A. P. 1 765 581 vom 22/7. 1925, ausg. 24/6. 1930. E. Prior. 31/7. 
1924.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, Herstellung von Faden, Garnen u. dgl. aus Nalur- 
seide. Man lost Seide bei Tempp. zwischen —10 u. 10 in 25—75%ig. H2S04, starker 
HC1 oder H3P 04 u. spinnt in ein 0° k. Bad von A., Methylalkohol u. dgl., das auBerdem 
noch Alkali oder -salze schwacher Sauren enthiilt. (E. P. 349 220 vom 4/4. 1930, ausg. 
18/6. 1931. A. Prior. 19/4. 1929.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, Herstellung von Textilien. Seide wird vor der 
Verarbeitung mit anderen Faserstoffen zu Garnen, Geweben u. dgl. entbastet u. mit 
Wachs, Seife, Starkę, Gelatine, Harzen oder trocknenden Olen geschlichtet. Diese 
Arbeitsweise cmpfiehlt sich besonders bei der Herst. von Samt. (E. P. 339 896 vom 
5/3. 1930, ausg. 8/1. 1931. A. Prior. 5/3. 1929.) E n g e r o f f .

Friedrich Eckstein, Wien, Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen mit Leder- 
charakter oder Seidenglanz, wie z. B. Tapeten oder dergleichen aus Papier, dad. gek., 
daB Kreppapier bzw. Papiere, nachdem sie gekreppt worden sind, mit Stoffen im- 
pragniert werden, die die Festigkeit, Zahigkeit u. Elastizitat des Papieres erhóhen, z. B. 
mit wasserfreien Lsgg. von Kautsćhuk, Guttapercha, Kunstharzen, echten Harzen, 
Stearin, Fettkórpern, Olen u. a. Evtl. werden Farbstoffe, Fullstoffe oder dgl. zu- 
gesetzt. (Oe. P. 127 806 vom 26/8. 1930, ausg. 25/4. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Zentralnoje bjiiro po realisatziisobreteni i sodeistwijii isobretatelstwii, 
U. S. S. R. (Erfinder: M. M. Serebrjani), Verfaliren zur Herstellung ton Papier und 
Karton aus JRinde. Die Rinde wird zunachst in W. oder einer NaCl-Lsg. aufgeweicht 
u. dann nach dem Verf. des Russ. P. 16991, jedoch unter Zusatz von Mineralólen be
handelt. (Russ. P. 18 010 T o m  9/4. 1926, ausg. 30/9. 1930. Zus. zu Russ. P. 16 991;
C. 1931. II. 659.) R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung von 
Celluloseesttrn. Man laBt Butter- oder Propionsaure u. Essigsaureanhydrid in Ggw. 
eines Oxydationsmittels, wie KMn04 oder H20 2 auf Cellulose einwirken, wobei Gellulose- 
bulyroacetat bzw. -acetopropionat, die beide in Aceton 1. sind, entsteht. (Schwz. PP. 
150 166 u. 150 167 vom 18/12. 1929, ausg. 16/12. 1931. D. Prior. 20/12. 1928. Zus. zu 
Schwz. P. 147 446; C. 1932. I. 1026.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Cellulose- 
estern, dereń Umwandlungsprodd. oder anderen Kohlehydraten. Die Veresterung wird 
in Ggw. von fl. S02 mittels freier Sauren oder dereń Gemischen, gegebenenfalls unter 
Zufugung eines Katalysators, ausgefiihrt. Die Ester- oder Ather-Esterrcaktionsgemische 
konnen direkt versponnen oder zu Folien vergossen werden. (F. P. 39 416 yom 22/11.
1930, ausg. 19/10. 1931. D. Prior. 26/11. 1929. Zus. zu F. P. 664 459; C. 1929. II. 3607.
E.P. 355144 vom 26/11. 1930, ausg. 10/4. 1931. D. Prior. 26/11. 1929. Zus. zu
E. P. 301 036; C. 1929. I. 1528.) ENGEROFF.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Cellulose- 
estern der Fettsauren. Man behandelt Cellulose, dereń Deriw. oder Umwandlungs
prodd., soweit sie noch freie OH-Gruppen besitzen, in fein yerteiltem Zustande mit
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bis zu 2% H2S04 in Ggw. von Fettsauren vor, verestert mit Fettsaureanhydrid u. 
fugt gegebenenfalls sobwefelsaure Salze oder Ester (Na2S04, (NH4):,SO,I, (NH.^HSO.!, 
Diiithylamin-, Pyridin oder Dimethylsulfat) mit oder oline freier H2S04 zu. Auf diese 
Weise lassen sieh einfache oder gemisehte Ester herstellen. Die Lsgg. der primiiren 
oder sekundaren Prodd. konnen zu Faden oder bei Yerwendung von Celluloseaceto- 
butyrat zu besonders wasserfesten Filmen yerarbeitet werden. (F.P. 707 700 vom 
12/12. 1930, ausg. 10/7. 1931. D. Prior. 31/12. 1929. E .P. 356 073 vom 31/12. 1930, 
ausg. 24/9. 1931. D. Prior. 31/12. 1929.) E n g e r o f f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstellung 
eines Celluloseacetats, dad. gek., daB man Cellulose in Ggw. von Kaliumsalzen schwacher 
Sauren mit Essigsaureanhydrid behandelt. Das so gewonnene Celluloseacetat ist in 
organ. Lósungsmm. fiir Acetyleellulose unl. u. kann ais Ausgangsmaterial zur Herst. 
von Textilien verwendet werden. (Schwz. P. 149 995 vom 13/2. 1930, ausg. 16./12.
1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von primarem, 
acetonloslichem Celluloseacetat. Man yerathert die Cellulose mit halogenierten Alkoholen 
in Ggw. von Alkali, oder durch direkte Einw. von Oxyalkylenen unter Druek u. ver- 
estert in bekannter Weise mit Essigsaureanhydrid, Eg. u. H2S04 bei Tempp. unter 
25°. Das Rk.-Gemisch wird in k. W. ausgefallt. Der Celluloseester eignet sich zur 
Herst. von klaren ungefarbten Filmen u. Faden. (F. P. 698 392 vom 4/7. 1930, ausg. 
30/1. 1931. Oe. Prior. 9/7. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von lóslichen Oxy- 
alkylcelluloseestem organischer Sauren. Man behandelt Oxyalkylcellulose mit ein- oder 
zweibas. Saureanhydriden (Butter-, Naphthen-, Phthal-, Malein- oder Linolsiiure- 
anhydrid, Glycid u. dgl.) ohne Katalysator u. Verdiinnungsmittelbei 120—140°. Man 
erhitzt z. B. OxyathylcelIulose 2% Stdn. mit der 10-faclień Menge Essigsaureanhydrid 
auf 120°. Um die Viscositat der gewonnenen Celluloseester zu erniedrigen, yerestert 
man mit den bekannten Katalysatoren in Ggw. eines den Ester 1. Verdunnungsmittels. 
Die Prodd. sind grofitenteils acetonloslieh u. dienen ais Weichmaclmngsmittel oder zur 
Herst. von tjberziigen, Filmen u. Faden. (F.P. 705 816 vom 17/11. 1930, ausg. 12/6.
1931. D. Prior. 19/11. 1929, 3. u. 5/6. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Oxyalkyl-
cellulose. Man laBt NH3 oder Oxyathylamin u. ein Alkylenoxyd (Athylen-, Propylen- 
Butylenoxyd) 4 Stdn. auf Cellulose bei 100° im Autoklaven einwirken, waseht aus 
u. trocknet. (F.P. 708 538 vom 29/12. 1930, ausg. 24/6. 1931. Oe. Prior. 27/1.
1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von lóslichen 
Aihem aus pflanzlichen Róhstoffen. Mit 50—G0°/oig- NaOH yorbehandeltes Stroh o. dgl. 
wird 6 Stdn. mit Alkyl- oder Aralkylhalogeniden (Benzylchlorid) behandelt. Das 
faserige Rk.-Prod. wird mit W. u. A. gewaschen u. getrocknet; es lost sich in CHC13, 
Bzl., Toluol, Benzylalkohol u. Pyridin u. wird zur Herst. von Filmen u. piast. Massen 
yerwendet. An Stelle von Stroh kann auch Espartogras oder Materiał von Algen 
verwendet werden. (E.P. 343147 vom 14/11. 1929, ausg. 12/9. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Eduard Dorr 
und Otto Leuchs, Elberfeld, und Leo Rosenthal, Vohwinkel, JReinigen v o j i  Cellulose- 
athern, insbesondere mit einem Athoxylgeh. von 42—48%. Man lóst die Ather in ali- 
phat. oder hydroaromat. KW-stoffen mit einem Kp. von mindestens 80° z. B. in Bzn., 
Ligroin, Hydrotoluol, Cyclohexan oder den unter den Namen ,,Bornylan“ u. ,,Sangajol“ 
bekannten, z. T. aus Erdól bestehenden Lósungsmittelgemischen vom Kp. 130—154° 
bzw. 160—170°. Die Lsg. lauft h. durch eine Filterpresse u. wird in einem Ruhrkessel 
abgekiihlt. (A. P. 1814208 vom 20/5. 1929, ausg. 14/7. 1931. D. Prior. 31/3. 
1927.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Mark 
und Walter Wolff, Mannheim), Verfahren zur Herstellung von Kunstfdden, 1. dad. gek., 
daB dem schon gebildeten Faden eine Behandlungsfl. in der Weise zugefiihrt wird, 
daB diese an dem frei bewegten Faden entlanglauft, u. daB der Faden zum mindesten 
von der Bildungsstelle bis zur Zufuhr der Behandlungsfl. keiner Richtungsanderung 
unterworfen wird. — 2. dad. gek., daB dio Behandlungsfl. an einer Stelle zugefiihrt 
wird, an der eine Verstreckung stattfinden soli. — 3. dad. gek., daB die Verstreckung 
dadurch bewirkt wird, daB der Faden derart iiber die Oberflache eines festen Gegen- 
standes gefiihrt wird, daB er sie auf eine erhebliche Strecke hin beriihrt, so daB der
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Faden an der Platte usw. adhariert. — 4. dad. gek., daB eine Zufuhrung von Be- 
handlungsfll. an mehreren Stelle stattfindet, wobei zweckmaBig dio Beliandlungsfl. 
vor der naehsten Zufulirstelle entfernt wird. (D. R. P. 549 987 KI. 29a vom 8/11. 
1929, ausg. 11/5. 1932.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, London, Verfahren zur Herstellung von Kunstseide, Filmen u. dgl. 
aus Cellulose oder Cellulosederivy., dad. gek., daB der Spinnlsg. Natur- oder Kunst- 
liarze, insbesondere solche, die in W., verd. Sauren oder Alkali u. yorzugsweise auch 
in organ. Losungsmm. unl. sind, in Mengen von 1/2—5% zugegeben werden. Yerfahrens- 
gemaB yerwendet man Iiarze mit einem F. von 250—300°, z. B. Bakelit C, Konden
sationsprodd. von Harnstoff-Formaldehyd oder mehruiertigen Alkoholen mit mehrbas. 
Sauren (Glyptal), die zuyor in dem Losungsm. fiir das Cellulosederiv., oder in der Spinn
lsg. bis zu einer TeilchongróBe von unter 0,003 mm, gegebenenfalls in Ggw. von Schutz- 
kolloiden (Turkischrotol, Olsaure, Lein- oder 01ivenól) yerrieben werden. Wenn ge- 
wiinscht, kónnen auch noch Pigmente (Ti02 ZnO, Ba2SO.,) zugegeben werden. Man 
erhalt Faden von beliebig veranderlichem Glanz. (F. P. 39 028 vom 26/8. 1930, ausg. 
26/8. 1931. E. Prior. 17/10. 1929. Zus. zu F. P. 702 174; C. 1931. II. 3419. E.P. 
346 793 Tom 17/10. 1929, ausg. 14/5. 1931.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, Herstellung von Kunstseide aus Celluloseestem.
Man verspinnt ein Celluloseacetat mit weniger ais zwei Estergruppen auf ein Cellulose- 
molekiil, d. h. mit einem Acetylgeh. von 40—48%. Ais Losungsm. dient Aceton: W., 
Methylenchlorid: A. u. dgl. Die Seide besitzt einen hóheren Feuchtigkeitsgeh. u. er- 
hóhte Geschmeidigkcit. (E.P. 356170 vom 27/3. 1930, ausg. 1/10. 1931. A. Prior. 
27/3. 1929.) E n g e r o f f .

Hans Suter, Zurich, Yerfahren zur Herstellung feiner Faden aus Losungen von
CellitJosederivaten, 1. dad. gek., daB die frisch erzeugten Faden unter der Einw. an- 
gemessener Spannkrafte in Anwesenheit von organ. Fil. oder dampffórmigen (Juellungs- 
oder Losungsmm., wio z. B. Aceton, ausgestreckt werden, die gegebenenfalls ycrdiinnt 
sein, oder Stoffe, wie Glucose, Celluloseabbauprodd. u. dgl. enthalten kónnen, wobei 
der erweichenden Wrkg. des Quellungsmittels auf die Faden spiitestens beim Auflaufen 
auf das Aufwickelorgan entgegengearbeitet wird, beispielsweise dadurch, daB die Faden 
mit n., sauren oder alkal. Waschwassern, behandelt werden. — 2. dad. gek., daB man 
das Streckmedium in gleicher Bichtung mit dem Fadenabzug strómen laBt. — 3. gek. 
durch die Einsehaltung von Differenzialwalzen, die gegebenenfalls mit zahnartigen 
Erhóhungen versehen sind, in die Luftstrecke zwischen das Streckmedium u. das Faden- 
aufsammelorgan zur Erzielung oder Vergrófierung der Fadenspannung. — 4. dad. gek., 
daB Teile des Quellungs- bzw. Abschreclcbades fortlaufend oder mit Unterbrechungen 
konz. u. die Konzentrate, gegebenenfalls nach Ausscheidung iiberschussiger Badingre- 
dienzien, dem Quellbad zur Auffrischung zugesetzt werden. — 5. dad. gek., daB man 
das Streckmedium in gleicher Bichtung mit dem Fadenabzug strómen laBt. (D. R. P. 
547 560 KI. 29b vom 22/12. 1926, ausg. 24/3. 1932.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd. und Henry Dreyfus, ubert. von: E. Kinsella, J. Bower 
und W. I. Taylor, London, Vorrichtung zum Spinnen von Kunstseide aus Cellulose- 
deriw . nach dem Trockenspinnverf., gek. durch eine Spinnkammer, in der mehrere, 
zweckmaBig kreisfórmige Spinndiisen, dereń Durchmesser nur wenig kleiner ais der 
des Spinnschaehtes ist, der Beihe nach angeordnet sind. Die Spinndiisen bzw. die 
Fadenbiindel sind mit verschieden ausgebildeten, der Dusenform angepaBten Sammel- 
vorr. Yersehen, die die Einzelfasern zusammenhalten u. bewirken, daB der Gasstrom 
in allerniichster Nahe der Faden u. Diise vorbeistreichen kann. In der unteren Halfte 
der Kammer befinden sich mehrere Heizrohre. (F. P. 685 980 vom 3/12. 1929, ausg. 
21/7. 1930. E. Prior. 7/12. 1928. E.P. 326 232 vom 7/12. 1928, ausg. 3/4. 1930. Zus. 
zu E. P. 300 998; C. 1929. I. 1635.) ENGEROFF.

Gustav Micklisch und Karl Micklisch, Zittau i. Sa., Verfahren und Vorrichtung 
zur Herstellung von Kunstseidenfaden nach dem Spulenspinn- oder Streckspinnverfahren,
1. dad. gek., daB der Faden oder das Fadenbiindel vor u. nach jedem Bade von dem 
yorhergehenden Bade abgesaugt u. unter Spannung durch das jeweilige Bad gefiihrt 
wird. — 2. dad. gek., daB die Saugdiisen sowohl ais Fadenfiihrer, ais auch ak  nach 
jeder Bichtung beliebig einstellbare Fadenspanner zur Erzeugung der jeweils nótigen 
Spannung fiir den betreffenden Titer ausgebildet wird. — 3. dad. gek., daB die Absaug- 
dusen auch fiir Druckluft zum Auflockern des Fadens oder Fadenbundels u. zum Weg- 
blasen der mitgcschleppten Fil. oder wechselseitig zum Abblasen verwendbar sind. 
(D.R. P. 549 457 KI. 29a vom 29/5. 1929, ausg. 28/4. 1932.) E n g e r o f f .
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Hermann Mark, Pliysik und Chemie der Cellulose. Berlin: J . Springer 1932. (XV, 330 S.)
4° =  Technologie d. Textilfasern. Bd. 1, Tl. 1. Lw. M. 45.—.

S. R. Trotman and E. R. Trotman, Textile analysis. London: Griffin 1932. (301 S.) 8°.
21 s. net.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
0. Stutzer, Rufikohle von Ziwckau. Der gróCte Teil des RuBes stammt aus

Cordaitenholz. Der Fusit findet sich in Form kleiner nur mm wenig groBer Bruchstucke. 
Das Holz war vor seiner Umwandlung also bereits zu Hiickscl zerfallen. Zwischen dem 
Fusit liegen braune Makrosporen, welche ohne jede Spur yon Hitzeeinwirkung erhalten 
sind. Der Fusit ist weich. Der RuB hatte nur 0,75% Asche, wahrend er 14,2% fliichtige 
Bestandteile entha.lt. Die RuBkohle enthalt Streifen von Pechkohle bei einem Geh. 
von 27,6% Fusit. Beschreibung der Sporen u. Pollenkorner in der RuBkohle. (Ztschr. 
Dtsch. geol. Ges. 84. 222—29. 28/4. 1932.) E n s z l in .

1. Ubaldini und F. Magaldi, Untersuchungen uber die Konstitution italienisclier
Brennstoffe. I. Vff. untersuchen 3 Torf- u. 13 Braunkohleproben aus italien. Vorkk. 
Es wird bestimmt der Geh. an Bitumen, freien u. gebundenen Huminsauren, in verd. 
Lauge 1. Huminstoffe, Cellulose u. Lignin, im Torf auch leicht hydrolysierbare Kohle- 
hydrate (Hcmicellulose, Pentosane) u. die in k. u. w. W. 1. Prodd. Die Braunkolden 
von Sala Bossi u. Valdarno stellen xyloid. Braunkohlen mit hohem Geh. an Harzbitumen, 
wahrend die Braunkohlen von Gualdo Cattaneo u. Mercure reich an Huminsubstanzen 
sind. Es ergeben sich Beziehungen zwischen dem Geh. an Bitumen sowie dereń Natur u. 
der Zus. der Tieftemperaturteere. (Annali Chim. appl. 22. 99—131. Marz 1932. Mai- 
land, Techn. Hochsch., Inst. f. techn. Chemie.) R . K. Mu l l e r .

I. Ubaldini und C. Siniramed, Untersuchungen uber die Inkolilung junger Braun
kohlen. Vff. erhitzen 2 italien. Braunkohlen im Autoklaven 6 Stdn. auf 215—343° 
unter Zusatz von W. oder unter N»-Druck (ca. 15 at). Die erhaltenen Kohlen zeigen 
einen wesentlich erhohten Heizwert. Sie ergeben im Gegensatz zu Steinkohlen mit 
l% ig. NaOH u. HN03 1: 9 gelbo bis braune Lsgg. Auffallcnd ist der gegeniiber den 
Ausgangskohlen erhóhtc Geh. an in A.-Bzl.-Gemiseh 1. Bitumen bei den mit iiber- 
hitztem W.-Dampf bebandelten Kohlen, das Maximum des Bitumengeh. wird bei der 
an Huminstoffen reichen Kohle vom Mercurebecken dureh eine Behandlung bei 320 
bis 325° erreicht (13,35%), bei der hellen xyloid. Braunkohle vom Valdarno dureh 
Behandlung bei 260—290°. Im ersteren Falle ist auch die Ausbeute an Tieftemp.-Teer 
mit 10,95% wesentlich hóher ais bei der Ausgangskohle mit 1,20%. Die bei der W.- 
Behandlung der Valdarnokohle bei 315—318° erhaltene Kohle liefert einen Teer mit 
wesentlich geringerem Phenolgeh. ais die Ausgangskohle. Im ganzen ergibt sich bis 
auf die elementare Zus. nur eine geringe Analogie der gebildeten Kohlen mit fossilen 
Steinkohlen. (Annali Chim. appl. 22. 175—93. April 1932. Mailand, Techn. Hochsch., 
Inst. f. techn. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

I. Ubaldini und A. Mariotti, Untersuchung iiber die Teerwasser aus der hellen 
Braunkohle des Yaldarno. (Vgl. C. 1930. II. 660.) Das untersuchte Teerwasser hat 
stark sauren Charakter, enthalt jedoeh nur geringe Mengen niederer Fettsauren (0,85 g 
Ameisensaure im Liter); der Geh. an wasserlóslichen organ. Stoffen yon Aldehyd- 
cbarakter ist relatiy hoch, sie werden ais Oxydations- u. Kondensationsprodd. von 
instabilen komplexen sauren oder phenol. Substanzen crklart. Gesamtanalyse (Geh. 
pro Liter): Neutralol 7 g, Basen 0,45 g, Phenole 15,6 g, organ. Sauren 12,77 g, ver- 
schiedene wasserlosliche Substanzen 42,3 g. (Annali Chim. appl. 22.131—37. Marz 1932. 
Mailand, Techn. Hochschule, Inst. f. techn. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

G. Hugel und Jean Friess, Beitrag zum. Studium der Ilydrierung einiger Bestand
teile von Teerdlen, 1. in Gegenwart von Natriumhydrid ais Katalysałor, 2. unter hohem 
Druck und bei hóher Temperatur. Es wird die Hydrierung aromat. KW-stoffe im gas- 
beheizten, rotierenden Autoklayen mit Natriumhydrid unter wechselnden Bedingungen 
untersucht. 1. Vorher wurden im gleichen Autoklayen die Bildungsbedingungen fiir 
NaH aus Na u. H 2 untersucht. Die Bildungsgeschwindigkeit yon NaH ist bei 300—310° 
am gróBten (900 mg H2 yon 3 Mol Na in 5 Min. gebunden). Bei 420° werden nur noch 
130 mg H„ unter gleichen Bedingungen gebunden. Aus dem Verlauf der Druck- 
Temp.-Kurve wird gefolgert, daB bei hoheren Tempp. (>  300°) ein wasserstoffarmeres 
Hydrid (Na2H?) existiert. Mit steigender Herstellungstemp. wird die katalyt. Wirk
samkeit des NaH geringer. Der Anfangsdruck des H2 sebeint fiir die Bldg. yon Na-
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Hydrid ohne Belang zu sein, fórdert aber die katalyt. Wirksamkeit des NaH. —
2. Hydrierrerss. mit NaH. Benzol wurde bis 440° nicht merklich hydriert. Naphthalin 
wird bei Atmospharendruck iiber NaH bei 300° noch nicht hydriert, unter erhóhtem 
Druck (langsam schon bei 20 at Anfangsdruck) wird es zwischen 250° u. 350° nur 
zu Tetrahydronaphthalin hydriert, unabhangig vom angewandten Anfangsdruck. 
Oberhalb 350° werden hochsiedende (250—350°) gelbe Ole erhalten. Anthracen wird 
sehr schnell (schon ab 120°) hydriert. Das Rk.-Prod. enthalt 50% Tetrahydroanthracen, 
daneben Mesodihydroanthracen u. geringe Mengen Hexa- u. Octoliydroanthracen. 
Dibenzyl wird bis 300° nicht hydriert, Stilben oberhalb 270° in Dibenzyl iibergefuhrt. 
Der Mechanismus der Hydrierung wird ais eine Aktivierung des Wasserstoffs durch 
die Oberflache des NaH gedeutet. Zwischenyerbb. mit Natrium konnten in keinem Falle 
isoliert werden. (Aim. Office Nat. Combustibles liąuides 6. 1109—47. StraB- 
burg.) J. S c h m id t .

S. W. Alexejew und I. M. Laptew, Zusammcneetzung und ralionelle Verwertung 
von Holzteer. Die Dest. von Eichenholzteer ergab 2,6—3,01% Leichtól, 14,76—18,81% 
Saurewasser, 36,54—48,21% Schwerol u. 46,10—29,97% Pech (die beiden Zahlen- 
reihen betreffen die Dest. unter Normaldruck u. im Vakuum). Die saure wss. Fraktion 
enthalt bis 15% Essigsaure, 0,65—0,80% HCOJ1 u. ganz geringe Mengen Propion-, 
Valerian- u. Capronsdure. Sie enthalt ferner 0,2—0,25% CH3OH, ferner Isobutyl- 
u. Isoamylalkohol, 0,24—0,33% Aceton u. eine gewisse Menge ungesatt. Ketone. Aueh 
sind darin Pyridinhasen u. Pyrazolone enthalten. Das Leichtól besteht aus Methyl- 
usw. Estern verschiedener Fettsauren. Die niederen Fraktionen des Leichtóles ent
halten i^ttran-yerbb., die hoheren Pyridin, Pyrrol u. Pyrazolon.

Das Schwerol besteht zum gróBten Teil aus Phenolen u. Estern; es enthalt gróBere 
Mengen Kresole u. Brenzcałechin, weniger Guajakol, ferner gróBere Mengen Pyrogallol 
u. dessen Ather. Es folgen Neutralóle, kleinere Mengen Fettsauren u. cycl. Aldehyde 
(Methylpentenolon) u. heterocycl. Yerbb. Vom Buchenholzteer unterscheidet sich 
Eichenholzteer durch hoheren Geh. an Leichtól, niedrigeren Kp. des Teers u. des Leicht- 
óles, gróBeren Geh. an Schwerol u. Schwerólphenolen u. geringe Ausbeute an CH3C02H. 
Es wurde folgendes Vcrf. zur Vcrwertung des Eichenholzteers ausgearbeitet: Das 
saure wss. Destillat dient zur Herst. yon hochwertigem (95%ig.) Ca-Acetal; das Leichtól 
zur D e n a t u r i e r u n g  v o n  A.; das Schwerol zur Herst. von Neutralól fiir die 
Extraktion yon Essigsaure, die Phcnole zur Herst. yon Iditol, Bakelit, Carbolit u. syn- 
thet. Gerbmitteln. Das Pech kann fiir StraBenbauzwecke yerwendet w'erden. (Chem. 
Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 4. 849—57. 1931.) S c h o nFELD.

J. H. Steinkamp, Das Problem der Schwefelwasserstoffreinigung von Gas mit Eisen- 
erde. Ausfiihrliche Besprechung der Dissertation yon Ch . G. MlLBOURNE mit be- 
sonderer Beriicksichtigung der Feuchtigskeitsbedingungen auf die H2S-Absorption. 
Literaturangaben. (Het Gas 52. 182—88. 1/5. 1932. Haarlem.) S c h u s t e r .

H. A. J. Pieters, Naphihalinauswaschung aus Gas mit Hilfe von Fliissigkeiten. 
Gasóle, yerschiedene Teerólfraktionen, Tetralin, Xylol u. sogenanntes Antinaphthalin 
wurden bei Tempp. zwischen 20 u. 100° bzgl. ihrer Waschwrkg. auf ein bei 20° mit 
Naphthalin gesiitt. Gas untersucht u. ihr Verdampfungsverlust bei Zimmertemp. fest- 
gestellt. Es zeigte sich, daB die Auswaschung bei jenen Fil., dereń Kp. unter dem 
des Naphthalins liegt, durch Temp.-Erhóhung begiinstigt w'ird; doeh ist es notwendig, 
bei hohen Waschtempp. das Gas nachher stark zu kiililen, um Verdampfungsverluste 
des Waschmittels zu yermeiden. Bei hochsd. Losungsmm. sinkt die Naphthalinaus- 
waschung mit steigender Temp. (Het Gas 52. 202—04. 15/5. 1932.) SCHUSTER.

E. Czakó, Uber teercarburiertes Wassergas und das Frankfurter Carburierverfaliren 
nach Dipl.-Ing. Schumacher D.R.P. Nach Beschreibung der bisherigen Betriebsweisen 
zur Gewinnung von ólcarburiertem Wassergas wird das Frankfurter Verf. geschildert, 
dessen Hauptmerkmale ein koksgefullter Doppelschachtgenerator u. die Einfiihrung 
des mit Dampf innigst gemischten, fein zerstaubten Carburiermittels an der t)ber- 
gangszone zwischen Unter- u. Oberschacht in dic h. Brennstoffschicht sind. Vers.- 
Ergebnisse mit Braun- u. Steinkohlenteeren u. Teerólen. Bzl.-Bldg. bei der Teer- 
carburierung. Steinlcohlenschwelteer ais Carburiermittel. Beschreibung der Anlage 
im Gaswerk Frankfurt a. M.-West. Ergebnisse des Dauerbetriebes mit Braunkohlen- 
schwelteer. Warmebilanz des Verf. Beschaffenheit des Gases u. seine Verwendung ais 
Zusatz zum Stadtgas. (Gas- u. Wasserfach 75. 445—53. 473—80. 4/6. 1932. Frank
furt a. M.) S c h u s t e r .
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W. M. D. Bryant, Berichłigung. Zu der O. 1931. II. 3289 ref. Arbeit iiber das 
Wassergasgleichgewicht. (Ind. engin. Chem. 23. 1309. 1931. Wilmington, Dela
ware.) S c h u s t e r .

A. Sauermann, Vergleichende Verbrennungs- und Verdampfungsversuche mit dem 
Restgas der Ammoniaksyntliese, Kokereigas und Mischgas. Verdampfungsverss. an einem 
Zweiflammrohrkessel ergaben liolie Kesselleistungen u. gute Wrkg.-Grade bei yoll- 
standiger Verbrennung. Wegen der geringeren Ziindgeschwindigkeit des Restgases 
muB die Ziindung durch h. Flachen sichergestellt werden. Gute Eignung yon B u s c h - 
MANN-Brennern fiir alle benutzten Gasarten. (Gliickauf 68. 425—29. 7/5. 1932. 
Essen.) SCHUSTER.

T. W. Legatski, Die Warmeausdehnung von handelsublichen verfliissigten Nalur- 
gasen. An Hand einer Versuchsapparatur u. tabellar. wiedergegebenem Zahlenmaterial 
bespricht Vf. die Expansionswarme von yerfliissigten Gasen. Bei relatiy einfachen 
Mischungen ist aus den Tabellen zu erśehen, daB zwisehen der Zus. u. den durchschnitt- 
lichen physikal. Eigg. enge Beziehungen bestehen. (Vgl. auch C. 1932. I. 3017.) (Oil 
Gas Journ. 30. Nr. 49. 34. 51. 21/4. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Friedrich Hesemann, Das deutsche Erdol. C hem .-techn. zur E rdoltagung der 
D e u t s c h e n  Ge o l o g is c h e n  Ge s e l l s c h a f t  in H annoyer yom  5—7. Mai 1932. 
(Chem. Fabrik 5. 178—79. 25/5. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Charles Merrick Nevin, Die Durchlassigkeit, ihre Messung und Wert. Vf. be- 
spriclit den Unterschied zwisehen Durchlassigkeit u. Porositat u. begriindet diese 
Notwendigkeit. Unterss. iiber dio Durchlassigkeit werden besproehen u. Standard- 
methoden yorgeschlagen. Die Bedeutung fiir die Olindustrie, genaue Werte fiir die 
Durchlassigkeit zu besitzen, wird an Hand yon Beispielen gezeigt. (Buli. Amer. Assoc. 
Petroleum Geologists 16. 373—84. April 1932.) K. O. Mu l l e r .

H. I. Waterman, A. J. Tulleners und W. C. Webber, Chemie des Erddls. 
Das Cracken von KW-stoffen in der Dampfphase sowie das Cracken von Naturgasen, 
die Polymerisation u. die Hochdruckhydrierung sowie die analyt. Methoden werden in 
Form eines Fortschrittsberichtes fiir das Jahr 1931 an Hand zahlreicher Literatur 
wiedergegeben. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 18. 429—38. Mai 1932.) K.O.Mij.

K. Kellermann und A. Bock, Weilere Beitrdge zur Aufbereilung von Olsanden. 
Aus atomtheoret. Vorstellungen schlieBen Vff., daB die gesatt. KW-stoffe leichter 
fliichtig sind ais die ungesatt. Bei den letzteren besteht die Moglichkeit der Assoziation, 
die eine Verringerung des Dampfdruckes der FI. zur Folgę hat. Ungesatt. KW-stoffe 
werden also einen steigenden Bruchteil der hoher sd. Fraktionen ausmachen. In der 
Br- u. J-Zahl findet sich dio Bestatigung diesel- Theorie. Friihere Verss. zeigten, da!3 
anorgan. Zusatze gut auf die mittleren u. hoheren Fraktionen ansprachen, wahrend 
die Wrkg. auf die niedrig sd. nur gering war. Vff. finden nun in ihren Unterss. das 
Umgekehrte. Die Beeinflussung der Grenzflachenspannung durch die beigemengten u. 
in beiden Phasen yerteilten Alkohole, ist besonders groB bei den leichten Fraktionen. 
Die starkę Herabsetzung der Grenzflachenspannung ermoglicht die Bldg. yon sehr 
kleinen Tropfen, infolgedessen kann das 01 aus sehr engen Capillaren austreten. Da- 
durch erklart sich dio Abtrennung des Ols yon sehr feinen Sanden u. aus Olkreide. 
Vff. bestatigen diese Theorie durch Verss. In einem Glaszylinder, dessen Boden yon 
einem Sieb gebildet wird, war iiber einer dunnen Schicht NaHC03 der aufzubereitende 
Olsand aufgeschichtet. In einem W.-Bad wurde der Zylinder langsam auf 75° erwarmt. 
Durch ein seitliches Zufiihrungsrohr wurde dami wahrend des Erwarmens eine wss. 
Lsg. yon CH3OH oder C2H5OH durch das Bodensieb eingefiihrt. Die Entolung des 
Sandes setzte bereits bei 40° ein, also noch vor Beginn der Zers. des XaHC03 (etwa 50°). 
Bei Temp.-Steigerung bis 75° nahm die Zers. von NaHC03 auch zu u. die aufsteigenden 
C02-Blaschen steigerten durch dio mechan. Durchriihrung die Rk.-Geschwindigkeit. 
Je nach der Konz. der Alkohollsg. yollzog sich die Entolung (97°/0) in 4—9 Min. Ohne 
Alkoholzusatz betrug die Entolungsdauer 2 Stdn. Bei sehr feinen Sanden u. Olkreide 
ist das noue Verf. besonders angebracht. Aus don Unterss. ist auch ein Zusammen- 
hang zwisehen Grenzflachenspannung u. Losliclikeit zu erkennen, woran Vff. Be- 
trachtungen iiber Tropfenbldg.,'Emulsionsbldg. u. Loslichkeit knupfen. (Petroleum 28. 
Nr. 20. 1—20. 18/5. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Evert Norlin, Ol oder Benzin. Vortrag iiber das Erdol u. seine Verarbeitung, be
sonders iiber die Crackverff. von B u r t o n  u . D u b b s . (Teknisk Tidskr. 62. 201—05. 
211—15. 14/5. 1932.) J. S c h m id t .
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Gustav Egloff, Badona L. Levinson und Margaret Herrman, Die Entwićklung 
des Crackens 1930—1931. Fortschrittsbericht mit genauem Literaturnachweis iiber 
das Cracken in fl. Phase, in der Dampfphase, das Cracken im elektr. Flammbogen u. 
das Cracken mit gleichzeitiger Oxydation. Dic Aufarbeitung der Crackprodd., die 
Raffination nach den verscliiedensten Verff„ Redcst., Stabilisatoren u. Neben- u. 
Abfallprodd. werden cingehend geschildert. Zum SchluB geben Vff. einen t)berblick 
iiber Crackanlagen, Crackapp. u. Korrosionsproblem. (Journ. Inst. Petroleum Techno- 
logists 18. 282—313. April 1932.) K. O. Mu l l e r .

Gustav Egloff und E. F. Nelson, Cracken von spezifisch leichtem Kełtleman-hill- 
Robol ergibt Ausbeuten von Benzin mit lioher Octanzahl. Vff. finden, daB ein einmaliger 
CrackprozeB yon Kettleman-Rohól eine direkte Ausbeute yon 74,3%  378° F Endpunkt- 
benzin mit der Octanzahl 75 liefert, wahrend die Mischung von straight-run Bzn. mit 
Crackbenzin nur zusammen 73,6%  Ausbeute mit einer Octanzahl von 72 ergeben. 
Der einmalige ProzeB liefert bessere Ergebnisse ais Toppen, Crackcn u. Mischen, also 
3 Prozesse. (Oil Gas Journ. 30 . Nr. 46. 75. 31/3. 1932.) Iv. O. Mu l l e r .

M. R. Fenske, Fraktionierung von pennsyhanischem straight-run Benzin. Vf. 
lei te t Gleichungcn u. Beziehungen fiir die Trennung von komplexen Gemischcn ab u. 
findet sie brauchbarer ais die gewohnliehen schrittweisen Methoden zur Berechnung 
der Einsatzplatten in Fraktionierkolonnen. Ableitung der Berechnung fiir die geringste 
Plattenzahl u. das geringste RuekfluBverhaltnis im Original. Vf. stellt Beziehungen 
auf, aus denen heryorgeht, daB die Trennung von komplexen Gemischen wie die 
Trennung eines einfachen biniiren Gemisches von Schliisselkomponentcn durchgefiihrt 
werden kann. Fraktionierkolonnen, die unter Benutzung der entwickclten Gleichungen 
gebaut wurden, erwiesen sich bei der Trennung yon pennsylyan. Bzn. ais sehr wirksam. 
(Ind. engin. Chem. 24 . 482—85. Mai 1932.) K. O. Mu l l e r .

Benjamin T. Brooks, Amerikanisclie Raffinationstechnologie. (Vgl. C. 1932. I. 
1739.) Fortschrittsbericht iiber die in den letzten Jahren geleistetcn Arbciten auf dem 
Gebiet der Raffination von Gasen, Benzinen, Schmicrólen, sowie der Saureregeneration. 
Ausfuhrlicher Literaturnachweis im Orisinal. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 18. 
260—68. April 1932.) “ K. O. Mu l l e r .

S. Piłat, Raffination in Europa. Vf. bespricht die Anpassung der europaischcn  
R affinationsm cthoden an am erikan. Vorbilder. Besonders beriicksichtigt wird das 
Aktiykohlcycrf. der L u r g i ,  die U m w andlung von gasform igen K W -stoffen  in fl. K W - 
stoffe nach dem  FlSCHER-Verf., das Chlorierungsverf. von M ethan der G aliziSCH EN  
K a r p a t h e n  A .-G ., die Róhrenkesselanlage der B  r  u  n  N - K  o  n  IG S FE Li) E R M a s c h in e n -  
FABRIK, die H ochvakuum dest.-A nlage fiir Schm ierol der F . H e c k j ia n n  A .-G ., die  
H ydrierungsanlage der I. G. FARBENINDUSTRIE in Leuna, das C a r b u r o l -  u . B lu j i -  
NER-Crackverf. Zahlreiche Literaturangabcn im  Original. (Journ. Inst. Petroleum  
Technologists 18. 273— 81. April 1932.) K . O. M u l l e r .

0. E. Spearing, Raffination in Asien. Die Nachfrage nach klopffesten Kraft- 
stoffen zwang dic Raffinerien zur Modernisierung. Vf. schildert die Fortschritte, die 
auf diesem Gebiet in den letżten Jahren erreieht wurden. (Journ. Inst. Petroleum 
Technologists 18. 269—72. April 1932.) K. O. Mu l l e r .

F. H. Garner, Gasole, Diesel-Kraftstoffe und Brennole. Fortschrittsbericht fiir 
die Jahre 1930—1931. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 18. 376—82. Mai 
1932.) K . O. Mu l l e r .

-Walter A. Woodraw, Gasol und Schwerbenzin. Fortschrittsbericht mit zahlreicher
Literatur iiber die Eigg. u. chem. Zus. sowie die Entw. der Raffinationstechnik 1930/31 
fiir Gasóle u. Sehwerbenzinc. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 18. 357—61. 
Mai 1932.) K . O. Mu l l e r .

E. A. Evans, Schmiermittel. Fortschrittsbericht fur das Jahr 1930—1931 mit 
genauem Literaturnachweis. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 18. 362—75. 
Mai 1932.) K . o . M u l l e r .

M. Bourdiol, Die Viscositat von Olen bei tiefen Temperaturen. Beitrag zum Studium 
des Erstarrens vcni Mineralolen und von Ricinusól. Vf. miBt mit einem selbst gebauten 
u. geeichten Viscosimeter die Viscositat von Mineralolen (bekannte Handelsmarken) 
u. von Ricinusól bei tiefen Tempp. u. gibt Berechnung u. Vergleichsresultate an. Sodann 
untersucht er das Erstarren dieser Schmiermittel u. besonders die eigenartigen Er- 
scheinungen, die beim Erstarren u. Aufbauen sowie Wiedererstarren yon Ricinusól 
eintreten u. zicht Schliisse fiir die Verwendung yon Ricinusól ais Schmiermittel fiir 
Flugzeugmotore. (Buli. Sciences pharmacol. 39. 76—86. Febr. 1932.) K. O. Mu l l e r .
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C. T. Doman, Ole mit niedrigcr Viscosildt besitzen bessere Schmiereigenschaften. 
Die H. H. F r a n k l in  Ma n u f a c t u r in g  Co. fiihrte auf dem Versuchsstand Unterss. 
durch, die ergaben, daB bei riehtiger Wahl von niedrig viscosen Schmicrólcn die Motoren- 
temp. sinkt, Reibungsverluste vermieden werden u. bessere Kraftausnutzung eintritt. 
Besonders im Winter zeichnen sieh die niedrig viscosen Ole dureh das leichtere Start- 
vermógen besonders aus. Versuchsergebnisse, die tabellar. zusammengestellt sind, 
im Original. (Oil Gas Journ. 30. N r. 46. 95. 31/3. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Piet Hein, Experimentelle Untersuchung der Grenzbedingungen fliissiger Reibung im 
oscillierend belasteten Gleitlager. Vf. untersueht mit yerschiedenen Schmierdlen die 
Reibung im oscillierend belasteten Gleitlager zunachst durch oscillograph. Widerstands- 
messung, sodann durch Best. der Grenze der reinfl. Reibung bei Yariation von Dreh- 
zahl, Viscositat (Olsorte) u. Last. Mit abnehmender Grenzdrehzahl steigt die not- 
wendige Olzufuhr zunachst sehr allmahlich, dann sehr rasch an. SchlieBlich gestatten 
selbst sehr groBe Ólmengen nur noch ein unwesentliches Absenken der Grenzdrehzahl. 
Auch im oscillierend belasteten Lager bleibt der gleiche Betriebszustand erhalten, 
wenn die Belastung sich proportional dem Prod. aus Drehgeschwindigkeit u. Yiscositat 
andert. Es ergibt sich im ganzen, daB reine hydrodynam. Reibung auch im oscillierend 
belasteten Lager móglich u. meist einfach zu erreichen ist; sie tritt erst bei Uberschreitung 
der Grenzdrehzahl ein. Es werden auch Verss. uber den EinfluB verschiedener Schmier- 
nuten u. Yerss. mit ovalemLager, also extrem groBemLagerspiel mitgeteilt. (Petroleum 
28. Nr. 19. 1—14. 11/5. 1932. Karlsruhe u. Berlin.) R. K. Mu l l e r .

H. Brillie, Die rationelle Schmierung, Erfahrung und Technik. An Hand von 
Gleichungen, Tabellen, mathemat. Berechnungen u. Zeichnungen gibt Vf. einen Uber- 
blick iiber den Stand der modernen rationellen Schmierung an Dampfmaschinen, 
Dieselmotoren usw. — Die Bldg. u. Erhaltung des Sclimierfilms wird eingehend be
sprochen. Die Kraftersparnis durch rationelle Schmierung wird an rechner. ermittelten 
Beispielen gezeigt. (Science et Ind. 16. 139—50. April 1932.) K. O. Mu l l e r .

Curt Ehlers, Uber die Untersuchung von Automobilschmierolen. (Vgl. C. 1932. I. 
772.) Gegeniiber den Einwanden von L e v i  (C. 1932. I. 3368) stellt Vf. fest, daB 
seiner Methode die Erkenntnis zugrundeliegt, daB RuB u. Olkohle die schadlichen 
Bestandteile in gebrauchten Autoolen darstellen. Die durch die Teerzahl aus Mineralól 
erhaltenen Bestandteile konnen nicht mit den aus compoundierten Olen abgeschiedenen 
Fettsauren yerglichen werden. Vf. teilt Unters.-Ergebnisso an einigen Olen mit, die 
die Moglichkeit der Klassifizierung der Ole nach der Oxydationsmethode zeigen. (Pe
troleum 28. Nr. 19. Motorenbetrieb u. Maschinenschmier. 5. 2—4. 11/5. 1932. 
Hamburg.) R. K. Mu l l e r .

Earl Petty, Festes Einspritzen — ein Ausblick in die zukiinftige Entwicklung von
31 olor kraftśtoff en. Vf. bespricht die Vorteilo des Zerstaubens einer abgemessenen 
Kraftstoffmenge in Luft, die evtl. vorerhitzt sein kann, u. Einbringen dieses homogenen 
Gemisches in den Zylinder. Im Gegensatz zum ublichen Vergasersystem erreicht Vf. 
eine 10—15% bessere Kraftausnutzung des Kraftstoffes. An Hand von Verss. u. Bildern 
beschreibt Vf. die Arbeitsweise. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer 11. 277 
bis 280. April 1932.) K. O. Mu l l e r .

B. Karpiński, Dichte der Gemische von Athylalkohol mit Erdoldestillationsprodukten. 
(Vgl. ęw iĘ T O SŁ A W SK I, C. 1930. II. 2724.) Es wurde die D. der Gemische von absol. 
A. mit Leicht-, Mittel- u. Schwerbenzin u. Leuchtpetroleum untersueht. In samtlichen 
Fallen wurde eine negative Abweichung von der Additivitatsregel beobachtet, 
d. h. die DD. der Gemische waren kleiner ais die berechneten. Die groBten Differenzen 
zeigten Gemische mit 40—60% A., die kleinsten die Gemische mit 90% A. Die Ab- 
weichungen von der Additivitat nehmen im iibrigen ab mit zunehmender D. der Erdól- 
fraktion. (Przemyśl Chemiczny 16. 1—4. 1932. Warschau, Chem. Forschungs- 
Inst.) SCHONFELD.

Frank A. Howard, Der Hydrierprozeft lóst das Problem der Flugzeugkraftstoffe. 
Das Hydrierverf. eignet sich, um einen in engen Grenzen sd. Kraftśtoff fiir Flugzeug- 
motore herzustellen. Dieser „feuersichere“ Kraftśtoff springt aber schlecht an u. der 
Motor muB mit geringen Mengen Leichtbenzin erst angeworfen werden. — Beschreibung 
des Hydrierverf. im Original. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 46. 90. 167. 31/3.1932.) K. O. Mu.

A. E. Beet, Selen ais Katalysator bei der Stickstoffbestimmung in Kohlen. Diese 
Modifikation der KjELDAHL-Methode hat, wie an Hand von Tabellen gezeigt wird, 
nach folgender Vorschrift gute Resultate gegeben: Bei tunlichst raschem Erhitzen 
von 1 g Kohle mit 1 g einer Katalysator m i s c h u n g  aus 0,5 g HgO u. 0,5 g Se,
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Zusatz von 10 g Iv2S 0 4 u. 30 ccm H2S04 wurde (bei einem N2-Geh. der Kohle von
1,61%) nach 1,3 Stdn. ein genaues Resultat erreicht. Sehr langes (aber unnótiges) 
Erhitzen bedingt NH3-Verluste. (Fuel 11. 196—99. Mai 1932. Sheffield University, 
Departm. of Fuel Technology.) N a p h t a l i .

H. A. J. Pieters und G. Smeets, Vergleićhende Erweichungs- und Schmelzpunkts- 
bestimmungen ton Steinkohlenasclien. Vergleieh der Methode von B u n t e  u . B a u m  
fiir 40% Einsinkung mit der Schiffchen- u. der Kegelmethode in oxydierender At- 
mosphare. Wahrend die beiden F.F. gut ubereinstimmten, konnte zwischen dem F. u. 
einem bestimmten Punkt der Erweicliungskurvc kein Zusammenhang festgestellt 
werden. Hinweis auf die Fehlerąucllen u. Nachteile der Erweichungsmethode. Ver- 
gleich der Kegel-F.F. in oxydierender u. reduzierender Atmosphare ergab fiir letztere 
um 0—80° niedrigere Werte. Durch Einleiten von Steinkohlengas wahrend der F.-Best. 
konnte der Unterschied yerstarkt werden. Proben mit hohem Eisengeh. waren be- 
sonders stark abhangig von dor Art der Atmosphare. (Het Gas 52. 171—72. 1/5.

Rudolf Vogel, Beschreibung einer terbesserten Anordnung der Bochumer Ticgel- 
probe. DRP. a. Ausfiihrung der Verkokung in einer Sehutzhiille gegen Luftzug. Auf- 
setzen eines Schornsteines aus Quarzrohr auf die Offnung des Tiegeldeckels zwecks 
genauer Beobachtung des Verkokungsendes. Schutzrohr mit Beobachtungsfenster um 
gesamte Apparatur. Unters. des Einflusscs der gleichmiiBigen Kohlenlagerung. Red. 
der Fehlergrenze durch obige MaBnahmcn von 0,5 auf 0,2% . (Gas- u. Wasserfach 
75. 322— 23. 23/4. 1932. Darmstadt.) S c h u s t e r .

A. Plonskier, Schwefelbestimmung im Erdol. Da die Methode der Yerbrennung 
von Erdol in der Lampe, die auf Verdiinnung mit S-freien Lósungsmm. beruht, erlieb- 
liche Fehlerąuellon enthalt, schliigt Vf. vor, Erdol in der Pigeonlampe (Cahier des 
charges communes [belges] pour la fourniture des essences de petrole 18. N o t .  1926) 
im O^-Strom (2—3 Blasen in 1 Min.) zu verbrennen. Die Anordnung des App. wird 
beschrieben. Der 3 Stdn. dauemde Vers. bedarf standiger Aufsicht (Dochtregulierung) 
u. Kontrolle des Gewichtes des mitverbrannten Dochtes, naeh dem Auswaschen u. 
Trocknen, liefert aber dann genaue Resultatc. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 14. 
154— 56. 15/4. 1932.) N a p h t a l i .

J. A. C. Yule, Peroxyde und Gum im Benzin. (Vgl. C. 1932. I. 1467.). Es wird 
festgestellt, daB Eisenthiocyanat schon friiher von Mie d l e t o n  u . H y m a s  (C. 1928.
I. 2635) zur Best. von Peroxyden in Athern benutzt wurde, u. daB diese daher die 
Prioritat in dor Entw. der Methode besitzen. (Ind. engin. Chem. 24. 590. Mai 
1932.) _ _ K . O. Mu l l e r .

Walter J. Podbiełniak, Neue Fortschritle in der Ldboratoriumskontrolle fiir die 
Raffination und Naturbenzinherslellung. Vf. hat 2 normierte Fraktionierapparatc 
konstruiert, mit denen im Laboratorium schnell u. sicher Gasproben u. Leichtbenzine 
analysiert werden konnen. Die Fraktionierkolonne fiir hohe Tempp. ermoglicht Erdole 
entweder auf ilire KW-stoffe oder durch genaue Fraktionierung bis 500° F Rucklauf- 
temp. u. wenigen mm Quecksilberdruck zu analysiercn. Bild, Arbeitsweise u. Analysen- 
daten im Original. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 46. 68— 69. 119. 31/3. 1932.) K. O. Mii.

J. C. Vlugter, H. I. Waterman und H. A. van Westen, Yerbesserte Metlioden 
zur Untersuchung von Mineralólen, insbesoudere der hochsiedenden Bestandteile. Paraffine, 
Olefine, Naphthene u. Aromaten zeigen bei gleichem Mol.-Gew. verschiedene spezif. 
Refraktion, so daB es móglich ist, aus dieser bei Kenntnis des Mol.-Gew. auf den 
chem. Charakter des Óles zu schlieBen. Zwischen dem Anilinpunkt von Paraffin- 
Naphthengemischen u. der spezif. Refraktion wird ein funktioneller Zusammenhang 
nachgewiesen. (Chem. Weekbl. 29. 226—32. 9/4. 1932. Delft.) S c h u s t e r .

F. Schwarz, Eine mikroskopische Untersuchung ton Destillaten mineralischer Ole. 
Vf. miBt den Randwinkel u. die Schichtdicke von Mineralólen u. gibt genaue Arbeits
weise an. Mit Hilfe des Mikroskops ist die Best. der Schichtdicke (des Sehmierfilms) 
an Mineralólen u. schweren Destst. bei Tempp. bis etwa 280° móglich. Es laBt sich 
dadurch eine Konstantę fiir den Schmierwert bestimmen, die vom Randwinkel (Ober- 
flachenspannung) u. Viscositat abhangt. Aus dem Verlauf der Kurven (vgl. Original) 
kann auf den Schmierwert in einem bestimmten Temp.-Abstand, auf Paraffingeh., 
aus Gasentw. u. vielleicht auf Bldg. hochmolekularer, polymerer Verbb. geschlossen 
werden. (Berg- u. huttenmann. Jahrb. montanist. Hochschule Leoben 80. 19—23. 
1 5 /3 .1932 .) K. O. Mu l l e r .

K. O. Muller, Die Bestimmung ton Asphalt und festen Fremdstoffen in Olen. An

1932.) S c h u s t e r .
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Hand yon Verss. zeigfc Vf., daB dio von Wooc: u. GlVAUDON (vgl. C. 1931. I. 2419) 
yorgeschlagene Filtermethode von Asphalfcen iiber mit Glaspulver abgedeckte Jenenser 
Glasfiltertiegel sich besonders gut eignet, urn selbst die allerfeinsten Ndd. u. Ver- 
unreinigungen quantitativ zuriickzuhalten. Arbeitsweise u. Vers.-Ergebnisse im 
Original. (Erdól u. Teer 8. 235—37. 25/5. 1932.) K . O. MULLER.

Ubbelohde, Ankundigung einer internationalen Vergleichstabelle fiir alle technisclien 
Ohiscosimeter. (Umrechnungstabellen fiir E n g l e r -, B e d w o o d -, SAYBOLT-Viscosi- 
meter. Diagramme zur Best. der Viscositaten bei yerscliiedenen Tempp. auf Grund 
der Formel von AVa l t h e r .) (Angew. Chem. 45. 210. 5/3. 1932.) P a n g r it z .

G. H. B. Davis, M. Lapeyrouse und E. W. Dean, Die Verwendung des Viscosilats- 
indezes, urn Schmierprobleme zu losen. Vff. geben Beispiele, um an Hand von Dia- 
grammen, Kurven u. Tabellen Schmieróle nach ihrem Viseositatsindex zu klassifizieren 
u. finden, daB eine direkte Beziehung besteht zwischen 1. dem Stocken bei k. Wetter 
u. 2. dem Olverbrauch im Motor u. dem Viseositatsindex eines Óles. Ableitungen, 
Kurven u. Tabellen im Original. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 46. 92 — 93. 31/3.
1932.) K. O. Mu l l e r .

F. R. Staley, Raf finał ionsdurchfiik rung und Methode zur Bestimmung der Octan-
zahl. Beschreibung u. Bild des C. F. R.-Motors zur Best. der Oetanzahl. (Petroleum 
Engincer 3. Nr. 4. 17—18. Jan. 1932.) K. O. Mu l l e r .

G. H. Clay, Laboratoriuinsbewertungsmethode von Roholen, um die Oetanzahl von
Benzinen zu bestimmen. Vf. stellte fest, daB der %-Geh. an straight-run Bzn. kein 
Kriterium fiir Bohole mehr ist, sondern daB die Oetanzahl der Gesamtausbeute eines 
gegebenen Bohóles den ausschlaggebenden Faktor darstellt. E r schlagt eine fraktionierte 
Dest. von 800 ccm Rohól in einemlOOO cem-Claissenkolben vor, bei der alle 21/2°/0 
die Tempp. abgelesen u. bei allen 5% die D.20 bestimmt werden. An Hand von Ver- 
gleiehsdest. aller bekannten amerikan. Bohole (Wortham, Musken, Cushing, Bock- 
Creek, Garber, Smackover) u. tabellar. Auswertung der Resultate stellt er eine Be- 
wertungsliste auf, nach der mit geniigender Genauigkeit die Octanwerte fiir das zu 
destillierende Bohól bestimmt werden kónnen. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 46. 70. 123. 
31/3. 1932.) K. O. Mu l l e r .

S. F. Birch und W. D. Scott, Identifizierung von Diolefinen in den niedrigen 
Fraktionen der in der Dampfphase gecracklen Benzine. ' KW-stoffe mit konjugierten 
Doppelbindungen geben mit Maleinsaureanhydrid RingsehluB, der sich in Benzollsg. 
in der Kalte quantitatiy yollzieht (vgl. D ie l s  u. A l d e r , C. 1928. I. 1186; 1929. II. 
2453). Vff. benutzen dieses Verf. zur quantitativen Ermittlung der Diolefine in Bzn.- 
Fraktionen. Die uber 4° gehende Fraktion, in der die Diolefine angereichert sind, 
wird mit CaCl2 getroeknet, in Eis gekiihlt u. mit mehreren Gramm gepulvertem Malein- 
saureanhydrid versetzt. Beim Schiitteln lóst sich das Anhydrid auf u. Cyclopentadien- 
deriw . krystallisieren ans, die ais cis-Endomethj'len-3,6-tetrahydroplithalsaureanhydrid 
identifiziert wurden. Krystalle aus Petrolather, F. 164°. Piperylen- u. Butadien- 
KW-stoffc geben mit Maleinsaurcanhj-drid ebenfalls krystalline Deriw. mit festem F. 
(Ind. engin. Chem. 24. 49—50. Jan. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Wilhelm Kleisser, Berlin, Verfalircn zum Vergasen fester, fluchtige Bestandteile 
enthaltender Brennstoffe, die schiehtweise in den Erzeugersehacht eingebracht u. jeweils 
Tor dem Nachfullen einer neuen Schieht durch Hochtemperaturyerkokung entgast 
werden, dad. gek., daB das schiehtweise Einbringen des Brennstoffes unter natiirlichem 
Bóschungswinkel erfolgt u. jede Brennstoffschiclit zur schnellen Entgasung von der 
gleichzeitig ais Warmespeieher dienenden Erzeugerdecke durch Warmestrahlung be- 
lieizt wird, wobei das Hochheizen der Erzeugerdecke vor dem Einfiillen von neuem 
Brennstoff durch Einfiihrung yon Zweitwind iiber der obersten Brennstoffschiclit be- 
schleunigt werden kann. (D. R. P. 549 213 KI. 24e yom 24/11. 1925, ausg. 25/4.
1932.) D e r s i n .

Werschen-WeLBenfelser Braunkohlen-Akt.-Ges., Halle a. S., Verfahren zum 
kontinuierlichen Betrieb von Reichgaserzeugem. Verf. zum Austragen von gliihendem 
Koks aus dem Feuerraum in den Entgasungsraum von Beichgaserzeugern, die mit Glut 
ais Warmetrager arbeiten, dad. gek., daB der Durchsatz der gliihenden M. durch den 
yerbindenden Baum in der Weise geregelt wird, daB standig abdichtende, sich jeweils 
erneuernde Glutsehicht diesen Baum yerschlieBt u. ais Mengenausgleichpuffer zwischen 
Feuerraum u. Entgasungsraum wirkt. (D. R. P. 549 554 KI. 26a yom 24/9. 1929, 
ausg. 29/4. 1932.) ~ " D e r s i n .
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Fritz Hofmann, Manfred Dunkel, Michael Otto und Myron Heyn, Breslau, 
Verfahren zum Reinigen ton Kohlenwasserstoffólcn, dad. gek., daB dio Ole mit Beryllium- 
halogeniden, Borhalogeniden oder den wasserfreien Halogonid.cn des Wisinuts gegebenen- 
falls in der Warnio bohandelt werden. — Dio genannten Stoffe bcwirkon oino Poly- 
merisation der ungesatt. Anteile des Olcs, aber keino Spaltung. Ein Rohbenzol mit 
8,5% Waschverlust wurde z. B. mit 1% BFt yersetzt. Nach Entfernung des Bor- 
fluorids wurde das Bzl. dest. Es hatto nur noch einen Waschyerlust von 0,25%. 
(D. R. P. 550 429 KI. 12r yom 21/7. 1926, ausg. 11/5. 1932.) D e r s i n .

Tellus Akt.-Ges. fiir Bergbau und Hiittenindustrie, Frankfurt a. M., Verfahren 
zur Reinigung ton Rohanthracen dureh Dest. boi Ggw. von Tccról, dad. gek., daB das 
Rohanthracen bei Ggw. einer Steinkohlonteerólfraktion mit einom Kp. zwischen 240 
u. 280° fraktioniert dest. wird. Dureh das sd. Rohanthracen soli Luft geleitet u. der die 
Dampfo der Dostillate fiihrende Luftstrom dureh eine mit Fullkórpern bcschickte 
Kolonne geschickt werden. Man erhalt oin Prod., das nach dcm Waschen mit Solyent- 
naphtha, Zentrifugieren u. Trockncn einen Reingch. von 85—90% bat. (D. R. P. 
550 310 KI. 12o vom 6/5. 1926, ausg. 11/5. 1932.) D e r s i n .

W. C. Holmes and Co., Ltd., Huddorsfiold, Daniel Mayon Henshaw und 
Sidney Grange Watson, Surbiton, Trocknen und Reinigen ton Brennstoffgasen. Be- 
vor die Gase in die Verteilungsanlagen gelangen, werden sio in besonderen App. mit 
fl., hygroskop. oder W. absorbierenden Stoffen behandelt, aus wclchen dauernd oder 
period, das aufgenommene W. entfemt wird. Dio Anlage wird naher beschriebcn. 
(E. P. 366 646 vom 5/12. 1930, ausg. 3/3. 1932.) D r e w s .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: Frederick W. Sperr jr., Pittsburgh, Zwei- 
stufiges Yerfahren zum Enhcassem ton Brennstoffgasen. Das Gas wird mit einer konti- 
nuierlich zirkuliorenden Lsg. einos hygroskop. Salzes, wie CaCl2, gewaschon, so daB 
der gróBte Teil der in dem Gas enthalteneji Feuchtigkcit in die Lsg. ubergeht. Vor 
der Ruckkehr der Lsg. in den Kreislauf wird das aufgenommene W. aus ihr cntfernt. 
Der Rest der Feuchtigkeit wird aus dem Gase mittels fester hygroskop. Stoffe be- 
seitigt. (A. P. 1 855 615 vom 3/11. 1926, ausg. 26/4. 1932.) D r e w s .

Dr. C. Otto & Co. G. m. b. H„ Bochum, Enlfemen ton Te.tr aus Kohlendestilla- 
tionsgasen. Dio aus den Róhren, welche im Innem der Kohlcncharge gebildet sind, 
abgezogenen Dest.-Prodd. werden in iiblicher Weise vom Teer getrennt, wobei nur 
die Teerfraktionen entfernt werden, dereń D. nicht wesentlich geringer ist ais dio des 
W. Die Abtrennung des Teers wird z. B. dureh Einfiihren von Teer in das Gas boi 
oberlialb des Taupunktcs liegenden Tempp. bewirkt. Auch die Anwcndung eines 
starken elektr. Feldes yon gleichmaBigem Potential fiihrt zum Ziel. (E. P. 369 842 
vom 16/7. 1931, ausg. 21/4. 1932. D. Prior. 25/7. 1930.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung ton Acetylen. Cal- 
ciumcarbid wird in einen mit W. beschickten App. eingebracht u. hier mittels einer 
arehimed. Schnecke yorwiirts bewegt, die gleichzeitig die Ruckstiinde austriigt. Das 
entwickelte C2H„ wird vor soinem Austritt dureh einen Kiihler geleitet. (F. P. 719 086 
vom 24/6. 1931,'ausg. 1/2. 1932. E. Prior. 24/6. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton Iłufl und 
Acetylen. Boi der Behandlung dor yerwendeten KW-stoffo im elektr. Lichtbogen wird 
das erhaltone Gasgemisch in zwei Stufen gekuhlt, woboi zuerst der RuB abgeschieden 
wird. (F. P. 721877 vom 22/8. 1931, ausg. 9/3. 1932. D . Prior. 22/9. 1930.) D r e w s .

John Manderson Evans, Berkeley, Aufarbeiten ton Petroleumemulsionen. D io  
Emulsionen werden mit einem Naphthensaureester behandelt. Besonders geeignet sind 
die Sulfonate oder Nitroderiyy. Boi der Verwendung dieser Stoffe wird eine vólligo 
Trennung der Emulsion in ihre Bestandteile bewirkt. (A. P. 1856156 vom 19/4. 
1924, ausg. 3/5. 1932.) D r e w s .

Petroleum Rectifying Co. of California, Los Angeles, V. St. A., iibert. von: 
Ford W. Harris, V. St. A., Elektrische Entwdsserung ton Petroleumemulsionen. Dio 
Emulsion wird der Einw. eines hochgespannten elektr. Stromes in einem Behalter 
unterworfen, in dem eine geerdetc Elektrodo fest angeordnet ist, wahrend dio andere 
Elektrode frei aufgehangt u. in Rotation yersetzt wird. Dadurch sollen Kurzsehliisse 
yermieden werden. (A. P. 1838 828 yom 3/8. 1926, ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

Petroleum Rectifying Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Levering 
Lawrason, V. St. A., Elektrische Behandlung ton Petroleum-Wasseremulsionm. Die 
Emulsion wird dureh einen Behalter geleitet, in dem eine feste, geerdete Elektrode 
angebracht ist, wahrend die andere Elektrode daruber frei aufgehangt ist u. dureh eine
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Vorr. in Yibration versetzt werden kann. Durch die Einw. eines hochgespannten elektr. 
Feldes soli dio Emulsion zerstort werden. (A. P. 1 838 847 vom 14/7. 1926, ausg. 29/12.
1931.) D e r s i n .

Petroleum Rectifying Co. of California, Los Angeles, iiberfc. von: Harold 
C. Eddy, V- St. A., Entwasserung von Petroleumemulsionen. Die Emulsion wird der 
Einw. eines hochgespannten elektr. Stromcs in einer Vorr. unterworfen, die aus einem 
Behalter besteht, der im Innern durch eine geerdete trichterformigc Elektrode in zwei 
Halften geteilt wird. t)bcr dieser Elektrode ist dio 2. Elektrode frei aufgehangt. Um 
Sand u. feste Verunreinigungen zu cntfernen, wird dic Emulsion durch eine im unteren 
Teil des App. befindliche diinne NaOH-Lsg. durchgeleitet, ehe sie mit den Elektroden 
in Beriihrung kommt. (A. P. 1838 909 vom 7/8. 1926, ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

Petroleum Rectifying Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Harold 
C. Eddy, V. St. A., Elektrische Entwasserung von Petroleumemulsionen. Zur Behandlung 
dient ein Behalter, der unten eine feste, geerdete Elektrode enthalt, wahrend die zweite 
Elektrode die Form eines Ruhrwerkes besitzt, an dem die Elektrodenplatten senkrecht 
u. beweglich angeordnet sind, so daB bei der Drehung ihre Entfernung zwischen Rtihr- 
werk u. Wand verringert wird. Durch angebrachte Federn wird eine Beriihrung der 
Elektrodenplatten mit der Wand verhindert. Dadurch sollen Rurzschliisse durch das 
abgeschicdene W. vermieden werden. (A. P. 1838 910 vom 9/8. 1926, ausg. 29/12.
1931.) D e r s i n .

Petroleum Rectifying Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Harold
C. Eddy, V. St. A., Elektrische Entwasserung von Pelroleumemulsionen. In einem Be
halter wird die Emulsion durch den Zwisclienraum zwischen 2 isoliert aufgehangten, 
zylindr. Hochspannungselektroden hindurchgefiihrt. Dadurch sollen sich Wasser- 
kiigclchen abseheiden u. zu Boden setzen. (A. P. 1838 911 vom 28/12. 1926, ausg. 
29/12. 1931.) D e r s i n .

Petroleum Rectifying Co. of California, Los Angeles, iibert. von: William 
O. Eddy, V. St. A., Elektrische Entwasserung von Petroleumemulsionen. Die Emulsion 
wird in einen Behalter geleitet, in dem eine zylindr. Elektrode frei aufgehangt ist, inner- 
halb der eine geerdete Elektrode rotiert. Dic Rotation wird durch den AusfluB der 
Emulsion herbeigefiihrt, indem diese Elektrodo ais drehbare Rohrleitung ausgebildet 
ist, aus der die Emulsion ausflieBt. Durch den RuekstoB erfolgt die Drehung. (A. P. 
1838 918 Tom 29/11. 1926, ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

Petroleum Rectifying Co. of California, Los Angeles, iibert. von: William 
O. Eddy, V. St. A., Elektrische Entwasserung von Petroleumemulsionen. Die Emulsion 
soli mit einem pulsierenden elektr. Feld behandelt werden, wobei eino Elektrode die 
Form eines zylindr. Siebes besitzt, u. die andere aus sich drehenden Rohrarmen, aus 
denen die Emulsion ausstrómt, besteht. (A. P. 1 838 919 vom 1/12. 1926, ausg. 29/12.
1931.) D e r s i n .

Petroleum Rectifying Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Harmon
F. Fisher, V. St. A., Entwasserung von Pelroleumemulsion mittels elektrischer Felder. 
Man verspruht die Emulsion mit W. oder einer Salzlsg. iiber eine terrassenfórmige ge
erdete Elektrode, iiber die eine hochspannungfiihrende Elektrode herunterhangt, so 
daB die lierabrieselnden Trópfchen abwechselnd mit den beiden Elektroden in Be
riihrung kommen. Man kann auf die Emulsion aueh nacheinander Felder Yerschieden 
hoher Spannung einwirken lassen, oder die Emulsion iiber eine Elektrode mit platten- 
fórmigen Vorspriingen herunterrieseln lassen. (A. PP. 1838 921 u. 1838 922 vom 
30/8.1926, ausg. 29/12.1931. A. P. 1 838 923 vom 16/9.1926, ausg. 29/12.1931.) D e r s .

Lawrence L. Reeves, V. St. A., iibert. von: Parry Borgstrom, Raffination von 
Petroleumdestillaten. Zur Entfernung von Mercaptanen u. anderen <S-Verbb. behandelt 
man das Ol mit einer Olfraktion, dic organ. Perozyde enthalt, nachdem bereits eine Vor- 
reinigung mit Na-Plumbit oder Fullererde in iiblicher Weise erfolgt ist. (A. P. 1 840 269 
vom 18/3. 1930, ausg. 5/1. 1932.) D e r s i n .

Nikolaus Lebedenko, Berlin-Wilmersdorf, Verfahren zur Raffination von Kolden- 
wasserstoffen. Verf. zur Raffination von fl. KW-stoffen aus Erdol, Scliiefem oder 
Kolile mittels Luft oder sauerstoffhaltigen Gasen u. Chlor, dad. gek., daB die Behandlung 
der KW-stoffe mit einem Gasgemisch, dessen Chlorgeh. unter 2°/0 betragt, u. bei einer 
Behandlungstemp., welche unter 50° gehalten wird, erfolgt. — Vorzugsweise soli in 
Ggw. von W. oder W.-Dampf gearbeitet werden. Das so behandelte Ol soli zwecks 
Entfernung labiler Chlorverbb. mit Kalk oder anderen Alkalien nachbehandelt werden.
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Man kann auch konz. H^SO^ einwirken lassen u. danach neutralisieren u. waschen. 
(D. R. P. 549 551 KI. 23b vom 2/7. 1930, ausg. 7/5. 1932.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung ton Kohlenwasser- 
stoffen. Man behandelt feste u. fl. KW-stoffe in fl. Zustande bei erhóhter Temp. u. 
ynier hohem Druck mit in Ggw. von Fe, das mit Co oder N i oder beiden aktiviert 
ist, unter so milden Bedingungen, daB keine Aufspaltung, sondern eine Entschwcfelung 
u. Absiittigung ungesattigter Anteile erfolgt. Man setzt zu dem Katalysator etwa 
0,25—1% N i oder Co u. hydriert unter 100 at Druck bei Tempp. von 340—400°, z. B. 
Rohparaffin oder Ga sól. (F. P. 717 301 yom 20/5. 1931, ausg. 7/1. 1932. D . Prior. 
30/6. 1930. E. P. 364 655 vom 9/9. 1930, ausg. 4/2.1932.) D e r s i n .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, ubert. von: Marvin L. Chappell, 
V. St. A., Herstellung ton Leichtólen aus Schivefeldioxydextrakten ton Mineralolen. 
Das Ol wird unter Zusatz von AlCl3 erhitzt, wodurch ungesatt. Anteile polymerisicrt 
u. zugleich leichte KW-stoffe gebildet werden, die abdest. werden. Das aus dem Dephleg- 
mator riickflieBende Kondensat u. ein Teil des polymerisierten Oles wird dann der 
Druckwarmespaltung unterworfen. (A. P. 1835 280 vom 16/9. 1926, ausg. 8/12.

Universal Oil Products Co., Chicago, ubert. von: Jacque C. Morrell, V. St. A.,
Raffination ton Crackgasolin. Man behandelt die KW-stoffe zuerst mit H3P04 u. dann 
mit H2SOi . Man kann in der 1. Stufe auch anderc <S'-freie Sauren, wie HN03, IICl, 
Essigsdure, Chloressigsdure, Citronensdure oder Weinsdure oder Gemische dieser mit 
H3P04 anwenden. (A.P. 1853 920 vom 9/12. 1925, ausg. 12/4. 1932.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, ubert. yon: Jacgue C. Morrell, V. St. A., 
Raffination ton Gasolin. Man behandelt die KW-stoffe mit einer Lsg. von S0 2 in / / 2iS'04. 
(A.P. 1853 921 yom 9/12. 1925, ausg. 12/4. 1932.) D e r s in .

Moise Dural, Reinigung ton Benzin. Man setzt dem Benzin Reinigungsmittel 
zu, laBt es absitzen u. filtriert cs durch eine Schicht Filtcrmaterial mit entfarbenden 
Eigg. (F. P. 693 006 vom 29/3. 1930, ausg: 14/11. 1930. F. P. 39 739 vom 9/2. 1931, 
ausg. 11/2. 1932.) D e r s in .

Brassert Tidewater Development Corp., V. St. A., Spaliung ton Petroleum- 
riickstanden. Hochsd. Riickstandsól wird mit einer zur unvollstandigen Verbrennung 
zweeks Aufheizung bestimmten Luftmenge in eine Retorto mit waagerechter Hcrd- 
sohlo eingespritzt u. hicr verkokt, wahrend gleichzeitig durch die Ofensohle noch eino 
Zusatzheizung erfolgt. Die entwickelten Olditmpfe werden mittels h. 02-freier Gase, 
z. B. Raucligas, auf 540—650° zweeks Spaltung erhitzt u. dann plótzlich abgekiihlt, 
um weitere Zerss. zu vermeiden. (F. P. 719 588 vom 1/7.1931, ausg. 8/2. 1932.) D e r s .

Burmah Oil Co. Ltd., Glasgow, Asphaltprodukte am  mit aromatischen Losungs- 
mitteln gewonnenen MineraUHausziigen. Man exfcrahiert das Paraffin aus Mineralolen, 
dereń bis 250° fliichtige Bestandteile vorher abdest. worden sind, mit S02, Anilin, 
Phenol u. dgl. u. fiihrt die groBtenteils fl. Estraktionsprodd. durch Einblasen yon Luft 
in einem Autoklayen bei 200° in Bitumen oder Asphalt iiber, der sich durch hcrvor- 
ragende Plastizitat auszeichnct. (E. P. 362 580 vom 6/10.1930, ausg. 31/12. 1931.)JEng.

Westinghouse Electric & Mfg. Co., Pennsylvania, iibert. von: James G. Ford, 
Wilkinsburg, Pcnnsylvania, Gewinnung ton Isolierólen. Die Ole werden zweeks Ent- 
fernung der schlammbildenden Bestandteile mit 15—50% einer 95—98%ig. H2S04 
etwa ł/2—2 Stdn. behandelt, vom Saureteer angetrennt, neutralisiert, gewaschen u. 
mit einem Absorptionsmittel gereinigt. (A. P. 1 856 700 yom 12/4. 1928, ausg. 3/5.
1932.) R ic h t e r .

Vacuum Oil Co. Inc., New York, iibert. yon: Bertrand W. Story, V. St. A., 
Transformatorenól. Man yersetzt ein geeignetes Petroleumól mit etwa 0,1% Celyl- 
alkohol, C44H33OH, um die Schlammbildung zu yerhindern. (A. P. 1 841 070 vom 31/3.
1926, ausg. 12/1. 1932.) D e r s i n .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Frank A. Apgar, Herstellung ton 
Schmierdlen. Ein festes Paraffin enthaltendes /Sc^micróidestillat wird dest., die Dampfe 
werden unter yermindertem Druck von unter 20 mm Hg mit Fullererde in Beriihrung 
gebracht, wodurch amorphes Paraffin in krystallin. iibergefiihrt wird, u. danach konden
siert. (A.P. 1841271 vom 10/2. 1928, ausg. 12/1. 1932.) D e r s in .

Werschen-Weifienfelser Braunkohlen-Akt.-Ges., Halle, Verfahren zur Ge
winnung ton Schmierólen durch Zerlegung yon inF-sto//gemischen mit Hilfe von 
Lósungsmm., bei welchen die KW-stoffgemische in der Warme in Alkoholen gel. u. 
dann durch Abkuhlen u. Yerdiinnen der Lsg. mit W. zerlegt werden, dad. gek., daB die

1931.) D e r s i n .

XIV. 2. 32
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Lsg. von paraffin- u. asphalthaltigen Erdólriickstanden in einer Fuselólfraktion oder 
einem entspreehenden syntliet. Lósungsm. naeh dem Zusatz von etwa 1/2—5% W. so 
weit abgekiihlt wird, daB sich Paraffin u. Asplialte ais fl. bis starre, nicht krystallisierto 
M. ausschciden, die dariiberstehende Lsg. durch Dekanticren abgetrennt wird, u. aus 
dieser durch Abdestillieren der Alkohole die Schmieróle gewonnen werden. (D. R. P. 
549 451 KI. 23b vom 21/11. 1930, ausg. 28/4. 1932.) D e r s i n .

Standard Oil Co., Whiting, Indiana, iibert. von: Jack Robinson, Wood River, 
Illinois, Verfahren zur Herstellung ron Turbinenschmierólen. Die Schmieróle werden 
nicht stark ausraffiniert, sondern mit einer genau berechneten Menge konz. H2SO.j 
behandelt, so daB die erhaltenen Ole bei langerem Gebrauch in Turbinen widerstands- 
fiihig gegen Oxydation sind u. keine Emulsionen bilden. (A. P. 1855203 vom 30/0. 
1927, ausg. 26/4. 1932.) R ic h t e r .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: James G. Stafford, Whiting, 
Indiana, Reinigung ron Schmierdlen. Die Schmieróle werden bei etwa 500—600° F, 
mit nichtmetall. Absorptionsmitteln, z. B. Fullererde, etwa 2—5 Minuten in Ggw. von 
nichtoxydierenden Gasen, wie H2, C02 oder N2, behandelt. (A. P. 1856 934 vom 
16/6. 1928, ausg. 3/5. 1932.) R ic h t e r .

Samuel Cabot, Boston, Verfahren zur Herstellung von Schmiermittelkompositionen. 
Mineralschmieróle werden mit C-haltigen polymerisierten Olen, wio Asphalt, einem 
Lósungsm., z. B. Petroleum, sowie gegebenenfalls mit einem Antioxygen, wie Anilin,
u. Degras, vermischt. (E. P. 369197 vom 9/10. 1930, ausg. 14/4. 1932.) R ic h t e r .

Richfield Oil Co. of California, V. St. A., iibert. von: John C. Black, Wirt
D. Rial und John R. McConnell, Herstellung eines griin fluorescierenden Schmieroles. 
Man vcrsetzt eine viskose Mineralólfraktion mit einem leicht sd. KW-stoffól, das einen 
griin fluorescierenden Extrakt aus Steinkohlenteer enthalt, z. B. eine Lsg. in Bzl., 
versetzt das Mineralól zur Reinigung gleichzeitig mit Entfarbungston, filtriert diesen 
ab u. dest. dann die leichten KW-stoffe ab. (A. P. 1842 856 vom 18/5. 1927, ausg. 
26/1. 1932.) D e r s i n .

Gray Processes Corp., Newark, iibert. von: Thomas T. Gray, V. St. A., Ent- 
farbung ron Schnierólfraktionen. Man leitet das Ol in Dampfform durch eine Sehicht 
von Entfarbungsmasse, wahrend gleichzeitig etwas fl. Ol der gleichen Zus. durch die 
M. geleitet wird, um die abgesetzten fiirbenden Stoffe zu entfernen. (A. P. 1 839 388 
vom 7/2. 1928, ausg. 5/1. 1932.) D e r s i n .

O. B. Englisch, Chicago, und Charles F. Craig, Los Angeles, iibert. von: Henry
H. Moreton, Santa Monica, California, Reinigungsmittel fiir gebrauchle Ole, bestehend 
aus einer Mischung von gleiehen Teilen Ca-Sulfat bzw. Gips u. Ton, sowie einer Misehung 
von H 2SO,, u. gepulverter Kieselerde. (A. P. 1 851203 vom 8/10. 1928, ausg. 29/3.
1932.) R ic h t e r .

Emile Augustin Barbet und Raphael Malbay, Frankreich, TrocTcene Destillation 
des Holzes. Die Dest. soli in Meiler, die aus Eisen u. transportabel sind, in der Weise 
erfolgen, daB von einem Aspirator Luft durch den Meiler gesaugt wird, worauf das 
abgesaugte Gas-Dampfgemisch einen 2'eerabscheider u. eine Kalkwasche zur Gewinnung 
von Essigsdure durchstrcicht. (F. P. 714190 vom 24/6. 1930, ausg. 9/11. 1931.) D e r s .

Alfred M. Thomsen, San Francisco, Trockene Destillation des Holzes. Die bei 
der Dest. entstehenden Gase werden zuerst bei hoher Temp. mit 10%ig. Essigsaure 
zwecks Abscheidung von Teer u. danach mit einer Lsg. von Na2C03 gewaschen, aus 
der beim Abkuhlen Na-Acetat auskrystallisiert. Die Gase werden nun vollstandig 
kondensiert, wobei Holzalkohol u. Aceton gewonnen werden. (A. P. 1839 277 vom 
19/4. 1927, ausg. 5/1. 1932.) D e r s i n .

Rudolph R. Rosenbaum, Chicago, V. St. A., Motortreibmittel, bestehend aus einem 
leicht sd. Petroleumdestillat mit Zusatz einer Hg-Verb. eines Naphthensaureesters oder 
eines Hg-Naphthenats u. eines Naphthensaureesters, z. B. des Hg-Naphthenats
(C8Hi5C03)• 2 Hg oder des Butylesters C8H 14< ^ (Ij*qC h  . (A. P. 1 841 254 vom 20/7.
1927, ausg. 12/1. 1932.) 4 9 D e r s i n .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Motortreibmittel. Ais
  Antiklopfmittel sollen Metallverbb. von organ. Verbb. der

n i — i allgemeinen nebensteh. Formel, in der X eine OH- oder NH2-
O H II Gruppe darstellt, verwendet werden. Besonders geeignet sind

das Fe- oder Cw-Salz des Oxymethylencamphers oder das Cu-



1932. II. Hxxlv. PnOTOGKAPIIIE. 487

Salz des Aminomethylenacelons, die man in geringen Mengen zusetzt. (F. P . 720 619 
vom 25/7. 1931, ausg. 22/2. 1932. Holi. Prior. 8/8. 1930.) D e r s i n .

William H. Johnsen, Dallas, Texas, Miltel zum Entfernen von Kohleabscheidungen 
in Verbrennungskraftmaschinen, bestehend aus gleiehen Teilen Isopropylatber, Aceton, 
Propylendichlorid, Athylendielilorid u. chloriertem Naphthalin. (A. P. 1 850 881 vom 
3/7. 1930, ausg. 22/3. 1 9 3 2 . ) _________________ M. F. Mu l l e r .

Emil J. Fischer, Untersuchung von Asphalt- und Pechgemengen. Halle: Knapp 1932.
(116 S.) gr. 8° =  Laboratoriumsbiicher f. d. chem. u. rerw andte Industrien. Bd. 31.
nn M. 9.— ; geb. nn M. 10.30.

H. Weittenhiller, Ammoniak- und Benzolgewinnung aus Koksofengasen m it dem Feldwiiseher.
Dusseldorf: Verl. Stalileisen 1932. (13 S.) 4°. M. 1.95.

XXIV. P&otograpMe.
Liippo-Cramer, Schichlreifung. Hóchstdisperse Bromsilbergelatineplatten werden 

durch Behandlung mit KBr einem ReifungsprozeB unterworfen, welcher in einer Korn- 
vergróBerung u. einer mehr ais tausendfachen Empfindlichkeitssteigerung besteht. 
Bei gleicher Einwirkurigszeit steigt die Wrkg. mit der KBr-Konz. Die Reifung wird 
durch Farbstoffe verhindert, ebenso durch Cu-, Zn-, Cd-Salze u. Thoriumnitrat. Bei 
Verwendung von NH4Br erfolgt dio Reifung noch rasclier ais durch eine KBr-Lsg. von 
iiquivalenter Konz. Bei Behandlung hochstdisperser AgCl-Emulsionen mit Chloriden 
tritt ebenfalls eine Reifung ein, doch ist die Empfindlichkeitssteigerung bedeutend 
kleiner. Kornloses AgBr wird auch durch NaCl-Lsg. gereift, wie auch kornloses AgJ 
durch KBr. (Photogr. Industrie 30. 557—60. 1/6. 1932.) F r ie s e k .

C. E. Kenneth Mees, Aufnalimemaierial fiir wissenschaftliche Arbeiten. Aus- 
zugsweise Wiedergabe der C. 1932. I. 1474 referierten Arbeit. (Photogr. Industrie 30. 
512—16. 538—42. 25/5. 1932. Kodak Lab.) F r ie s e r .

— , Die neuen empfindlichen Płałlen. Kurze Bemerkung uber Anwendung u. 
Verarbeitung hochempfindlicher Platten. (Brit. Journ. Pliotography 79. 272— 73. 
6/5 . 1932.) F r ie s e r .

— , Pholographische Entwickler. Unterss. des U. S. Bureau of Standards iiber 
die Verwendbarkeit des Metol-Hydrochinonentwicklers ais Standardentwickler fiir 
sensitometr. Arbeiten. Der EinfluB der Verśinderung der Konz. der Bestandteile auf 
das Gamma, die Schleierdichte u. die Empfindlichkeit wurde untersueht. (Journ. 
Franklin Inst. 213. 565—67. Mai 1932.) F r ie s e r .

H .D . Russell und J. I. Crabtree, Abschwachung von Silberbildem durch Fizier- 
bader. Die durch Fixierbader hervorgerufene Abschwachung steigt stark  mit dem 
Sauregrad des Fixierbades. Bei alkal. Badern wird nur geringe oder gar keine ab- 
sehwiiehende Wrkg. beobachtet. Yff. empfehlen ais giinstig fiir Fixierbader ein pn 
yon 4,0 bis 4,5. Bei hóheren Werten kann bei Hartefixierbadern keine Gerbung erzielte 
werden, wahrend bei niedrigeren Werten die Gefahr einer Abschwachung yorhanden 
ist. Bei sulfitarmen Badern wird die abschwachende Wrkg. durch Luft verstarkt. 
(Science Ind. photograpliiąues [2] 3. 190—98. Mai 1932. Kodak Lab.) F r ie s e r .

Walter Easton jr., Eine verbesserte Grauskala. Vf. beschreibt eine Grauskala 
aus Papier, auf welcher 3 Farbtafeln angebracht sind, um die einzelnen Teilnegative 
leicht identifizieren zu konnen. (Brit. Journ. Photography 79. Nr. 3757. Suppl. 20. 
6/5. 1932.) F r ie s e r .

M. Dubois, Empfindlichkeitsmessungen mit dem Eder-Hechl-Keil. Vf. beschreibt 
das Graukeilsensitometer nach E d e r - H e c h t  u . bespricht seine Anwendung zur Best. 
der Allgemein- u. Farbenempfindlichkeit photograph. Emulsionen an Hand von Bei- 
spielen. (Rev. Franęaise Photographie 13. 113—14. 137—39. 1/5. 1932.) F r i e s e r .

R. Lamarre, Anwendung der Sensiłometrie auf den Brombldruckprozefi. Vf. 
behandelt die Kontrastwiedergabe bei Bromoldruek u. gibt versehiedene prakt. Hinweise 
fiir die Ausubung des Verf. (Rev. Franęaise Photography 13. 129—32. 1/5.
1932.) _________________ F r ie s e r .

Cinema Laboratorys Corp., Brooklyn, New York, iibert. von: Isidor Kitsee
xmd Duff C. Law, Philadelphia, Herstellung von Mehrfarbcnrastem auf Filmen. Eine 
lichtempfindliche Schicht wird unter einem Raster belichtet, worauf hartend ent- 
wickelt wird u. die nicht belichteten Stellen ausgew'aschen werden. Das Ag wird aus 
den geharteten Stellen herausgel. u. diese werden mit einem Farbstoff, wie Safranin,
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in saurer Lsg., eingefarbt. Dann wird die Luft aus den Zwisclienraumen zwischen 
den Farbelementen entfernt, z. B. durch Vakuum, u. diese Zwisclienraume werden in 
der komplementaren Farbę eingefarbt, die in einem Celluloidlosungsm. gel. ist. 
(A. P. 1 775 938 vom 5/3. 1928, ausg. 16/9. 1930.) Gr o t ę .

Bell & Howell Co., Chicago, iibert. von: Albert S. Howell, Chicago, Amerika, 
Kopieren von Linsenrasterfilmen auf ebensolche. Das Bild des Originallinsenrasterfilms 
wird, wie iiblich, dureh das Dreifarbenfilter auf einen Scliirm projiziert, von dem es 
dann mittels Reflexion durch ein entsprechendes Dreifarbenfilter u. Objektiy einer 
Kamera auf den lichtempfindlichon Kopierfilm projiziert wird. Original- u. Kopierfilm 
konnen dabei parallel oder im rechten Winkel zueinander gesclialtet werden. (A. P. 
1853 683 vom 16/11. 1929, ausg. 12/4. 1932.) _ Gr o t ę .

Raycol Ltd., London, ubert. von: Antliony Bernardi, Ósterreich, Wiedergabe. 
von Kinóbildem in moglichst naturgetreuen Farben. Die Teilfarbenbilder desselbcn 
Objekts werden sich deckend auf einen Schirm projiziert, u. zwar ein oder mehrere 
Bilder durch dio entspreehenden Aufnahmefilter u. die anderen Bilder, bzw. das andere 
Bild ohne Filter. Bei zwei Farbenteilbildern wird das orange Teilbild durch ein oranges 
Filter, das blaugriine Teilbild ohne Filter projiziert. Die Melirfarbenwirkung im Auge 
kommt durch subjektive Empfindung zustande. (E. P. 329 438 vom 19/3. 1929, ausg. 
12/6. 1930 und E.P. 335 310 vom 18/7. 1929, ausg. 16/10. 1930.) Gr o t ę .

Raycol Britisłl Corp. Ltd., London, Wiedergabe von Kinóbildem in naturgetreuen
Farben. (F.P. 692213 vom 19/3. 1930, ausg. 31/10. 1930. E. Priorr. 19/3. u. 18/7. 
1929. Schwz. P. 149 448 vom 17/3. 1930, ausg. 1/12. 1931. E. Priorr. 19/3. u. 18/7. 
1929. — Vorst. Ref.) Gr o t ę .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Holland, Herslellen photographischer 
Bilder mittels unsichtbarer Strahlen. Ein mit Hilfe eines Photorelais erhaltenes unsicht- 
bares Bild wird auf einen gegen sichtbare Lichtstrahlen unempfindlichen, gegen un- 
sichtbare Strahlen empfindlichen Stoff geworfen. Der gegen unsichtbare Strahlen emp- 
findlielie Stoff kann durch absorbierende Farbstoffe oder Desensibilisatoren licht- 
unempfindlich gemacht werden. (F.P. 722 640 vom 28/8. 1931, ausg. 22/3. 1932. 
Holi. Prior. 30/8. 1930.) Gr o t ę .

Karl Schinzel, Troppau, Tsehechoslowakei, Herslellen von Tonfilmen. Der Ton 
wird zunaehst magnet, auf einem dunnen Stahlband oder auf einem mit magnet. Stoff 
uberzogenen Streifen, wie Celluloid, Cellophan oder Papier, aufgezoichnet u. dann 
photoelektr. auf einen Film mit iiuBerst feinkórniger u. hypersensibilisierter Emulsion 
iibertragen. Von diesem Negativfilm werden Kopien hergestellt. (E.P. 369 221 vom 
4/9. 1930, ausg. 14/4. 1932. D. Prior. 4/9. 1929.) Gr o t ę .

Radio Corp. of America, ubert. von: Francis G. Morehouse, Greenwich,
Connecticut, Hitzeempfindliches Papier zur Bildiibertragung, das mit einem Wachsfilm 
iiberzogen ist. Vor dom Aufbringen der Wachsschicht wird das Papier mit einem 
,,Koagulator“ getrankt u. getrocknet. Ais Koagulator kommen organ. Stoffe, wie 
Wein-, Essig-, Phthal-, Oxal-, Benzoe- oder Citronensaure oder anorgan. Verbb., wie 
NiS04, CuSO.„ FeCl3, CdSO.„ Mn(N03)„, A12(S04)3, CrSO.j oder A1(N03)3, in Fragc. Der 
Koagulator soli den F. des Waehses herabsetzen, so daB beim Erwarmen eine glattere 
Oberflache entsteht. (A. P. 1 850 600 vom 18/12. 1929, ausg. 22/3. 1932.) Ge is z l e r .

Amira Trust, Deutschland, Herstellung lichtempfindlichen phstographischen 
Materials. Die Halogensilberemulsion wird durch mechan. Vcrvielfaltigungsverff., 
wie Flach-, Hocli- oder Tiefdruck, in Form von Linien, Strichen, Punkten o. dgl. mit 
entspreehenden Zwisclienraumen auf die Untcrlage aufgedruckt, wobei durch Kiihlung 
das Zusammenlaufen der Rasterelemente verhindert wird. (F. P. 721280 vom 12/8.
1931, ausg. 1/3. 1932.) Gr o t ę .

John Haggerty, New Jersey, und David Johnston, New York, Zurichten von 
Druckplatten. Das photomechan. auf dic Druckplatte aufgebrachte Bild wird auf einen 
Film photographiert, worauf der Film mit dem Negativ auf die Ruekseite der Druck
platte im Register mit dem Bilde auf der Vorderseite gebracht u. auf die Ruekseite 
kopiert wird. Dann werden Vorder- u. Ruekseite geiitzt. (A. P. 1852115 vom 
24/12. 1930, ausg. 5/4. 1932.) Gr o t ę .

[russ.] Konstantin Iwanowitsch Marchilewitsch, Photographische Chemie. H eft 1. Moskau:
Zeitschriftenvereinigung 1932. (72 S.) Rbl. 0.60.

Frintej in osramy SchluB der Bedaktion: den 8. Juli 1932.


