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A. Allgemeine und pliysikalischo Cliemie.
Martin Kilpatrick jr. und Mary L. Kilpatrick, Unlerricht in der Theorie der 

eklclrolytischen Dissoziation. II. Die Definition von p jj. (I. vgl. C. 1932. II. 4.) (Journ. 
cliem. Edueation 9. 1010— IG. Juni 1932. Pkiladelphia, Univ. of Pennsylvania.) L esz .

— , Uber die Betonung des Worles „Reagens‘.‘. (Vgl. C. 1932. I. 2537.) (Chem.-Ztg. 
56. 453. 8/6. 1932.) L e s z y n s k i .

Robert K. Suinmerbell, Neue Elamanle? Vf. besohrcibt dio Auffindung des 
Elementcs 87 durob P a p ISH u . W a in e r  auf rontgenspektroskop. Wcgo (C. 1931. II. 
2409. 2689) u. der Elcmente 87 u. 85 auf magneto-opt. Wego durch A l l is o n  u . Mifc- 
arbeiter (C. 1932. I. 2149). Dio magneto-opt. Methodo von ALLISON wird besehrieben, 
auf ibro mangelnde tbeoret. Fundierung wird hingewiesen, sowio darauf, daB PAPISH 
u. W a in e r  das Element 87 in den Mineralien, in denen cs ALLISON fand, nioht nach- 
weisen konnten. (Cbem. Bulletin 19. 133—35. Mai 1932. Northwestern Univ.) L o r e n z .

G. Hertz, Ein Verfahren zur Trennung von gasformigen Isotopengemischen. Das
vom Vf. benutzte Verf. zur Trennung von Isotopengemischen berukt auf der Diffusion 
durch eine poróse Wand im Vakuum. Das Verf. ermogliebt die gleichzeitigo Wirk- 
samkeit einer groBen Zahl von Diffusionszellen u. dadureh eine weitgehendc Entmischung 
des Isotopengemisclies in einem einzigen Arbeitsgang. Dio Apparatur bestekt aus 
oiner groBen Anzahl von Trennungsgliedern, von denen jedes zwei in Glasrobre ein- 
geschmolzcno Tonrobro u. eine Hg-Dampfstrablpumpo enthiilt. Insgesamt umfaBt 
die Apparatur 24 Trennungsglieder. Durch einmalige Anwendung des Verf. konnto 
in 8 Stdn. aus dem n. No mit dcm Isotopenverhaltnis 10: 1 entweder ein Gemiscb 
hergestellt werden, welches dio beiden Isotopen im Verhaltnis von etwa 10: 8 enthielt, 
oder ein solohes, welches von dem schwereren Isotop nur noch etwa 1% entliielt. Dio 
Zus. wurdo durch oinen Masscnspektrographen u. durch das opt. Spektrum gepruft. 
Aus den nach der Parabelmethodo aufgenommenen Jlassenspektrogrammen der 
schwereren Fraktion zeigt sieli neben den Isotopen 20 u. 22 auBer dem sclion bekannten 
Isotop 21 noch eino dem At.-Gcw. 23 entsprechende Parabel. (Naturwiss. 20. 493—94. 
24/6. 1932. Berlin-Charlottenburg, Teelm. Hoehsch.) G. Sc h m id t .

H. Kallmann und W. Lasare££, t)be.r das II-Isotop mit der Masse 2. In einer
friiheren Arbeit der Vff. (C. 1932. II. 161) uber den spoktr. Nachweis des H-Isotops 
mit der M. 2 wurdon 2 verschiedone Mothoden benutzt. Wahrend es bei der einen 
Methodo darauf ankommt, das Intensitatsverh&ltnis der Ionen der M. 3 u. der M. 2 
bei sehr kleinen Druckcn zu bestimmen, handelt es sich bei der anderen Methode 
darum, Ionen mit der M. 4 nachzuweisen. Bei den damaligen Verss. lieB sich bei 
Verwendung von dest. kein H-Isotop mit der M. 2 nachweisen. Bei einer anderen 
Probe von dest. H2 stcllen Vff, nach der Methodo mit der M. 3 das H-Isotop 2 fest. 
Die rolative Ionenintensitiit der M. 3 bei dem kleinsten verwendeten Druek in der dest. 
Probe ergab sich zu dreimal groBer ais im gewóhnlichen H ,. Der Geh. an Isotopen 
der M. 2 betrug in der benutzten Probe etwa 0,25%0. Dio Verss. zum Nachweis eines 
Ions mit der M. 4 in dieser neuen Probe ergaben fur die Intenxitat dieses Ions, wenn 
liberhaupt vorhanden, einen 10°-mal kleineren Wert ais fiir dio Intensitat des Ions H3+. 
(Naturwiss. 20. 472. 17/6. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. physikal. u. 
Elektrochemie.) G. S c h m id t .

H. W. Albu und P. Goldfinger, Vber das Absorptionsspektrum wdsseriger Losungen 
von schwefliger Sdure im  Zusammenliang mit ihrer Autoxydation. IV. Mitt. uber die 
Auloxydalion. (III. vgl. C. 1932. I. 176.) Vff. bercchnen die Lage des Elektronen- 
affinitatsspektrums der Ionen H S 0 3'  aus der Lage des entsprechenden S 0 3"-Spektrums, 
das ein von 2660 A naoli der kurzwelligen Seito sich hinziehendes Kontinuum darstellt, 
u. zwar nach der Theorie von E raN C K  u . H a b e r  (C. 1931. II. 1532). Unter Vernach- 
lflssigung des Volumuntersehieds der Ionen H S 0 3' u. S 0 3" — die Hydratationswarmen
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yon Ionen yerhalton sich boi gleiohem Voluraen wie die Quadrate der Ladungen — 
erhalt mail das Ergobnis, die Differenz der (reinen) Elektronenaffinitiiten der Bisulfit- 
ionen u. der Sulfitionen ist 2/3 H", der Hydratationsenergie von S 0 3" abziiglich der 
von S 0 3'; da H" —4 Volt ist, betriigt die Differenz 2,5—3 Volt. Das gesuchtc Spektrum 
muB also statt bei 2660 bei 2000— 1900 A einsetzen. Es ist namlich li v" — h v ' =  
E "— E' +  X "  — X ' ( v o  die X  die von FranCK u .  H a b e r  charakterisierten potentiellen 
Energien sind u. X " — X ' 1 Volt ausmaeht). Es ist allgemein so, daB die Oxydation 
des neutralen Salzes eiiier mehrwertigen Siiure dieselbe Energie yerlangt wie die des 
sauren, wahrend die Anlagerung von H+ an ein zweifach negatiyes łon  die Elektronen- 
affinitat der zweiten negatiyen Ladung om die Hydratationswarme erhoht — ein 
Effekt, der eine Zuordnung von Absorptionsspektren zu den yersehiedenen Ionen 
ermóglieht. — In Obereinstimnning mit ihren O berlegungen fanden Vff. mit einem 
STElNHEILselien Quarzspektrographen u. einer H2-Lampe bis 2250 A kein Spektrum. 
Jenseits 2250 tritt ein Unterschied zwisehen der beobaehteten u. der klass. fur S 0 2 
u. S 0 3" boreelineten Extinktion auf, * doch waehsen hier die Extinktionskoeff. der 
letzteren Prodd. so stark, daB sich nieht entscheiden laCt, ob hier S 0 3H' absorbiert. 
(Gel. S 0 2 (pn Sś 4) zeigt Absorption mit der lańgwelligen Grenze 3270 u. einem Maximum 
bei 2800 A). Das beobachtete Spektrum hangt nur von der S 0 2-Konz. u. dem ph ab 
(S 0 3" bei pn B  6), nieht —  wie andere Autoren falschlich angeben — vom Alter u. 
der Herstellungsart der Lsg. Es w'ird weiter gezeigt, daB die S 0 3"-Ionen zwisehen 
P h  =  9,5 u. 13—-14 keine Konst.-Anderung erleiden. Lsgg. yon S 0 2 folgen dem B e e r -  
sohen Gesetz nieht; aus den Beobaohtungen ergibt sieh fur die Dissoziationskonstante 
der sehwefligen Siiure 1,7 X 10~2 <  k1 <  5 X 10-2 in guter tjbereinstimmung mit dem 
bekannten Wert l \  =  1,7 X 10”2. SehlieClieh werden absorptionsspektroskop. Verss. 
an Lsgg. yon Sulfat, Dithionat u. Persulfat mitgoteilt. Sulfationen zeigen im unter- 
suehten Bereieh kein Spektrum, die beiden anderen Ionenarten ein strukturloses, das 
dem BEERschen Gesetz gehorcht. Das Persulfatspektrum setzt bei 2700, das Dithionat- 
spektrum bei 2600 ein —  der Anstieg des Extinktionskoeff. ist am langsamsten beim 
Dithionat, sehneller beim Persulfat u. noeh viel sehneller beim Sulfit. (Ztsehr. physikal. 
Chem. Abt. B. 16. 338— 50. April 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. 
Chem. u. Elektrochemie.) B e r c m a n n .

H. W. Albu und H. D. Graf von Schweinitz, Uber die Bildung von Dithionat 
bei der Oxydation wasseriger Sulfitlosungcn. V. Mitt. uber die Autozydalion. (IV. vgl. 
vorst. Ref.) Nach der Theorio von E ra n ck  u. H a b er  (C. 1 9 3 i. II. 1532) sollen 
Stoffe, die mit S 0 3" Dithionat bilden, in Ggw. von 0 2 die Autoxydation von S 0 3" 
besehleunigen, und Stoffe, die die Autoxydation beschleunigen, sollen bei Abwesen- 
heit von 0 2 Dithionatbldg. bewirken. Vff. untersuehen zunaehst die Einw. yon 
Cu" auf S 0 3" (vgl. B a u b ig n y , Ann. Chim. 20 [1910]. 22) bei yersohiedenem 
pn der Lsg. In saurer Lsg. wird ein griinlichgelber Cu (II)-Sulfitkomplex gebildet, 
der stabil ist; es erfolgt keine Red. des Cu (II) u. keine Oxydation des S 0 3". Mit starker 
NaOH wird der Komplex in Cu(OH)2 u. S 0 3" zerlegt; in schwacli alkal. Lsgg. filllt 
sofort Cu(OH) unter gleiehzeitiger Oxydation des Sulfits zu Dithionsiiure. Die 
Dithionatbldg. erfolgt in dem pn-Gebiet, in dem die Autoxydation des S 0 3" durch 
Cu" yerliiuft (vgl. B a e c k s t r o s i ,  C. 1927. II. 2036. 2434). Fe (Ill)-Salze bewirken 
die Bldg. von Dithionat (vgl. J. M e y e r ,  C. 1 9 2 4 .1. 1495), sind jedoch bei der Autoxy- 
dation des Sulfits unwirksam. Fe (III) bildet mit S 0 3" in dem untersueliten pn- 
Bereieh (4,5— 12) einen roten Komplex, der in saurer Lsg. unbestandiger ais in alkal. 
Lsg. ist. Der Komplex zers. sich allmahlieh unter Red. des Fe (III) zu Fe (II) u. gleicli- 
zeitiger Oxydation des S 0 3" zu Dithionat u. H2S 0 4. Eine momentan yerlaufende 
Red. von Fe (III) u. Oxydation des Sulfits tritt nieht ein; daraus erklart sich die fehlende 
Beschleunigung der Autoxydation. —  II20 2 u. K 2S20 8 beschleunigen nach B a e c k s t r o m  
(1. c.) voriibergehend die Autoxydation von S 0 3". Bei Abwesenheit von O, werden 
nur kleine Mengen Dithionat gebildet. Die geringe Ausbeute an Dithionat steht im 
Einklang mit der geringen seheinbaren Lange der Kettcn, die durch die Oxydations- 
mittel bei den Verss. yon B a e c k s t r o m  ausgcl. werden. — Nach unyeróffentliehten 
Verss. von G o l d p i n g e r  u . Graf S c h w e i n i t z  -łvird die Oxydation von S 0 3" im Anoden- 
raum einer galvan. Kette mit unangrcifbarcr Elektrode beschleimigt. Vff. stellen fest, 
daB bei Abwesenheit yon 0 2 unter den gleiehen Bedingungen S 0 3" zu Dithionat oxydiert 
wird. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 729—37. 4/5. 1932.) L o r e n z .

Arthur F. Benton und Leonard C. Drakę, Der Dissoziationsdruck ton Silber- 
oxyd unter 200°. Bei niedriger Temp. zu metali. Ag reduziertes Ag20  reagiert bei Tempp.
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von 170— 200° mit 0 2 u. bildet eine definierto Ag20-Phasc. Dio Gleicligewichtsdrucke 
werden in diesem Temp.-Beroich festgelegt. Sie stimmen fiir Bldg. u. Zerfall auf 0,5%  
genau uberein. Boi Extrapolation dor von anderen Forschcrn bei 300— 500° gefundenen 
Gleichgewichtsdrucke auf den obigen Temp.-Bereich zeigt sieh, daB dio hier gefundenen 
etwa 17°/0 tiefer liegen. Die freie Bildungsenergie fiir 1 Mol. Ag20  wird zu — 2450 cal 
bei 25° berechnet. Dieser Wert wird ais ziem lich genau angesehen, da dio Exfcrapolation 
sioh nur iiber einen Bereich von 150° erstreokt. (Journ. Amer. cbem. Soo. 54. 2186— 94. 
Juni 1932. Univ. of Virginia, Cobb. Cbem. Labor.) KRUMMACHER.

W. W. Ipatjew jr. und W. P. Teodorowitscłl, Zur Theoric der Verdriingung der 
Melalle durch Wasserstoff unler Druck. II. Mitt. Trennung der Melalle der 5. Gruppe 
aus den Losungen ihrer Chloride durch Wasserstoff unter Druck. (I. vgl. C. 1933. I. 
175. 2129.) In Ergiinzung der ersten Arbeit wurde versucht, bzgl. der Elemente Sb, 
A s  u. Bi aufzukliiren, wio sie sieh bei gleichzeitiger Verdrangung nebeneinander 
durch H 2 unter Druck verhalten, ob es moglich ist, die angegebcnen Elemente nacb 
dieser Methode zu trennen u. welche relative Stellung sie in der Spannungsraiho ein- 
nehmon. Es zeigt sieh, daB eino Trennung der einzelnen Metalle aus den Lsgg. ihrer 
Chlorido bei erhóhten Tempp. (160—225°) u. einem H s-Druck von 100 at moglich ist. 
Bei der Trennung von Bi u. As sowie bei Sb u. As wird das As quantitativ ausgcfallt, 
wahrend Bi in der Lsg. verbleibt. Dio Trennung des Sb vom Bi gelingt nur teilweise u. 
auch nur dann, wenn in der Lsg, ein UbcrschuB des Sb-Salzes vorhanden ist; nach 
einer gewissen Erschopfung des Sb-Geh. beginnt auch das Bi auszufallen, wobei das 
Verhaltnis der in der Lsg. befindlichen Konzz. des Bi-Salzes zu dem des Sb-Salzes 
einem Werte zustrebt, welcher groBer ist ais 5, jedoeh goringer ais 10. Daraus kann 
geschlosson werden, daB die Potentialdifferenz zwischen den beiden Metallen nicht 
groBer ist ais 0,02. Weiter geht aus den Verss. hervor, daB die friiheren Literatur- 
angaben, denen zufolge das Potential des Bi edler sei ais das des Sb, nicht zu Recht 
bestehen. Nach der vorliegenden Arbeit erseheint in der Spanmmgsreihe hinter dem 
Wasserstoff erst Bi, dann Sb u. As. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: 
Chimitseheskii Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 729—35. 1931. 
Leningrad, Staatl. Hochdruck-Inst.) K l e v e r .

W. W. Ipatjew jr. und W. P. Teodorowitscłl, Zur Theorie der Verdrangung 
der Melalle durch Wasserstoff unter Druck. II. Mitt. Abscheidung der Metalle der 
5. Gruppe aus den. Losungen ihrer Chloride unter Druck. Gekiirzto Wiedergabe der 
yorst. referierten Arbeit. (Bor. Dtsch. chem. Ges. 65. 575— 79. 20/4. 1932. Lenin
grad.) K l e v e r .

L. H. Adams, Gleichgewicht in bindren Systemem unter Druck. II . Das System, 
K 2S0.t-H20  bei 25°. (I. vgl. C. 1932. I. 175.) Vf. miBt die Vol.-Anderung von K2SO,,- 
Lsg. im Konz.-Bereich von 0— 16,3 Gew.-°/0 bei Drucken bis annahemd 10000 Bar. 
(Metr. Atmospharen). In gleicher Weise wie in der friiheren Yeroffentlichung werden 
hieraus die fiktivcn Volumina u. die chem. Potentiale berechnet. % (fiktives Vol. des W.) 
fallt m it steigendem Druck, wahrend (fiktives Salzvol.) wieder das auffallendo An- 
steigen mit wachsendem Druck zeigt. Druck scheint also Lsgg. ,,idealer“ zu maehen. 
Das Gleiehgewichtsdiagramm zeigt folgendes: Zuerst steigt dio Loslichkeit mit wachsen
dem Druck stark an u. erreicht ein Masimum bei 3800 Bar. Hier ist die Loslichkeit 
16,3 Gew.-°/0. Mit weiter steigendem Druck fallt die Loslichkeit, bis die Kurve die 
Gefrierdruckkurve von Eis VI trifft (P  =  10 750, x =  13,3 Gew.-%). Weitere Druck- 
erhfihung wiirde vollstandigos Gofrieren zu einer Mischung von Eis VI u. festem Salz 
bowirken. Dieser invariante Punkt cntspricht vóllig einem gewohnlichen Eutektikum  
in einem Temp.-Konz.-Diagramm. Man kann ihn ais Druckeutektikum bezeichnen. 
Direkte Messungcn des eutekt. Druckes u. des Gefrierdruckes einer 10%ig. Lsg. be- 
statigen die Ergebnisso der indirekten thermodynam. Methode. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 2229—34. Juni 1932. Carnegie Instit. of Washington, D. C., Geophys. 
Labor.) KRUMMACHER.

L. J. Burrage, Untersuchung iiber das System : KCl-PbCl^-II.,0 bei 25°. Eine 
genaue Unters. des Systems PbCl2-KCl-H20  wird bei Konzz. in der N ahe des Quadrupel- 
punktes PbCl2 (fest)- KC1-2 PbCl2 (fest)-Dampflsg. angestellt. Er liegt bei den Konzz. 
58 g KC1/1000 g H 20  u . 2,6 g PbCl2/1000 g H 20  fiir 25°. Ein interessanter Parallelismus 
zeigt sieh zwischen den Kurven der Loslichkeit von PbCl2 in  KCl-Lsgg. u. der molo- 
kularen D am pfdruckern ied rigung  reiner KCl-Lsgg. (Trans. Earaday Soc. 28. 529— 31. 
Juni 1932. Kings College, Univ. of London.) IC ru m m a c h e r .
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G. Austerweil, Vber einige Reaktionen zwischen Zeolithen und Salzen von geringer 
Loslichkeit in Wasser. (Vgl. C. 1932. I. 1192.) Mail kann duroh Basenaustausch mit 
geniigenden Mengen von Zeolithen eine Lsg. nicht nur von einem bestimmten Kation  
vol!standig befreien, sondern auch Anionen vollstandig entfernen, wenn man Zeolitho 
verwendet, dereń Kation mit dem aus der Lsg. zu entfernenden Anion unl. Salze bildet, 
z. B. kann man mit einem Pb-beladenen Zeolith sowohl Na wie Cr04" oder C 03" aus- 
sehciden. Umgekehrt lassen sieli auch in swl. Salzen gebundene Anionen in Lsg. bringen. 
Man erhalt z. B. quantitativ die theoret. Menge Na2S 0 4, wenn ein Na-Zeolith in be- 
rechnetem Verhaltnis m it CaS04 gemiseht u. das Gemisch mit W. durchspiilt wird. 
Der Zeolith spielt dabei dieselbe Rolle wie das fliichtige organ. Losungsm. bei der 
Extraktion von Fetten. Voraussetzung ist, da!3 die Loslichkeit des durch den Basen
austausch entstchenden Zeoliths geringer ist ais die des swl. Ausgangssalzes, was bei 
CaSO., zutrifft, nicht aber bei CaC03. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1581— 83. 
2/5. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Violet Corona Gwynne Trew, Physikalische Eigensćhaften der Mischungen von 
Aceton und Bromoform. Unterss. der D., Viscositat, des Brechungsindex, der Mischungs- 
warme u. spezif. Warme einer Reihe von Mischungen von CHBr3 u. CH3COCH3 
in Yerschiedencn Yerhaltnissen zeigten in allen Fallen Abweichungen vom Mischungs- 
gesetz idealer Mischungen. Ahnlieho Abweichungen sind von anderen Forschern ara 
binaren System Aceton-Chlf. gefunden ^-orden. Wahrsclieinlieh sind in beiden Fallen 
die Abweichungen auf die Bldg. einer Molekulverb. zwischen den beiden Stolfen zuriick- 
zufiihren, die weiterhin durch andere Faktoren, wie z. B. Verminderung der Assoziation 
des omen durch den anderen Stoff, modifiziert sein kann. (Trans. Faraday Soe. 28. 
509— 14. Juni 1932. London, Lab. for Phys. Chem., BEDFORD College for 
Women.) ' K r u m m a c h e r .

R. C. Ernst, E. E. Litkenhous und J. W. Spanyer jr., Die physikalischen Eigen- 
schaften des temaren Systems Acet<m-n-Bulylalkohol-Wasser. D.D. (D ), innere Rei- 
bung (r)), Oberflachenspannung (y), Brecliungsindex (») u. Kpp. der Mischungen von 
Aceton-n-Butylalkohol-W. werden bestimmt. Die Daten der reinen Stoffe sind:

-D2525 ł)25 725 «d25 Kp.

A ceton ......................
Butylalkohol . . .
(Journ. physieal Chem 

David Thomas

0,7878 
0,8080 

. 36. 842— 
jewis und

0,003439 
0,002465 

54. Marz 1932. 
Lawson John

22,996 
24,204 

r̂ ouisville, Uli 
Hudleston,

1,3570 
1,3981 

iv., Chem. La 
Zufallige em/p

56,24° 
117,69° 

d.) Lor.
irische Be-

ziehungen in  der chemischen Kinetik. Es ist vielfach versueht worden, in der Gleicliung 
von Ar r h e k iu s  fiir die Anderung der Rk.-Geschwindigkeitskonst. mit der Temp. 
In k =  In B  — E jR  T  eine empir. Beziehung zwischen E  u. In i? zu finden. Yff. 
zeigen an Beispielen, daC die gefimdenen Beziehungen theoret. wertlos sind, da sie 
gestiitzt sind auf eine durch ,,experimentclle Bequemlichkeit“ getroffene Auswahl 
der Vers.-Werte. (Joum . chem. Soc., London 1932. 1398— 1400. Mai. Aberystwyth, 
Univ. College.) P. L. Gu n t h e r .

Adolf Hamann und H.-J. Schumaeher, Die thermische Reaktion zwischen Chlor 
und Ozon. Bei dieser Unters., die mit reinsten Gasen in einer Apparatur ausgefiihrt 
wurde, bei der jede Verunreinigung ausgeschlossen war, kommen Vff. zu Ergebnissen, 
die in einzelncn Punkten von den von P a d e l t  (Diss. Berlin 1925) gefundenen ab- 
weichen. Dieser stellte die Rk. durch die empir. Gleiehung:

—d  [O3]/d t =  k [C12]V=- [0 3]*/» 
dar. Vff. finden, daC die Chlorpotenz niedriger liegt etwa [Cl2]1/3 u. daC die nach [0 3]’/« 
berech neten Konstantcn einen Abfall gegen Ende der Rk. zeigen. Dies wird damit 
erklart, daB bei den Verss. von P a d e l t  durch Verunreinigungen (Fettdampfe) das 
gebildete CIO zum Yerschwinden gebracht wird, wodurch die Rk. den von B o d e n s t e in  
u. SCHUMACHER (C. 1930. I. 3134) angegebenen Verlauf nimmt. Da im untersuchtcn 
Fali CIO nur nach der Rk. CIO +  CIO =  Cl2 -j- O. verschwinden kann, fiir die eine 
Aktmeruńgswarme angenommen wird, so muC eine betrachtliche Konz. des CIO auf- 
treten, das mit 0 3 oder einem der Zwiselienprodd. weiter reagieren soli. Die Aufstellung 
einer Rk.-Gescliwindigkeitsgleichung sowie eines passenden Rk.-Sehemas war bisher 
nicht nioglich. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 17. 293—309. Juni 1932. Berlin, 
Physikal.-chem. Inst. d. Uniy.) p . L. G u n t h e r .



1932. II. A. A l l g e jie in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  C h e m ie . 821

H. W. Melville und E. B. Ludlam, Die Wirkung von Fremdgasen auf die unlcrc 
krilischc Oxydationsgrenze von Phosphordampf. Die Gleicliung:

PF Po (1 +  Px/Po +  Pi>) & =  const 
(p0 der untere krit. Oxydationsdruck, pp u. px =  Druck des P-Dampfes, bzw. des 
fremden Gases, d =  Durchmesser des zylindr. Rk.-Raumes) von SSEMENOW (C. 1928. 
I. 466) wird auf ihre Riehtigkeit gepriift. Dor krit. Druck wurde bestimmi aus der 
Zeit bis zum Eintrcten des Aufleuchtens u. aus der Strómungsgeschwindigkeit des
O, dureh die Capillare. Es wurde untersucht der EinfluB von C 02, N, NO, C2H „ Ne,
H, Ar, He, CH3COCH3, Mesitylen, CH3C1, C6H0, Hexanen, H2S, S 0 2, C2H2, CCI4, CHC13, 
CS2, CO, C0H5NO2, PCI3, PBr3, P0C13. Die erhaltenen Kurvcn [1 +  px/{p0 +  P p ) 
Abseisse, l /p 0 Ordinate) entspreohen niclifc der Gleiehung von SSEMEWOW. Die Steil- 
lieit der Kurven ist eine verschiedeno. Die Oberfliiche der Rk.-GefaBe (reines Glas, 
P20 5-, Paraffin- bzw. Pt-Uberzug) ist ohne Einw. auf den Rk.-Verlauf. Der Diffusions- 
koeff. ist dagegen von groBem EinfluB auf den Verlauf dieser Kettenrk. Vff. stellen 
darum folgende empir. Gleiehung auf: jh  Pp (1 +  D Px/Po +  Pp) — const (D  =
Diffusionskoeff.). Dieso Ergebnisse weiohen stark ab yon denen, welehe beim oberen 
Oxydationsdruck erhalten wurden. Dies Ergebnis steht in tlbereinstimmung mit den 
Theorien, welche man fiir den Rk.-Meehanismus aufgestellt hat, naeh welehen bei der 
oberen Grenzo die Kettenlange bestimmt ist dureh die Desaktivierung oder Zerstorung 
der Rk.-Trager in der Gasphase, bei der unteren Grenze vom dom Grade, in welchem 
die Rk.-Trager an den Wandungen zerstórt werden. (Proceed. Roy. Soe., London 
Serie A 132. 108—26. 1931. Edinbourgh, Univ.) L. Wolf.

Harold Warris Thompson und C. F. Kearton, Die OzydcUion von Median und 
dia Funklion von Oberflachen bei Gasreaktionen. (Vgl. THOMPSON u. HlNSHELWOOD, 
C. 1929. II. 377.) Fiir die Explosion von CH,r 0 2-Gemischen mittels elektr. Funken 
existiert eine untere Druckgrenze, dereń Lago von der Zus. des Gomisehes u. von der 
Ggw. inerter Gasc abhangt. Bei Gemisohen mit mehr ais etwa 20% CH., nimmt der 
krit. Druek mit steigendem CH.,-G!eh. des Gemisches, untcrhalb 20°/o fallendem  
CH4-Geh. zu. Im allgemeinen wird die Entflammbarkeit der CH.,-02-Gemisehe dureh 
Zugabe inerter Gase (untersucht werden N 2, Ar, S 0 2, C 02 u. CCl.i) erhoht. Dies laBt 
sich darauf zuriickfuhren, daB die inerten Gase dio Diffusion der akt. Zentren an dio 
GefaBwande, wo Desaktivierung erfolgt, vorhindorn. Bei Einfiihrung der Partialdruoko 
der inerten Gase in die Gleiehung von MELVILLE u . L u d l a m  (vorst. Ref.) ergibt sich 
die Abhiingigkeit des Effekts von dem Diffusionskoeff. der inerten Gase (Reihenfolge: 
Ar, N 2, C 02, S 0 2, CCI.,). Die Abhangigkoit yon der Warmeleitfahigkeit des Ver- 
dumiungsmittels ist noch zu priifen. (Journ. chem. Soe., London 1932. 933—41. 
Marz. Osford, Univ. Museum, Old Chem. Dept. u. St. John’s Coli.) R. K. M u l l e r .

Robert Spence, Die langsame Verbrennung von Acetylen. (Vgl. C. 1932. I. 2539.) 
Vf. untersucht den EinfluB der GefaBoberflache auf dio Rk.-Geschwindigkeit bei 
der langsamen Verbrennung von Acetylen. Bei 320° ist eine Wandkatalyse yorherrschend. 
Bei 320 u. 400 mm Gesamtdruck wird die Rk. in GefaBen mit <  4 mm Durchmesser 
fast vollstandig gehemmt. Dagegen ist dio Hemmung der Rk. in GefaBen mit >  6 mm 
Durchmesser klein im Vergleich zur Rk.-Hemmung dureh 0 2. Fiir den Rk.-Mechanismus 
wird ein Rk.-Schema aufgestellt, welches eine Modifikation des yon BoDENSTEIN 
fiir die Oxydation von KW-stoffen aufgestellten Schemas (C. 1931. II. 5) darstellt 
u. yerzwoigto Kettcn ormoglicht. Dieses Rk.-Schema ist in guter tlbereinstimmung 
mit allen kinet. Erschcinungen. — Es wird gezeigt, daB die langsame Oxydation von 
Athylen nach einem iihnlichen Mechanismus verliiuft. (Journ. chem. Soe., London 
1932. 686—96. Febr.) Cohn.

E. L. Vernon und Farrington Daniels, Kinetik der thermischen Dissoziation von 
gasformigem Alliylbromid. C2H5Br =  C2H4 +  HBr. Bei Drucken iiber 100 mm im  
Temp.-Gcbiet 390— 420° laBt sich die unimolekulare Rk. dureh dio Formel beschreiben: 
k — 3 ,85-10l4 e~ 54smlIł T. Unter 120 mm fiillt k ab, bei 20 mm auf 1/3. In diesem 
Druckbereieh scheint die Rk. rein in zweiter Ordnung zu verlaufen. Żufugung yon 
N 2 u . H 2 bewirkte Abfall des Wertes k bei niedrigen Drueken. (Journ. Amer. chem. 
Soe. 54. 2563—64. Juni 1932. Madison, Univ. of Wisconsin, Labor. of Phys. 
Chem.) K rum m acher.

M. Nelles und G. B. Kistiakowsky, Die Kinetik einer thermischen cis-trans- 
Isomerisierung. In Fortfilhrung einer friiheren Arbeit (C. 1931. II . 2270) wird die Druck-
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abhiingigkeit der Gesehwindigkcitskonstante der Isomerisierung yon gasformigem Di- 
melhylfmnarsaureesler bei Druckcn bis zu 5 Atm. allein u. in Ggw. von H2, N 2, Propan 
u. CO, bcobaehtet. Sie laCfc sich durch die Gleichung ausdriicken:

7 7 • 10- '1 
=  -1 +  (MOO/iY  

Hieraus ergibt sich fiir unendliche Drucke der Grenzwert:
Kco =  1.3-105 e - ^ ^ - s e c - 1.

H 2 u . N, beeinflussen die Rk.-Geschwindigkeit kauni, Propan u. besonders C 02 be- 
schlounigen sie. Im therm. Gleiohgewioht ist das Verhaltnis Fumarester/Maleinester 
>  1. (Journ. Amer. ehem. Soc. 54. 2208— 15. Juni 1932. Cambridge, Mass., Harvard 
Univ., Mallinckrodt Cliem. Labor.) KKUMMACHER.

T. D. Stewart und L. H.Donnally, Die Aldehyd-Bisulfitverbindungen. I. Die 
Dissoziationsgeschwindigkeil ton Benzaldehyd-Natriumbisulfit gemessen an seiner Eeaktion 
erster Ordnung mil Jod. D ie.R k.:

H II OH
C6H6C = 0  +  Na+ +  H S03-  C9H5C^-S03-  +  Na+

ist roversibol, das Gleiehgewicht begunstigt die rechte Seite. Mit Jod wird das System  
oxydiert u. bildet Benzaldehyd u. Sulfation:

H OH II
C . H ^ - 8 0 , - +  H ,0  +  J8-  =  C6H50 * 0  +  30,=  +  3H+ +  3 J - .

Die Rk.-Geschwindigkeit ist unabhangig von der Konz. der Benzaldehydverb. u. der 
Konz. des J. Gesehwindigkeitsbcstimmend ist die Dissoziation in Bisulfit oder Sulfition. 
Beweiso fiir die Anwesenheit von Isomeren der Bisulfitverb. sind nicht vorhanden. 
Die Geschwindigkeiten hangen s ta rk  vom pn-Wert ab. Sie sind bei hoherem Ph seh r 
groB, erreichen ein Minimum bei Pu =  1,8 u. steigen mit groBcren Saurekonzz. wieder 
an. Die verschiedenen pn-Wertc werden durch eine Reihe geeigneter Pufferlsgg. ein- 
gestellt. Die scheinbare A ktiv ierungsw arm e variiert ziemlich s ta rk  mit der H-Ionen- 
konz. u . liegt zwisehen 18 900 ±  1000 cal. fiir pn =  6,5 u. 24 100 ±  300 cal. fiir 
pH =  0,03. (Journ. Amer. ehem. Soc. 54. 2333—40. Juni 1932. Berkeley, Chem. Labor. 
of the Univ. of California.) KEUMMACHER.

L. P. Audrieth, Beaktionen in fliissigem Ammoniak. Fortschrittsbericht. (Angew. 
Chem. 45. 385— 88. 4/6. 1932. Univ. of Illinois, z. Z. Rostock, Univ.) L eszy n sk i.

J. K. Dixon und W. Steiner, Uber die Reaktion von Ammoniak mit aktivem 
Stickstoff und die Ezislenzfahigkeit der freien Radikale N H  und OH. In Fortsetzung 
fruherer Vcrss. (C. 1032. L 340) wird die homogene Rk. zwisehen N  u. H  untersucht, 
wozu eine den friiher benutzten Apparaturen ganz ahnliehe verwendet wird. Von den 
ausgefrorenen Rk.-Prodd. wird NHS m it l̂o" oder V rn - H 2S 0 4, N 2H4 mit 1/100-n. IvMn04 
in saurer Lsg., H 20 2 ebenfalls m it KMn04 titriert oder colorimetr. bestimmt. Dic NH3- 
Bldg. aus Wasserstoffatomen u. akt. Stickstoff ist proportional der H-Atomkonz., 
solange gcniigend N-Atome yorhanden sind. Die Ausbcute stieg um das 3-fache durch 
Fortlassen der in den fruheren Verss. Yerwendeten Eintrittsdusc fiir die H-Atome, 
die eine starkę Rekombination der H-Atomc vcrursachte. Der Umsatz zwisehen NH3 
u. akt. Stickstoff wird durch Vergleieh der ohne u. mit Aktivierung des N 2 unzersetzt 
hindurehgelienden NH,-Menge bestimmt. Die NH3-Zers. ist Sehr klein u. dic Gcnauigkeit 
der Methode gering, so daB nur die GroBenordnung des Umsatzes erhalten wird. Bei 
einem mittleren N.-Druck von 0,6 mm u. einem N H 3-Druck von 0,1 mm in einem 
Rk;|Raum von 1,5 X 102 ceni betragt dic Umsetzung 5,5 X 10-9 Mol/sec. ccm. Dic 
gleiehzeitige N 2H4-Bldg. entspricht ungefahr 1/250 der N H 3-Zers. Bei der komplizierten 
Zus. des akt. Stiekstoffs ist die Zahl der mogliehen Rkk. groB. Mit dem gemessenen
X N 4 -  NII3__ >- NH3*-}- N.j Umsatz stimmt am besten ubercin die Dreier-

! Pr--idi««oViafion stoCrk- (s- nebenst.). Dic Deutung der geringen
Y ' Ł J 1 Zcrs. von NH3 durch akt. Stickstoff liefert

8 weiterc Beispiele fiir die Rk.-Tragheit exo-
thermer Austauschrkk. u. den Nachwreis der Rk.-Tragheit der angeregten Stickstoff- 
atome. Bei der KH3-Bldg. aus den Elemcnten wird das Radikal NH ais Zwischenprod. 
angenommen, um Existenzfahigkeit u. Eigg. dieses Radikals zu priifen, wurden folgende 
Vers.-Reihen ausgefiihrt: 1. Lnters. der blaugrunen Leuchterscheinung, die auf der 
Oberfiiiehe des ausgefrorenen NH3 auftritt, wenn man die Prodd. einer NH3-Entladung 
durch eine Ausfrierfalle absaugt. 2. Qualitative Best. der Intensitat der NH-Bandę
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u. der iibrigen Spektra in der aktivierenden Entladung. 3. Messung des Zers.-Gradcs 
von N H 3 in Abhangigkeit von der Stromstarke der Entladung. 4. Unters. des akti- 
yierten NH3 mit der Hilfsentladung. Samtlichc Yerss. sprechen gegen das Auftreten 
yon N H  in merklicher Konz. Wahrscheinlich ist die Lebensdauer des Radikals zu klein, 
weil dieses entweder durch die Entladung selbst oder durch chem. Weiterreagieren 
zu sehnell zcrstort wird. Ahnliehe Verss. bei einer aktivierenden H 20-Entladung das 
Radikal OH zu fassen, verliefen ebenfalls negativ. Wegen Einzelheiten muB auf das 
Original verwicscn werden. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 17. 327-—-52. Juni 1932. 
Berlin, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) P. L. Gun th ek .

K. Bennewitz und W. Neumann, Bemcrkungen zu unserer Arbeit: „Uber die 
Impulsvorgange am lielerogenen Katalysator und die Moglichkeit des Nacliweises von 
K e lle n re a k lio n e n (Vgl. C. 1930. I. 3523.) Vff. hofften, bei geeigneten Gasrkk. an 
einem Katalysatorsystem naeh Art eines Radiometers m it wechselseitig vergifteten 
Halbflachen die infolge der Unsymmetrie auftretenden Impuls- u. Druekdifferenzen 
naehweisen zu konnen. Sowohl bei Athylenhydrierung an Pt, ais aueh boi S 0 2-Ver- 
brennung an P t blieben Effekte vóllig aus, obwohl im letzteren Fali an Kettenrkk. 
nicht zu denken ist. Die Bereehnung der zu erwartenden Druekdifferenzen unter Be- 
riicksiehtigung der frcienWcglange der benutzten Gase zeigt, daB diese 103-mal kleiner 
sind, ais friihcr angenommen wurde. Damit sinkt die GroBe des Effektes unter dio 
MeBgrenze. Demnaeh muB die friiher gemaehte Annahme vom Ketteneharakter der 
Athylenhydrierung an P t fallen gelassen werden. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 17. 
457—59. Juni 1932. Jena, Physikal.-chem. Abt. d. Chem. Lab. d. Univ.) Krumm.

Shinkichi Horiba und Taikei Ri, Taylors Theorie der aktiven Zenlren und die 
Kinelik heterogener Gasreaktionen. Nach T a y l o r s  Theorie (vgl. C. 1929. II . 3206) 
sind in der Oberfliiche eines Katalysators einige Zentren von besonderer Wirksamkeit 
enthalten, an denen sich hauptsachlich die katalyt. Vorgango abspielen. Um dio 
llichtigkeit diescr Auffassung auch auf kinet. Wege nachzuprufen, wird dio Zers.- 
(Seschwindigkeit von CO in CO, u. C bei Ggw. von roduziertem Ni in dem Temp.-Bereieh 
von 240— 300° gomessen. Die Ergebnisso zeigen, daB sich dio Rk. in mehreren Stufen 
vollzieht. Zu Beginn tritt eine Verzogerung der Rk.-Geschwindigkeit auf; hier bildet 
der entstandene C mit N i Verbb., dio dann im weiteren Verlauf der Rk. ais Aktivitats- 
zentren wirken u. die Rk.-Geschwindigkeit in bestimmter Weise beoinflussen. Aus 
einer schrittwcisen Anderung der Rk.-Geschwindigkeit wird auf das —  schrittwoiso 
orfolgendo —  Entstehcn verschiedener Arten derartiger Zentren geschlosson. (Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 51 {[4] 13). 641— 47. 15/6. 1932. ICyoto, Japan, Imperial Univ., 
The Inst. for Chemical Research.) ROGOWSKI.

Carl Kroger, Zur lielerogenen Kalalyse binarer Gasrcaktionen. I. Es wird untcr» 
schieden zwisehen physikal. Katalyse (Adsorptionskatalyse) u. der hier ausschlieBlieh 
behandelten chem. Katalyse (Katalyse unter Bldg. von Zwischcnprodd.). Wesentlich 
ist immer die Aktivierung der reaktionstrageren Gaskomponento: Os bei Oxydalionen, 
N 3 bei Azotierungs-Rkk. Die chem. Katalyse wird weiter eingeteilt: Katalyse 1. Art 
mit Valenzwechsel des Kontaktmetalls (z. B. Metall/Oxyd, niedores Oxyd/hoheres 
Oxyd); Katalyse 2. Art oline Valenzwechsel des Kontaktmetalls (z. B. Oxyd/Sulfid, 
Chlorid/Oxyehlorid). Die Katalyse 1. Art zerfallt in 3 Folge-Rkk., dereń langsamstc 
dio Katalysengeschwindigkeit bestimmt:

a) 2 Metali (niederes Oxyd) +  O. =  2 Oxyd (holieres Oxyd)
Kontakt Katalysator

b) Oxyd (hoheres Oxyd) +  Hs =  Metali (niederes 0xyd -II20 )
Katalysator Zwischenprodukt

c) Metali (niederes 0 x y d )-H ,0  =  Metali (niederes Oxyd) +  H 20
Zwischenprodukt Kontakt +  Reaktionsprodukt

[Statt Oa u. II, sind auch andere Gase móglich (vgl. weiter unten)] 
a) u. b) rerlaufen bei um so niederen Tempp. u. gróBeren Geschwindigkeiten, je geringer 
die Bindungsfestigkeit von 0 2 am oxyd. (metali.) Katalysator ist, d. h. je gróBer der
O.-Dissoziationsdruck des Katalysators ist, wobei zu beachten ist, daB der Dissoziations- 
druck mit fallender KorngroBe steigt (vgl. auch K r u STINSONS, C. 1931. II. 4). Ist 
das Zwischenprod. stabil, so folgt Gleichung c) nicht, u. die Katalyse ist nicht móglich. 
Fur die Katalyse ist erforderlich, daB das Zwischenprod. dissoziiert in Rk.-Prod. u. 
Kontakt, d. h. der Partialdruck des Rk.-Prod. im Gasgemisch Dissoziationsdruck 
am Kontakt; je groBcr der Dissoziationsdruck der Zwischenverb. ist, je besser ist dio 
katalyt. Wirkung. Die Riickbldg. des Katalysators aus dem Kontakt a) erfolgt nur, 'wcrui
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scin Dissoziationsdruck <  der Partialdruek im Gasgemiseli. Tritt keine Ruckbldg. 
cin, so endet die Katalyse nach Verbrauch des Katalysators. Boi zu kleinem Partial
druck der zu aktiyiercnden Gaskomponente kónnen evtl. physikal. Katalyse (Ad- 
sorption) oder Zwischenstufen zwisehen dieser u.dcrchem. (festeLsgg.,Mischkrystallbldg.) 
eintreten, da diese Yorgange ebenfalls Sine Aktiyierung der Gaskomponente ermóglichen. 
Fur die Katalyse 2. Art g ilt eine analoge Bk.-Folgę. Hier wirkt der Kontakt ani 
besten, dessen Umsatz-Rkk. m it den zu katalysierenden Gaskomponcnten die ge- 
ringsten absol. Warmetonungen aufweisen. Niiher untersucht ist nur die Oxydation 
von Schwefelkohlenstoff mit W.-Dampf.

B e i s p i e l e .  1. Wassersloff- u. Kohlenoxydve.rbrennung. Es besteht eine Par- 
nllelitat zwisehen Dissoziationsdruck u. Dissoziationswarme der Oxyde u. minimaler 
Rk.-Temp., wobei die der CO-Oxydation etwas tiefer ais die der H2-Vcrbrennung liegt. 
Im  allgemeinen diirfte die Bk. a) u. b) geschwindigkeitsbestimmend sein. c) ist nur 
bei Bldg. stabiler Hydrate (M n0-H 20  bei H 2-Oxydation) oder Carbonate bei 
CO-Oxydation) bestimmend. Fiir H,-Verbrennung gilt M n02 +  CuO, CuO, (M n02), 
NiO, Fe20 3 (fallende Wirksamkeit). Fiir CO-Oxydation: (Ag20), M n03, Co30 4, NiOj-ioc, 
CuO. Einfliisse, die die Reihenfolge andern kónnen, sind Mischkrystallbldg. der 
bciden Oxydationsstufen (Beeinflussung des 0 2-Druekes u. damit von a) und Mischungen 
der Oxyde. 2. SOt-Oxydalion. Zwischenprod. ist hier das Sulfat der niederen Oxy- 
dationsstufe. Die Wirksamkeit fa llt nach: V20 5, CrxOy (zwisehen Cr30 3 u. Cr03), 
Fe20 3, W 03, As20 5, CuO, Mo03, T i0 2, S n 02, Mn-Oxyde, Ce02, Pb-Óxyde, Bi20 3. 
Bei WOa, T i0 2 S n 02 sind a) u. b) geschwindigkeitsbestimmend (keine stabilen Sulfate), 
sonst bestimmt e) die Katalysengeschwindigkeit. 3. CS„ +  211 z — y  CI1Ą +  2H„S. 
Zwischenprod. Sulfid (Oxysulfid). Wirksamkeitsfolge: MgO, T h 62, Cu—Pb—Cr2Ó3, 
Pt, Ag. 4. CS2 +  H.JD — y  2H..S +  C 02 (N eum ann u . A ltm a n n , C. 1931.1. 3087). 
Zwischenprod. Sulfid oder Oxysulfid. Die Ruckbldg. des Oxydes erfolgt nieht durch 
Dissoziation des Sulfides, sondern durch Hydrolyse, also ohne Valenzwrechsel. Ge- 
schwindigkeitsbestimniend sind Hydrolyse u. Ruckbldg. des Zwischenprod., ausdriiekbar 
durch ihre Rk.-Warmen. Aktivitatsreihenfolge nach N eum ann u . A ltm a n n  (C. 1931. 
I. 3087): Oxyde von Ce, Th, Mg, Ba, Cr, Al, Cu. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 205. 
369— 97. 3/5. 1932. Breslau, Techn. Hochsch.) J. Schm id t.

Carl Kroger, Zur heterogenen Katalyse binarer Gasreaklionen. II. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Weitere Anwendungen der in I. geschilderten Katalysentheorie. Oxydations-Rkk. :
1. Ammoniakoxydalion. Zwischenprod. ist das Imid, das, falls das hierbei entstehende 
niedere Kontaktoxyd noch oxydationskraftig genug ist, weiter zu N 20  oder N 2 oxydiert 
wird. Andernfalls erfolgt die Desorption von KH u. dessen Weiteroxydation durch 
homogene Gas-Rk. zu NO u. N 20 4 [vgl. L ib i n s o n  (C. 1931. II. 290), A n d r u s s o w  
(C. 1927. I. 1545), B o d e n s t e i n  (C. 1927. I. 1547)]. Direkte NO-Bldg. am Kontakt 
erfolgt nur in Ggw1. von Alkali iiber N itrit (Nitrat), dann wirkt dereń Zers.-Geschwin- 
digkeit mit bestimmend. Oxyde katalysieren nur die Imidbldg. Die Reihenfolge der Wirk
samkeit folgt den Dissoziationsdrucke: Oxyde mit Bildungsw'iirmen 42 kcal (T120 ) er- 
geben abnehmend N 2 +  H„0. Giitefolge: (M n02), (Fe20 3 +  B i20 3), (Fe20 3 - f  Cu), V20 5, 
Fe20 3, (Fe20 3 -(- CeĆ)2), Cr„03, CuO. CuO ist abweichend, MnO» bildet wahrend der 
Rk. einen Zwischenzustand M n02/niederes Oxyd. 2. Blausaureoxydalioii. In den 
Teilprozessen a) u. b) (vgl. Tcil I) wird Cyansaure gebildet, die zu Cyanursaure bzw. 
Cyannielid polymerisiert wird. Bei holierer Temp. erfolgt dann Umw'andlung in Imid u. 
Kohlenoxyd, dereń Weiteroxydation gernaB der CO- u. NH3-Verbrennung verlauft. Die 
Gesamtoxydation ist den Dissoziationsdrucken der Osydo proportional. Giitefolge: 
(MnOj +  CuO), Co20 3, M n02, CuO, NiO, (Fe20 3 +  B i20 3) [N e u m a n n  u . M a n k e  
(C. 1930. I. 2395), S in o z a k i  u . H a k a  (C. 1926. II. 2527)]. Bzgl. der NO-Bldg. ist 
die Reihenfolge bei 400 u. 700° nieht gleich, auffallend hoeh sind die NO-Ausbeuten,

fiirCo30 4 u.M n20 3. 3. Methanoxydation: a mit 0.2. Zwischenprod. ist C jn ic^ ^ ^ O sy d }"
II20 , evtl. Carbid. H 20  wird ais solches oder ais CO +  H2 abgegeben. Die Oxyde 
wirken in der Reihenfolge V20 5, CuO, Fe20 3, Fc30 4, F c0 , S n 0 2, ZnO. Dio Form- 
aldehydbldg. aus Methan erfolgt durch Adsorptionskatalyse. /? mit CO,. Verlauf analog 
wie mit 0 2 oder H.O. Giitefolge der Oxyde: Co, Ni, Fe, Mo, W; schlecht CuO, da Cu 
bei 800° noch nieht durch C 02 wieder oxydiert wird. 4. Phosphoroxydation mit H 20  
kann Katalyse 1. u. 2. Art sein, Katalyse 1. Art (Zw’ischenprod. Phosphit oder Phosphat) 
iiber Fe20 3 ( Z a w a d z k i  u . B o r u c k i ,  C. 1931. II. 206 ) ,uber Cu-Ni wohl Katalyse 2. Art 
iiber Oxyd/Phosphidgemisch. — C h l o r i e r u n g s - R k k .  1. Salzsaureoxydation.
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Aus Metali u. HCI bildet sieh Chlorid, das zu Oxychlorid (Zwischenprod. der Katalyse
2. Art) aufosydiert wird, z. B. 4CuC12 +  0 2 — ->- 2Cu2OCl2 +  2C12. Geschwindigkeits- 
bestimmend sind die Bldg. u. Zersetzung der Oxychloride. Giitefolge der Chloride: CuCl2, 
MgCl2, CaCl2 (BaCl2 sehr schleoht). 2. Chlorknallgasvereinigung in Gegenwart von H 20  iiber 
Cbloridkontakten verlauft ais Katalyse 2. Art. —  Azotierungs- Rkk., Ammonialcsynthese. 
Die Vereinigung N 2 +  3I i , verliiuft iiber das Nitrid, das mit H„ zu nicderein Nitrid 
(oder Metali) reagiert. N H  wird entweder dosorbiert odor die NH3-Bldg. tritt am 
Kontakt m it adsorbiertem NH ein. Falls das Metali ein stabiles Hydrid bildet, kann 
ais Zwischenprod. auch M eH-NH auftreten, Weiter-Rk. wie oben, dann verlauft die 
Syntheso ais Katalyse 2. Art (Katalysator Nitrid/Hydrid), sonst ais Katalyse 1. Art. 
Au Ru, Os u. Co, dio weder Nitride bilden, noch grofie H 2-Loslichkeit aufweisen, wird 
NH3 durch Adsorptionskatalyse gebildet. W, Mo, Fe bilden unter NH3-Synthese- 
bedingungen Nitride, daher hier sicher Katalyse 1. Art. U, Ce, La, Mn bilden 
mit H 2 u. N 2 feste Lsgg., an U  entweder Katalyse 1. Art iiber N 2-reiehem Miselikrystall, 
oder Katalyse 2. Art iiber U-Metall. l)ber Cc- u. La-Kontakten trotz stabiler Hydride 
Katalyse 1. Art. Gesamtreilicnfolge bei 100 at: U, Ru, Os, La, Ce, Mn, Mo, W (Fe). 
(Ztsohr. anorgan. allg. Chem. 206. 289— 303. 18/6. 1932. Breslau, Techn. Hocb- 
schule.) J. S c h m id t .

H . G. Tanner, Eine Theorie fiir  die Aktiviliit von Konłaktkatalysatoren. Dio 
K a ta ly se  von verd. H 2-0 2-Mischungen in von auBen stark gekuhlten Rk.-Gefafien 
durch elektr. auf niedrigo Tempp. geheizte Pt-Drahto verlauft nach friiheren Unterss. 
(C. 1931. II. 8) so, daB die Aktivitat des Katalysators stark von der Temp.-Differenz 
zwischen Pt-Dralit u. GefaBwand abhangt. Vf. leitet aus dieser Beobachtung eino 
neuc Theorie der Kontaktkatalyse ab. Dio akt. Zentren sollen liiernach fluktuiorende 
Tcmp.-Schwankungen haben. Hiordurch wird eine Art ,,Atmung“ des Katalysators 
bewirkt. Vf. nimmt an, daB die Elektronenemission dureh die gleichen therm. Bo- 
dingungen bceinfluBt wird, die dio katalyt. Aktivitat bewirken. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 2171— 76. Juni 1932. Wilmington, Delaware, Exporiment. Stat. of E. I. du 
Pont de Nemours & Co.) K r u m m a c h e r .

H. Cassel und E. Gllickauf, t)ber den Zerfall yon Sticlcoxydul am gliihendcn 
Plalin. II. (I. vgl. C. 1930. II. 2736.) Die Messungen des N 20-Zerfalls werden bei 
konstantem Druck von etwa 10~4 mm bei Tempp. zwischen 900 u. 1100° abs. ausgefuhrt. 
Der konstantę N 20-Druck wird erreieht durch Verwendung von festem N 20  ais Boden- 
korper. Dadmch fallt in der in Mitt. I. angegebencn Gleichung der Partialdruck des 
N 20  ais Variable weg, die Rk. wird nur noch durch die Anderung des 0 2-Druekes be- 
einfluBt. Dio MeBgenauigkeit wird crhóht, da durch die Nachlieferung des N 20  die 
Druckstoigerung beim Rk.-Ablauf verdreifaeht wird. Durch die Vers.-Ergebnisse wird 
bewiesen, daB dio Rk.-Hemmung durch die Adsorption von atomarem Sauerstoff hervor- 
gerufen wird. (Ztschr. pliysikal. Chem. Abt. B. 17. 380—84. Juni 1932. Berlin, Inst. 
f. physikal. Chemie d. T. II.) P. L. Gi/NTHER.

Robert Livingston, Die allgemeine Theorie der Sciuren- und Basenkatalyse und 
ihre Anwendung auf die Gescliwindigkcit von Ionenreaklionen. Messungen des katalyt. 
H 20 2-Zerfalls in Lsgg. von HBr u. KBr einerseits u. in Lsgg. von H :,SO, u. KBr andrer- 
seits zeigen, daB die konigiertc Gcschwindigkeitskonstante der Gleichung 

v =  y  ( H A )  (H+j (Br-))” HBr2 
in letzteren ca. 10°/o hóhcr liegt. Wahrscheinlich ist dics ein realer Effekt, der auf die 
spezif. katalyt. Wrkg. des sauren Mol. HSOj-  zuriickzufuhren ist. Eine auf dieser 
Uberlegung basierte totale Geschwindigkeitsgleichung stimmt qualitativ mit den 
Versuchsergebnissen iibcrcin. Wegen gewisser Unsichcrheiten (Schatzung von (IISO,'") 
u. UnmOglichkeit der Best. von y  HSO.,“ y  Br/yx) ist der Bcweis nicht quantitativ zu 
erbringen. Rkk., an dencn sieh die Theorie vermutlich besser priifen lieBe, werden 
angegeben. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2393— 94. Juni 1932. Minneapolis, Univ.
of Minnesota.) KRUMMACHER.

A. V. Kiss, Ober die N cutralsahwirkung bei den Ionenreaklionen. 5. Uber die 
Neutralsalzwirkung in konzentrierten Salzlosungen. (IV. vgl. C. 1931. I. 406.) Nach 
Unterss. von I. Bossanyi. Vff. erhalten gegeniiber den Einwanden von K in g ,  J e t t e  
(C. 1929. I. 3062) bzw. O o s ty e e n  (C. 1930. I. 163) einerseits u. A. P a r t s  (C. 1931. 
I. 2016) andererseits die Ergebnisse ihrer friiheren Arbeiten iiber die Persulfatjodionenrk. 
(C. 1928. II . 122) aufrceht. Es werden Verss. in konzentrierteren Salzlsgg. mit Jod- 
zusatz angestellt. Die hieraus unter Benutzung der friiher gemessenen Gleiehgewiehts- 
konstanten (C. 1932. I. 1212) berechneten Geschwindigkeitskonstanten sollen mit den
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friiher olino vorherige Jodzusatzc hestimmten Konśtanten gut iibereinstimmen. 
Hierdurch werden die friiheren Ergebnisso wenigstens fiir dio zu Beginn der Rk. er- 
haltene Gesehwindigkeit bestatigt. —  Unter Wiederholung der Verss. in Ggw. einer 
grofien Anzahl yon Neutralsalzen in 0,25—8,00-molarer Konz. wird gegeniiber den Ein- 
wanden yon PARTS erneut bestatigt, daB die GRUBE-SCHMIDTsehe Regel von 2-n. Salz- 
konz. angefangen, fiir die Persulfatjodionenrk. giiltig ist. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A. 160. 290—94. Juni 1932. Szeged [Ungarn], 2. Chem. Inst. d. Univ.) R o m a n .

A. V. Kiss, Die NeutraIsaIzwirkung der Ferri-Jodionenreaktion. 3. t)ber den Ein- 
fiu  fi von Nichtelektrolyten auf die Gesehwindigkeit der Seaktion. (2. vgl. C. 1931. II. 2410.) 
Nach don Unterss. yon P. Vass (vgl. C. 1932. I. 1478). Mit yielen organ. Stoffen 
bilden Fo'"-Ionen Komplexe, die sich zum Teil den J-Ionen gegeniiber fast indifferent 
yerhalten, wahrend dies bei den benutzten Nichtelektrolyten CH3OH, C2H5OH, 
n-C3H7OH, Glycerin, Aceton u. Rohrzucker nicht der Fali ist, der Mechanismus also 
nicht geandert wird, wahrend das gleichfalls benutzte Carbamid yielleicht etwas 
komplcxbildcnd wirkt. Die Nichtelektrolyte konnten nur bis zu einer Konz. yon
5 Mol/Liter W. angewandt werden, da bei hóherer Nichtelektrolytkonz. die Jodstarke- 
Rk. ausbleibt. Das B ron sted scIic  Gesetz bleibt bei Ggw. der Nichtelektrolyte 
erhalten: dio Geschwindigkeitskonstante bleibt bei konstanter Ionenstarke konstant. 
Bei Zusatz yerschiedener Salze verscliiedener Konz. andert sich die Geschwindigkeits
konstante in Abhangigkeit yon der spezif. Wrkg. des Salzes, wahrend die BRONSTEDsehe 
Konstanto h auch bei Ggw. von Nichtelektrolyten unabhangig von der Ioncnstiirko 
bleibt, bis zu einer Salzkonz. von 0,15 Mol, oberlialb derer die B r o n ste d -D e b y e -  
H uC K ELsćhe Gleichung nicht mehr giiltig ist. h variiert sehr stark mit der Zus. des 
Losungsm. Alle benutzten Nichtolcktrolytc mit Ausnahme von Carbamid beschleunigcn 
die Rk. — h fiir die entsprechenden Nichtelektrolytlsgg., diyidiert durch h fiir reines W. 
entspricht der von der Medium wrkg. abhangigen Konstantę. Der log dieser Konstantę 
ist yon der molaren Nichtelektrolytkonz. in Obereinstimmung mit der Regel von 
G r u b e  u . Schm id lincar abhangig, die Kurven gehen jedoeh fiir die verschiedcnen 
Nichtelektrolyte weit auseinandw. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 206. 196— 208. 
1/6. 1932. Szeged [Ungarn], 2. Chem. Inst. d. Univ.) Rom an.

Herman A. Liebhafsky, Der kalalytische Zerfall von Wassersloffmperozyd durch 
das Jod-Jodidpaar bei 25°. Messungen der Zerfallsgeschwindigkeit des H 20 2 in Ggw. des 
Jod-Jodidpaares ergeben ais spezif. Gesehwindigkeit der Rk. I: J~ +  H„02 -~>- 
JO~ +  II20  denW ert L\ =  0,69 ±  3°/o fiir einen Bereich der Jodidkonz. uber 3 Zchner- 
potenzen. Mit gewissen Einschrankungen wurde ais Rubezustandsfunktion fiir diesen 
Zerfall gefunden: F  =  3 ,5 -10~12 +  1 • 10~8 «h+ boi 25°. D ie spezif. Geschwindigkeiten 
bei 25° fur die Rkk. II: JO“ +  H.Oj J -  +  H20  +  0 2, u. III: HJO +  H 20 2 -^-v  
II+ +  J“ +  H 20  +  0 2 waren schatzungsweise k2 — 4 -101"1 u. x2 <  2 ■ 104. v... ist un- 
genauer ais k\. Durch Zufiigung vcrschicdonor Salze wurde das Rk.-System uber cino 
ganze Reihe von Werten der Ionenstarke untersucht. Fiir Werte von ixh+ in der Nahe 
10-1 -inolar sind die Gleichungen I u. II maBgebend fur dio Zers. des H20 2. Wachst an+, 
spiclt Rk. III cino immer wiehtigere Rolle. Im Ruhczustand indessen ist die absol. 
Gesehwindigkeit yon Rk. I immer gleich der Summo der absol. Geschwindigkeiten der 
Rkk. II u. III. Dieser Mechanismus ycrsucht die Katalyse bei dem Wert yon au+ zu 
erklaren, bei dem die Oxydation von I durch H20 2 beginnt. (Journ. Amer. chem. Soc. 
54- 1792— 1806. Mai 1932. Berkeley, California, Chem. Lab. of the Uniy. of Cali- 
fornia.) ” K r u j iMACIIER.

G.-M. Schwab und L. Rudolph, Kalalytische Spallting von Raccmalen durch 
llechls- und Łinksguarz. Pulyerisierter Links- bzw. Rechtsąuarz, der m it einer Kupfer- 
menge yerstarkt wurde (Eindampfen vcrd. Cu(N03)2-Lsg. iiber dem Quarzpulyer), die 
zur unimolekularcn Bcdeckung der QuarzoberfIiiche nicht ausreichte, iibt bei der 
Dehydratation yon rac. sekundarem Butylalkohol eine opt. auswahlendo Katalyse 
aus. Dor Alkoholdampf stromte nach dcm RiickfluBprinzip iiber den im clektr. Ofen 
erhitzten Katalysator. In der FI. trat eine opt. Drehung bis zu einem Masimum von
0,10— 0,13 ±  0,03° ein, die spater Nuli wurde u. blieb. Linksąuarz liefert Links- 
drehung, Rechtsąuarz Rechtsdrehung, opt. inakt. Quarzpulver ergab keine Drehung. 
Isopropylalkohol gab mit akt. Quarzpulver ebenfalls keine Drehung. Erklarung des 
Maximuins der Drehung: Zuerst ist die Differenz der Spaltungsgeschwindigkeit der 
beiden Komponenten groBer ais die nebenher laufende Racemisierungsgeschwindigkcit. 
Da die Spezifitat des Katalysators wahrend des Vers. abnimmt, uberwiegt letztere
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u. die Drehung muB wieder auf Nuli abnohmcn. Die Oxydation des gleichcn Alkohols 
am gleichen Katalysator erfolgt ebenfalls opt. spezif., jedoch m it entgegengesetzter 
Auswahl des Drehungssinnes. Es muB also vorwiegend die Kontaktaktivierung, u. 
nicht die Adsorption des Substratcs spezif. erfolgen. (Naturwiss. 20 . 363— 64. 20/5. 
1932. Miinchen, Chem. Labor. der Bayer. Akad. d. Wissensehaften.) K r u m m a c h e r .

Mary L. Morse und W. E. Craig, Der lcatalytische Einflup getrochieter Cellulose 
auf die Hydrolyse von Sucrose. Reinste, langere Zeit getrocknete Cellulose aus quanti- 
tatiyem Filtrierpapier (Aschegeh. 0,1%) zeigt bei der Hydrolyse von Sucrose boi 80— 85° 
einen beschleunigenden EinfluB derart, daB bei einem typ. Vers. die relativen Mengen 
reduzierenden Zuckers 0,1 ±  0,02°/o betrugen, wahrend bei Kontrollverss. ohno Kataly
sator nur 0,01°/ erhalten wurden. Bei 96—98° war dic Menge bei Einw. des Kataly- 
sators sogar 140-mal so groB, wie ohne diese. Weitere Unterss. iiber die bestmoglicho 
Aktmerung der Cellulose, iiber dio Beziehungen zwischcn Struktur der Disaccharide 
u. Einw. getrockneter Cellulose ais Katalysator der Hydrolyse, sowie iiber die Natur 
des besehriebcnen Effektes werden in Aussicht gestellt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
2121— 22. Mai 1932. Lincoln, Nebraska, Dep. of Chem. Univ. of Ncbraska.) K r u m m .

A t . A to m s t r u k tu r .  R a d lo c h e m ie .  P h o to  c h e m ie .
Alfred Klose, Die Bohrsclien Quantenbedingungen. Rein formale-Unterss. Ab- 

leitung der Energiestruktur der Strahlung auf rein dynam. Grundlage. (Sitzungsbcr. 
PreuB. Akad. Wiss., Berlin 1 9 3 2 .1 4 2 —65. Berlin-Babelsberg, Univ.-Sternwarte.) S k a l .

E. Guth, Elektronenradius und Teilclienstop. Analog zu den Bestst. der Atom- 
kerndimensionen dureh dio Streuung der a-Teilchen in Materie werden die Elektronen- 
dimonsioncn dureh schnelle Elektronen ais StoBpartner gesehatzt. (Naturwiss. 20. 490. 
24/6. 1932. Wien, List. f. theoret. Physik d. Univ.) G. S c h m id t .

A. Biihl, Eine neue Methodc zur Bcóbachlung der Beugung langsamer Elektronen. 
Dureh Anwendung einer magnet. Sammelspule wird die Beugung langsamer Elektronen 
(100 V.) an diinnen Folien u. feinkornigen Pulvern elektr. vermessen. Die neue Methodo 
wird fiir MgO u. RuB erprobt. (Naturwiss. 20. 317. 29/4. 1932. Ziirich, Techn. Hoch- 
schule.) Rupp.

N. F. Mott, Die Polarisation der Elektronen bei zweifacher Streuung. (Vgl. C. 1932.
I. 1052.) Die fruheron Rechnungen des Vfs. (C. 1929. II. 524) werden auf dio Streuung 
sehneller Elektronen an schweren Atomen, speziell an Au, ausgedelint. Bei zweimaliger 
Streuung um 90° ist eine Polarisation zu erwarten, die fur v/c =  0,5 11,5; 0,6 15,5;
0,8 10; 0,9 5 betragt. Die Polarisation hat also ein Maximum bei 127 kYolt. (Procecd. 
Roy. Soe., London. Serie A. 135. 429— 58. 1/3. 1932.) R u p p .

Clarence Zener, Elastische Streuung der Atome an Krystallen. (Vgl. C. 1932. I. 
3264.) Mittols der BORNschcn StoBtheorie wird der an cinem Krystall reflektierte 
Bruchteil auftreffender Atome bereehnot. Bei der Reflexion von H-Atomen an LiF  
betragt dieser Bruchteil 0,9 bei Zimmertemp. (Phj'sical Rev. [2] 40. 178— 84. 15/4. 
1932.) R u p p .

Georges Fournier, Ubcr die Zummmensetzung von Atomkernen. Ais unabhangige 
Kernbestandteile werden vom Vf. betrachtet: 1. das Proton, 2. das Elektron, 3. das 
Neutron u. 4. der halbierto He-Kern, dessen Protonenzahl 2 u. dessen Elektronenzahl 1 
ist. Ais Kcrnbausteine kommen aussehlieBlich Noutronen, halbierte He-Kerne u. 
a-Teilchcn in Betracht. Protonen u. freie Elektronen wurden demnach niemała in den 
Kernen vorhandcn sein. Dio Anzahl der halbierten He-Kerno ist gleich der Kernladungs- 
zahl des betreffenden Atoms, wahrend dio Zalil der Noutronen gleich dem tlberschuB 
der Atomgewichtszahl iiber dio doppclte Kernladungszahl ist. Es werden die ver- 
schiedenen Zcrfallstypen angegeben, die auf Grund der angefuhrten Kernbestandteile 
móglich sind. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1482— 83. 25/4. 1932. Paris.) G. SCHM.

G.-I. Pokrowski, Ober die periodischen Eigenscliaften von Atomkernen. Aus-
fiihrliche Mitteilung zu C. 1932.1. 2132. (Journ. Physicjue Radium [7] 3 .150— 54. April 
1932. Elcktrotechn. Inst. d. U. d. S. S. R.) LORENZ.

H. Yagoda, Die Ilume-Rothfry-Beziehung zwischen Ionisierungspotenlml der 
Elemente und ihren Atomnummem. Die theoret. Betraehtungen des Vf. zeigen, daB 
dio HuM E-ROTHERY-Formel fiir neutralo Atome im wesentliehen erfiillt ist, daB aber 
eine bessere Beziehung fiir dio Eigg. der Teile einer bestimmten Gruppe dureh don 
Ausdrubk log n- V =  a  log Z +  b besehrieben werden kann. In der Gleiehung bedeutet n 
die Quantenzahl der auBersten Elektroncnschale, Z  dic Ordnungszahl des E lem en tcs;
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dor Kocff. a nalicrfc sich dem Wert 2/3 in den meisten period. Gruppen. (Philos. Ma- 
gazine [7] 13. 1163—71. Juni 1932. Sea Gate, New York.) G. SCHMIDT.

L. A. Young, Weilenfunktionen fiir Atonie mit vielen Elektronen. Es werden die 
Grundlagen cines Variationsverf. zur Bereohnung der atomaren Weilenfunktionen fiir 
Konfigurationen mit mehreren Elektronen kurz angegeben. (Physical Rev. [2] 40. 127. 
1/4. 1932. Massachusetts Inst. of Technology.) B o r is  R o s e n .

M. H. Johnson jr., Die Spinbahnwechsehoirkung fiir  Konfiguration mehrerer 
Elektronen. Die Methode des Vfs. zur Behandlung der Spinbalmweehselwrkg. fiir 
Zweielektronensysteme (C. 1932 . I. 2286) wird auf Konfigurationen mit beliebiger 
Zahl von Elektronen erweitert. (Physical R ev . [2] 40 . 127. 1/4. 1932. Harvard 
Univ.) ‘ B o r is  R o s e n .

P. I. Dee, Versuclie zum Nacliweis der Wechsehoirkung von Neutronem, mit Elek
tronen. Die Unterss. des Vfs. erstrecken sich auf die durchdringende Strahlung von 
Be, wenn letzteres von Po-a-Teilchen getroffen wird. Es wird mit der WlLSON-Methode 
gearbeitet. Ais Fiillgas der Kammer wird Luft mit einem Enddruck von 40 cm benutzt. 
Nach einleitenden Verss. iibcr die Erzeugung von RuckstoBprotonen aus einer Gelatine- 
sehioht durch die Be-Strahlung wurden insgcsamt 351 Elektronenbahnen beobachtet. 
Aus Vergleichsaufnahmen mit N-RiickstoBbahnen wurde die Ionisation langs einer 
Neutronenbahn zu weniger ais 3 Ionen pro cm geschatzt. Die Reichweiten der Riick- 
stoBelektronen lagen um 0,5 mm. Aus den Verss. wird geschlossen, 1. daB die Wahr- 
scheinlichkeit der Einw. cines Neutron auf ein Elektron mit gleichzeitiger Erzeugung 
einer RuckstoBclektronenbahn kleiner ais 1% der Wahrscheinlichkeit der gleichen 
Einw. auf einen N-Kern ist u. 2. daB die Ionisation langs der Neutronen geringer ais
1 łon  pro 3 m Luft ist, wenn der Wirkungsradius eines Neutrons in bezug auf den 
N-Kern mit gleichzeitiger Erzeugung eines N-RiickstoBatoms von der GróBenordnung 
5 .IO- 1 3  cm ist. (Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 1 36 . 727— 34. Juni 1932. Cam
bridge, Pembroke College.) G. S c h m id t .

N. Feather, Die ZusammcnstoPe von Neutronen mit Stickstoffkernen. Vf. ver- 
wendet zu seinen Verss. eine fiir die Aufnalime von a-Strahlenbahnen konstruierte 
W lLSO N -A pparatur. Ais Fiillgas der Kammer wurde N 2 benutzt. Neben einer Messung 
der Langcn dor RiickstoBatombahnen von N wurden auBerdem Bestst. der Winkel 
zwischen der Anfangsrichtung des N-RuckstoBkerns u. der wahrscheinliehsten Richtung 
der einfallenden Strahlung yorgenommen. Insgcsamt wurden 109 RuckstoBbahnen 
ausgemessen. Die Reichweite der RiickstoBbahnen ergab sich zu 3,5 mm in Luft. 
Die photograph. Aufnahmen lassen auBerdem erkennen, daB einige Doppelbahnen der 
N-RiiekstoBatome vorkommen. Zusammenfassend werden die unelast. ZusammenstoBe 
Y011 Neutronen u. N-Kernen nach 2 Arten eingeteilt: 1. Das Neutron wird eingefangen 
u. 1 a-Teilchen befreit u. 2. das Neutron wird nicht eingefangen. Es besteht die Wahr- 
scheinlichkeit, daB im letzten Fali ein Proton befreit wird, jedoch liegen Anzeiclien 
v o r, daB die Haufigkeit der Zerfallsprozesse ohne Einfangen des Neutrons eine Emission 
von a-Teilchen oder H2-Kernen zur Folgę bat. (Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 
136 . 709— 26. Juni 1932. Cambridge, Trinity College.) G. S c h m id t .

E. G. Steinke und H. Schindler, Ober die Zcrlriimmerung von Materie durch 
UUrastrahlung. In Fortsetzung der Unterss. iibcr die bei der Messung der HessscIicii 
Ultrastrahlung auftretenden spontanen StoBe (C. 1932- II. 13) wird eine genaue 
Rcichweitekurve der die Ionisation hcrvorrufcnden Teilchen aufgenommen, indem 
die Dieko der die Ionisationskammcr umgebenden Pb-Sehicht variiert wird. Die 
Reichweiten werden auf 10 cm Pb geschatzt. Die holie spezif. Ionisation dieser Teilchen 
spricht fiir schwere u. langsame Atomtriimmer, da bei der groBen Energie einzelnc 
H-Teilchen sehr wenig ionisieren kónnen. Fiir die Energie der Teilchen wird 2-1010 
bis 2-1011 e-V. angegeben. Die sich aus den StóBen berechnenden Energien der Ultra
strahlung liegen um 1—2 GróBenordnungen hóher, ais sich aus Absorptionsmessungen 
unter Annahme einer h u-Stralilung ergibt. Die vorliegenden Zertriimmerungsverss. 
bringen keine Entscheidung zwischen den beiden Annahmen, ob Wellen- oder Kor- 
puskularcluirakter der Ultrastrahlung. Die Verss. zwingen aber zu dem SchluB, daB 
im Falle eines h ^-Charakters die KLElN -NlSHIN A-Form el fur die Ultrastrahlung 
nicht mehr zutrifft. Infolge der groBen Energien laBt sich auch nicht ein Entscheid 
herbeifiihrcn, ob es sieli im F a lle  einer Korpuskularstrahlung um Elektronen, H-Teilchen 
oder Neutronen handelt. (Naturwiss. 20 . 491—93. 24/6. 1932. Konigsberg in 
PreuBen.) ' G. SCHMIDT.
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Jean Thłbaud und F. Dupre la Tour, Uber das Durchdringungsvermdgen der in  
Beryllium durch die a-Teilchen erzeugten Stralilung (Neutronem). Vff. untcrsuchen 
die Absorption der Be-Neutronenstrahlung in verschiedenen Elementen bis zu Dieken 
von mehr ais 20 cm. Zum Nachweis der einzelnen ionisierenden Teilchen (Atomkern), 
die von den Neutronen herausgeworfen werden, wird eine lonisationskammer in Verb. 
mit einem Verstarker benutzt. Dio Absorption der Neutronenstraklung in Pb ist mit 
der einer stark heterogenen Strahlung vergleichbar, dereń jecie Komponento nacli 
einem Exponentialgesetz absorbiert wird. Dor Absorptionskocff. nimmt von 0,20 
bis zu 0,065 ab, wenn dio Absorberdicke von 1 bis etwa 20 om wiichst. Es wird noch 
eine merkliche Verminderung des Absorptionskocff. jenseits 30 cm Pb Absorberdicke 
festgestellt, was darauf schliefien laBt, daB die Neutronen 50 cm Pb durchsetzen konnen. 
AuBerdcm wird die Absorption der Neutronenstrahlung in Al, Si, S, Fe, Zn, Sn, Sb, 
Hg u. Pb nach Filterung in 4,4 cm Pb untersucht. Die experimentellen Kurvenpunkte 
liegen mehr oder weniger nahe der Absorptionskurve in Pb, was eine wenig geringere 
Atomabsorption fur die leichten Elemente anzeigt. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
1647—49. 9/5. 1932. Paris.) G. SCHMIDT.

Lord Rutherford, Der Ursprung der y-Strahlen. (Soient. Monthly 34. 483—86. 
Juni 1932. Cambridge, Cavendish Laboratorium. —  C. 1932. I. 2929.) G. SCHMIDT.

W. B. Lewis und C. E. Wynn-Williams, Die Reicliweiten der a-Teilchen der 
radioaktiven Enumalionen und der A-Produkte sowie des Poloniums. (Vgl. RUTHERFORD, 
WYNN-WiLLIAMS u . L e w is , O. 1932. II. 170.) In Fortsetzung der Verss. der Vff. 
werden dio a-Teilchengruppen der Emanation u. der A-Prodd. der U-, Th- u. Ac- 
Reihe untersucht. Zur Messung wird eine Differentialionisationskammcr in Verb. mit 
einem Verstarker benutzt. Die Ausschlage werden automat, registriert. Die Ergebnisse 
stellen die a-Teilchcngruppen in Form von Streukurven dar, aus dereń Abfall die 
Homogenitiit jeder a-Teilchengruppe gepriift werden kann u. aus dereń Lage die 
mittlere Reichweite direkt bestimmt werden kann. Die a-Teilchen von AcEm bestehen 
aus 2 Gruppen, welche ahnlich wie beim AcC naho beieinander liegen. Die a-Teilchen 
von AcA bilden eine einfaehe homogene Gruppo. Die Energiedifferenz der AcEm-a- 
Gruppen betragt ea. 3 ,5 -105 e-Volt. Dio anderen untersuchtcn Elemente senden nur 
eine einfacho homogene a-Teilehengruppo aus. Die Streukurve der a-Teilchen einer 
sehr reinen Po-Quelle stimmt gut mit dem berechneten Abfall iiberein. Dio Reich- 
weiten der einzelncn a-Gruppen sind bei Annalime der mittleren Reichweite der Haupt- 
gruppo der a-Teilchen von ThC' (8,533 cm) ais Standard bestimmt worden. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 136. 349— 63. 2/5. 1932. Cambridge.) G. Sc h m id t .

H. M. Taylor, Die anomale Streuung von a-Teilchen durch Wasserstoff und Helium. 
Zusammcnfassend aus friiheren Verss. des Vf. (C. 1932. I. 1195. 3152) wird gezeigt, 
daB die anomalo Streuung der a-Teilchen in Ho erklart werden kann, wenn man den 
StreuprozcB wellenmcchan. beschreibt u. annimmt, daB ein einfaches kugelfórmiges 
symm. Feld zwisehen den beiden stoBenden Teilchen besteht. Diese Untersuchungs- 
methode wird jetzt auf H2 ausgedehnt u. gute t)bereinstimmung mit dem Experiment 
erhalten. Es ergibt sich ferner, daB die Streuung bei kleinen Winkcln in II2 wic in He 
durch das gleiche Feld erklart werden kann, das fur dio Erkliirung der Streuung unter 
groBen Winkeln benutzt wurde. Diese Ergebnisse scheinen vóllig unabhiingig von der 
besonderen Form der Potential-Energiekurve zu sein, die fur das eine Teilchen im 
Feld des anderen angenommen wurde, unter der einzigen Voraussetzung, daB die 
Energio sieh klass. fiir Entfernungen, die groBer ais etwa 5-10~13cm sind, bereclmcn 
laBt. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 136. 605— 18. Juni 1932. Cambridge, 
Clare Kolleg.) G. S c h m id t .

F. C. Champion, Obe.r einige starkę Zusammcnstofie schneller fi-Teilchen mit 
Elektronen, die mit der Wilsoyimethode photographiert worden sind. Fiir die Verss. wird 
die W lLSON-M ethode angewandt. Die /9-Strahlenquelle war Ra E, die Gesehwindig- 
keiten der jS-Strahlen reichten bis zu 0,94 der Anfangsgeschwindigkeit. Insgesamt wurden 
30000 Bahnen schneller ^-Teilchen in N 2 u. etwa 5000 Bahnen in 0 2 aufgenommen. 
Etwa 50 starkę ZusammenstóBe mit Elektronen wurden beobachtet, u. in allen Fallen 
stimmton die gemessenen W inkel angenahert mit den Werten iiberein, die sich aus 
relativist. Betrachtungcn ergaben. In fast allen untersuehten Fallen wurdo Erhaltung 
des Moment- u. Energicsatzes gefunden. In Anbetracht der Gesamtzahl der gemessenen 
ZusammenstóBe sekeint fiir den Fali, daB ein betrachtlieher Energieverlust durch 
Strahlung bei den starken ZusammenstoBen auftritt, die Zahl solcher unelast. Zusammen- 
stSBc nicht groBer ais einige Prozent der Gesamtzahl der ZusammenstóBe zu sein.
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(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 136 . 630—37. Juni 1932. Cambridge, Cavendiah 
Laboratorium.) G. SCHMIDT.

Sze Shih-Yuan, Uber das inagnetische Spektrum der fi-Slrahlen von Tliorium li . 
Um dic Unterscheidung im magnet. /3-Spektrum von ThB zwisehen Zcrfalls-/J-Teilchen 
u. Sekundarelektronen zu ermogliehen, yerwendet Vf. einen gro Ben Ablenkungsapparat 
u. vermindert gleiohzeitig GroBe u. Lange der radioakt. Quelle. Somit gelingt es, bis 
jetzt ais cinfaeh geltende jS-Linien in Multipletts aufzulosen. Das magnet. Feld wurde 
von einem groBen W EISSsehen Elektromagneten erzeugt. Die Strahlenquelle wurde 
aus dem akt. Nd. von ThEm gebildet. Unter Zugrundelegung der /?-Linie mit Hp =  1398 
(gróBte Intensitat) ais MaBstab wurden Dubletts bei folgenden Hp-Wer ten gefunden: 
1762 u. 1760; 1122,5 u. 1119; 932,3 u. 949,4; 930,6 u. 929,8; 866,2 u. 860,0; 844,2 u. 
838,5. Der kleinste Linienabstand auf der photograph. Platte betrug 0,009 cm. Durch 
diese Analyse wird Vf. zu der Annahme der verseliiedenen y-Strahlgruppon gefiihrt. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 194 . 874—76. 7/3. 1932. Paris.) G. SCHMIDT.

C. H. Collie, Die Zerfallskonstante von Uran I I .  Die Methoden zur Best. des U  II 
bestehen in der Herst. ciner bekannten Anzahł von U  II-Atomen u. der Beobachtung 
von N  wo N die Zahl der U II-Atome u. X die Zerfallskonstante bedeutet. U  II 
wird aus Uranylnitrat konzentriert mittels einer Methode, welehe aber nicht die Kry- 
stailisation groBer Lósungsvolumina unifafit. Vf. gibt eine genaue Beschreibung der 
UX-Herst. Die Trennung von U II erfolgt auf elektrolyt. Wege. Durch Vorverss. 
wird gezeigt, daB durch Hinzufiigung einer bekannten Menge des chem. ident., aber 
weniger radioakt. Isotops U  I das gesamte U I I  elektrolyt. niedergesehlagen wird. 
3 verschiedene Trennungsverff. wurden angewandt. 1. UX-Lsg. wurde zweimal 
elektrolysiert, so daB es frei von allen U-Spuren war, dann w'urde eine kleine U-Menge 
hinzugefiigt zur zweiten Elektrolyse, um sicherzustellen, daB die Bedingungen fiir 
den Nd. giinstig sind. 2. U X , welehes eine kleine Jo-Menge enthielt, wurde in Essig- 
saure gel. u. die Lsg. durch Elektrolyse gereinigt. 3. 10 kg Uranylnitrat wurden in 
Ather gel. u. von Th-Isotopen befreit. U X  wurde ais radioakt. Indicator benutzt. 
Naeh 29 Tagen war U X  angewachsen u. wurde abgetrennt. Die Ergebnisse dreier 
iiberemstimmender Experimente zeigen, daB die Halbwertsperiode von U I I  nicht 
goringer ais 1-10® Jahre ist, u. schlieBen somit endgiiltig den Wert von 1,3 • 101 Jahren 
aus, der d u rc h  Anwendung der GEIGER-NuTTALL-Beziehung fiir eine U II-a-Strahlen- 
reiehweite von 3,28 cm abgcleitet wurde. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 131 . 
541— 53. 1931.) G. S c h m id t .

G. Gueben, Untersuchungen uber das Mesotlior II . Die Verss. des Vf. bezwecken, 
die a-Strahlung eines frischen MsTli II-Praparatcs nachzuweisen. Ais Ausgangs- 
material diente 2,5 mg-MsTh. Die Isolierung des MfiTh II wurde nach der H e v e s y - 
Methode durchgeflihrt, dereń Einzelprozesse genau besehrieben werden. Die Intensitats- 
messungen wurden mit einem Elektrometer in Kompensationsschaltung ausgefiilirt. 
Zuerst wurde dic gesamte Strahlung (cc, fi, y) des Priiparates bestimmt, darauf wurde 
bei Venvendung von Glimmerfolin geeigneter Dicke nur die noch durchgehende fi- u. 
y-Strahlung gemessen. Die Differenz beider Messungen wurde der a-Ionisation zu- 
gesehrieben. Der EinfluB der a-Strahlungen der Folgeprodd. auf die a-Strahlenmessung 
des MsTh II  wurde bestimmt. Die Differenz der berechneten Ionisationskurve zur 
exporimentell bestimmten Kurve stellt die durch die a-Strahlen des MsTli II erzeugte 
Ionisation dar. (Ann. Soc. scient. Bruxelles. Serie B. 52. 60— 65. 8/6. 1932. 
Brussel.) G. Sc h m id t .

Aristid V. Grosse, Uber die Halbwertszeit des Prolactiniums. Aus groBeren Mengen 
Pa20 6, die auf Grund chem. u. rontgenspektr. Priifung sicher rein waren, konnte die 
Halbwertszeit des Pa zu 32000 J a h re n  mit einer Genauigkeit von etwa 10% bestimmt 
werden. H a h n  u. W a l l i n g  ( W a l l i n g ,  Dissert. Univ. Berlin 1928) fanden fiir die 
Halbwertszeit von Pa dureh Best. der Nachbldg. von Pa in ais radioakt. rein angenom- 
menen U -Salzen den Wert 20000 J a h re  ±  10%. Die Unstimmigkeit in den beiden 
Angaben kann durch das Vorhandensein eines inakt. oder schwaeh akt. Ekatantal- 
isotops in dem Pa-Praparat begriindet sein. Es werden mehrere komplizierte Zirkon- 
mineralien, wie Eukolit, Eudyalith u. ind. Zirkonsand u. die bei der Herst. des Pa 
zugesetzten Zirkonsalze mit dem NoDDACKschen Rontgenspektrographen nalicr 
untersucht, um ein Isotop des Elementes 91 nachzuweisen. Aus diesen Unterss. folgt, 
daB im Falle der Existenz eines solchen Isotops es zu weniger ais etwa 3 ■ 10-10 g pro 1 g 
ZrOo vorlag u. fiir die Erklarung der Unstimmigkeit in der Halbwertszeit des Pa nicht 
in Betracht kommt. Es muB vielmehr angenommen werden, daB die H  A H N - W A L LIN G -
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schen U-Salze von vornherein mit Pa yerunreinigt ivaren. (Naturwiss. 20. 505. 1/7. 1932. 
Chicago, Univ.) G . SCHMIDT.

Otto Hahń, Bemerkutlgen zu obiger Mitteilung. (Vgl. vorst. Ref.) (Naturwiss. 
20. 505. 1/7. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Willi.-Inst. f. Chemie.) G. S c h m id t .

G. A. Suckstorff, Neue Messungen der Hóhenslrahlung in grdficrcn Hóhen. Im
AnsehluB an die Verss. von K o l h ÓRSTER u . B u t t n e r  iiber den Intensitatsyerlauf 
der Hohenstrahlung in gróBeren Hóhen unternimmt Vf. 2 Freiballonfahrten, bei denen 
eine MaximalhOhe von 8800 bzw. 8200 m erreieht wurde. Die Ergebnisse stimmen 
mit den alten Werten von KOLHORSTER iiberein, aus denen sich ein Gang des Ab- 
sorptionskoeff. mit der Holie berechnen liiBt (Maximalwert bei 6—7 km Hóhe). AuBer- 
dem wird festgestellt, daB dio Hohen der groBten Intensitiitsschwankungen mit recht 
kraftigen Inversionsscliichten zusammenfallen. Aus einer groBen Anzahl von Flug- 
zeugmessungen bis 5500 m Hóhc wird der EinfluB der Luftstralilung bis 5000 m Hohe 
nachgewiesen. (Naturwiss. 20. 506. 1/7. 1932. Berlin-Potsdam, Hohenstrahlungslab. 
d. Meteorolog.-Magnet. Observ.) G. SCHMIDT.

J. D. Cockcroft und E. T. S. Walton, Versuche mit positiven loncn hóher Ge
schwindigkeit. I. Weitere Ausarbeitung der Metliode, positńe Ionen hoher Gesclmindig- 
keit zu erhalten. In Fortsetzung der Vcrss. der Vff. (C. 1931. I. 894), wo die Entw. 
einer Methode zur Erzeugung positiver Ionen mit Energie bis zu 300 kV beschrieben 
wurde, ist jetzt eine Methode ausgearbeitet worden, dureh welehe die Spannung eines 
Transformatora vervielfacht werden kann. Mit einem Gleiehriehtersystem u. 4 Konden- 
satoren wird eine Spannung von iiber 700 kV erhalten, die innerhalb einiger Prozente 
konstant blieb. Die auf diese Weise erzeugte Hochspannung wurde an ein eyakuiertes 
Glasrohr gelegt, in dem alle positiven Ionen bis zur vollen zur Verfugung stehenden 
Spannung beschleunigt werden. Die Protone werden in einem H2-Entladungsrohr, 
das sich iiber dem Hochspannungsrohr befindet, erzeugt. Die H2+-Ionen verlaufen 
in Aehsenrichtung des groBen Rohres u. werden dureh entsprechend geformte Elek- 
troden zu einem konvergenten Biindel yereinigt. Der Ionenstrom betrug 10~3 A 
Die Protone, die Energien bis zu 710 kV besitzen, -treten dureh ein Glimmerfenster 
in eine Beobaehtungskammer, die unter Atmospharendruck steht. Mittels Fluoresccnz- 
schirmen wird Mer die Reiehweite der Protone bestimmt. (Proceed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 136. 619—30. Juni 1932. Cambridge, St . J o h n s  College.) G. S c h m id t .

H. Kallmann, W. Lasareff und B. Rosen, Bildung, Nachweis und Absorplion 
von langsamen Neulralstrahhn. Im AnsehluB an die Verss. der Vff. (C. 1930. I. 3160) 
werden nunmehr aueh die beim Elektronenaustauseh entstehenden Neutralteilehen 
untersucht u. der Umladungsvorgang niiher bestimmt. Die angewandte Methode 
gestattete, Neutralteilehen bestimmler M. u. mit homogener Geschwindigkeit (30 bis 
800 V) dureh Umladung zu erzeugen u. ihre relatiye Intensitat elektrometr. zu messen. 
Hierzu wird die dureh Neutralteilehen bcwirkte Auslosung yon Elektronen aus Metall- 
oberflachen benutzt. Die Abhangigkeit der Umladungswahrseheinliehkeit der Ionen 
u. der Elektronenauslósung von der Geschwindigkeit der Neutralteilehen wird be
stimmt. Mit der gleichen Anordnung wurde die Absorption der Neutralteilehen in 
Gasen gemessen u. zwar dic Absorption von Ar-Atomen in Ar u. H 2. Die Verss. zeigten, 
daB die Absorption von Atomen wescntlich geringer ist ais dio Absorption der ent- 
spreehenden Ionen bei gleicher Geschwindigkeit, woraus gcschlossen werden kann, 
daB dic Absorption yon Ionen im eigenen Gase im wesentliehen yon der Umladung 
herriihrt. Der Wirkungsąuerschnitt errechnet sich aus den Absorptionsmessungen fiir 
Ar in Ar zu etwa l/3 des gaskinet. Wirkungsąuersehnittes. (Ztschr. Physik 76. 213— 25. 
31/5. 1932. Berlin-Dahlcm, Kaiser Wilhelm-Inst. f. phjsikal. Chemie.) G. S c h m id t .

W. Weizel und O. Beeck, Ioniśierung und Anregung dureh Ionenstofl. Bei Edel- 
gasen wurde dureh StoB positiyer Alkaliionen bei hohen u. ziemlich scharfen Einsatz- 
potentialen ein plótzlicher Ionen-Ausbeuteanstieg festgestellt. Vff. erklaren diese 
Erseheinung im Sinne eines AuGER-Effektes. Die Wechselwrkgg. zwischen den Elek
tronen yerursachen bei starker Annaherung zweier Atome Stórgebiete. In diesen 
Stórgebieten kann ein strahlungsloser Ubergang in einen Zustand erfolgen, der naeh 
der Trennung der Atome diese angeregt zurueklaBt (Anregung). Vorbedingung fur 
das Eintreten der Effekte ist, daB die kinet. Energie der Atome ausreicht, in das Stor- 
gebiet einzudringen. Die Beobachtungen iiber dic Ioniśierung von Edelgasen dureh 
StóBe von Alkaliionen stehen mit diesen Betrachtungen in Ubereinstimmung. (Ztsehr. 
Physik 76. 250— 57. 31/5. 1932. Karlsruhe u. Pasadena.) G. SCHMIDT.

Philip M. Morse, Unelastische Streuung von Kathodenstrahlen. Zwischen der
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Streuung von schnellen Kathodenstralilen u. der von Rontgenstrahlen besteht aus- 
gesprooliene Analogie. Der koliarenten Rontgenstreuung entspricht die elast. Elek- 
tronenstreuung, der inkoharenten Rontgenstreuung die unelast. Streuung yon Elek- 
tronen. In ahnlioher Weise wio die Summę beider Streuungen fiir Rontgenstrahlen 
dargestellt wird, wird dio Boreohnung fiir Kathodenstrahlen durchgefuhrt. —  Die 
e l a s t .  Elektronenstrcuung u. dio koharente Rontgenstreuung zeigen eine ahnliche 
Winkelverteilung, dagegen verhalten sieli die u n e l a s t .  Elektronenstreuung u. dio 
inkohiirente Rontgenstreuung versehieden. Einzelheiten im Original. (Physikal. 
Ztschr. 33. 443—45. 1/5. 1932. Cambridge [Mass.], Mass. Inst. of Technology.) SKAŁ.

Edwin Mc Milian, Ein elektrisches Feld, das eine, einheitliche Ablenkungskrafl auf 
cinen Molekularstrahl ausilbt. Boi Ablenkungsverss. an Molekularstrahlen ist dio Un- 
abhiingigkeit der Kraft von der genauen Lage des Mol. in einem bestimmten Fe Id 
erwiinsclit. Nichtlinearitat der Ablenkungsskala wegen des Durehlaufens schwacherer 
oder starkerer Teile des Feldes, ebenso wie Verzerrungen wegen der urspriingliclien 
eudliehen Strahlbreite werden vermicden durch Anwendung eines zylindr. Eeldes, 
in das der Molekularstrahl parallel zur Erzeugenden des Zylinders eintritt. Die genaue 
Plattenform wurde mittels der Methode der konformen Abbildung ermittelt. Eine 
dritto auf dom Potential Nuli befindlieho Elektrodę, in Form einer Sehneide, ist bei 
dieser Anordnung erforderlich. Eine Absehiitzung der Feldyerzerrung wegen der 
prakt. nur endlichen Ausdehnung der Elektroden ergibt in einem Beispiel eine Feld- 
starkciinderung von nur 1%0. (Physical Rey. [2] 38. 1568—69. 1931. Princeton, New 
Jersey, Palmer Physical Laboratory.) ScilNURMANN.

H. R. Robinson, Intmsitdtsverhallnis von Fluorescenzrónłgenslrahlen. Die yon 
HEVESY u. A l k x a n d e r  gefundene Anderung des Intensitatsverhaltnisses yon A g -L /?2 
zu A g -L p3 (C. 1 9 3 2 .1. 2133) erseheint Vf. zu hoeh. (Naturę 1 29 . 618. 23/4. 1932. East 
London College.) L o r e n z .

Ludwik Silberstein, Beslimmung der spektralen Zusammensetzung von Róntgen- 
slrahlen aus Fillralionsrnessungen. Rontgenstrahlen werden durch Folien aus einer 
Substanz geschickt, dereń Absorptionskoeff. ais empir. Funktion der Wellenlange ais 
bekannt vorausgesetzt wird. Die Totalintensitat der durchgelassenen Strahlung soli 
fiir yerschiedene Foliendicken gemessen sein. Fiir die mathemat. Berechnung der 
spektralen Zus. aus diesen Daten wird eine prakt. Naherungsmethode angegeben u. 
an Beispielen erlautert. (Journ. opt. Soe. America 22. 265—80. Mai 1932. Rochester 
[N. Y .], Kodak Res. Lab.) _ _ S k a lik s .

Masao Sawada, t)ber den Ursprung der Nichtdiagrammlinien in  den K-Serien. 
(Vgl. C. 19 3 2 . I. 2285.) Yf. nimmt an, daB die Nichtdiagrammlinien durcli Doppel- 
iibergange zweier Elektronen im zweifaeh ionisierten Atom entstehen; hierbei soli die 
ilEISENBERGsche Auswahlregel fiir dio Quantenzalil gelten. Dio vj /i-Wcrto der 
iT,5-Satelliten werden nach dieser Hypothese fiir eine Reihe von Elementen berechnet u. 
mit dem vorliegenden experimentellen Jlaterial verglielien; der Vergleich scheint die 
Hypothese zu bestatigen. Die Dbergangswahrscheinlichkeiten entsprechen qualitativ 

•den relativen Intensitaten der Linien. Dio Termmultipliz.itaten u. der EinfluB chem. 
Verb. werden diskutiert. (Memoirs Coli. Science, Kvoto Imp. Univ. Serie A. 15. 
43—56. Marz 1932.) Sk a l ik s .

Sidney Kaufman, N em  verbotene Linien in der L-Serie. Es wurden einige neue 
verbotene Linien im Róntgenspektrum der schweren Elemente gefunden. Gearbeitet 
wurde mit 23 kV u. 20— 25 mAmp. Die Aufnahme mit Vakuumspektrographen 
dauerten 2—12 Stdn. D ie Linien, die den tlbergiingen von N n , N 22> 0 2!l22 zu L„» ent
sprechen, sind fiir Ir , P t, Au, B i in Tabellen angegeben. AuBerdem sind die Linien 
L.,n — bei Tl, u. L rl — P 2122 bei B i u. Th gefunden worden. (Physical Rev. [2] 
40" 116. 1/4. 1932. Cornell Univ.) B o r is  R o s e n .

Ernst Schmidt, Messung der Gesamtstrahlung des Wasserdampfes bei Temperaturen 
bis 10000 C. Dio Warmestrahlung von (H20 ) u. (CO,) ist fiir die Warmeubertragung bei 
techn. Verbrennungsvorgangen von Bedeutung, aber wenig untersucht. Vf. miBt 
zwischen 1— 18 cm Schichtdicke bei 100— 1000° im Gebiet von 1—30 /t an freien 
W.-Dampfstrahlen. Verglichen wird mit der Strahlung schwarzer Korper. Die EK. 
der Thermosiiule wird meist aus dem Aussehlag bcrcehnet. Die VergróBerung der 
wirksamen Schichtdicke wird durch eine Spiegelvorr., die Messung der Temp. des 
Dampfstrahles durch Verwendung yon diinnen Thermoelementen von yerschiedenem 
Durohmesser erzielt. Die Temp.-Verteilung im Dampfstrahl wird studiert. Ist e das 
Emissionsverhaltnis der Dampfschicht, d. h. das Yerhiiltnis ihrer Strahlung gegen
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die eines sehwarzen Kórpers, so wird T -e  mit steigender Temp. konstant, so daB 
man e extrapolieren kann, sowohl auf łióhere Tempp., wie auf gróBere Schichtdieken, 
wobei Vf. einen guten AnsehluB an Werte von G. H e t t n e r  (.1918) erhalt. Die Ge- 
samtstrahlung ist bei niedrigen Tempp. wesentlich groBer, ais man friiher annahm. 
An Hand von theoret. Uberlegungcn (s. Original) wird gezeigt, daB sich die MeB- 
ergebnisse fiir die Praxis geniigend gcnau auch auf den Strahlungsaustausch zwischen 
Dampf u. beliebig temperierter Umgcbung ubertragen lassen; sie gelten auch fur 
wasserdampfhaltige Gasgemische, z. B. von tcchn. Feuerungen, wenn man eine dem 
Partialdruck des W.-Dampfes entsprechende Schichtdicke einsetzt. (Forsch. Gebict 
Ingenieurwesens Ausg. A. 3. 57— 70. Miirz/April 1932. Danzig, Techn. Hochschulc. 
Masch.-Labor.) W. A. R o t h .

J. L. Duńham, Neue Terme in  der Fonnel fiir die Energieniveaus eines rolierenden 
Oscilkilors. Eingehende Unters. des Energieniveaus eines rotierendcn Oscillators zeigt, 
daB fiir Moll., in dcnen das Vcrhilltnis BJ(Oe relativ groB ist (Hydride, He2), dio Kon- 
stanten u>e, co„ x, B e, a.e etwas modifiziert werden miissen. Die Anderungen liangen von 
den Eigg. der Potentialfunktion des Kerns ab. Methoden zur Berechnung der Anderung 
wurden entwickelt. (Physical Rev. [2] 40. 126. 1/4. 1932. Harvard, Univ.) B o r i s  R os.

Eugen Rabinowitsch, Bandenspektren. (Vgl. C. 1931. I. 2435.) Sammelreferat: 
Das Elektronenspektrum u. die Theorie des M ol.-Blues, 1. Beziehung zwischen Elek- 
tronen- u. Rotationstermen. 2. Impulsvektorgeriist u. Eigenfunktionen [a) Impuls- 
vektorgeriist, b) Eigenfunktionen u. Symmetrieeigg., c) Impulsvektoren in der Wellen- 
mechanik.] 3. Vektorgeriist u. Eigenfunktionen eines einzelnen Elektrons [a) Atom- 
elektron, b) Mol.-Elektron, c) Zuordnung von Mol.-Elektronen zu Atomelektronen].
4. Weehselwrkg. der Elektronen; Mol.-Terme u. ihre Zuordnung. 5. Elektronenterm- 
systeme. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 370— 87. Juni 1932.) R.K.M.

W. Jevons, Nordlichtspektrum im Ullrarot. Es wird gezeigt, daB die von VEGARD 
(C. 1932. I. 3034) bcobaehtete starkę Linie bei 7883 A  im Nordlichtspektrum, die 
von ihm der 1. positiven N 2-Gruppe zugesproehen wurde, nur ais (7,6)-Bande dieser 
Gruppe gedeutet werden kann. (Naturę 129. 759—60. 21/5. 1932.) B o r i s  R o s e n .

L. A. Sommer, Bole Sauerstoffslrahlung am Nachthimmel. Erwiderung auf den 
C. 1932.1. 2813 referiertcn Artikel von G r o t r i a n .  (Naturwiss. 20. 330—31. 6/5. 1932. 
Berlin.) S k a l i k s .

W. Grotrian, Bemerkung zu der rorslehenden Milteilung von L. A . Sommer. (Natur
wiss. 20. 331. 6/5. 1932. Berlin-Potsdam.) S k a l i k s .

J. Gilles, JBeziehungen zwischen entsprechenden Quadruplells in N I ,  O II , S I I  
und Cl I I I .  Es wird gezeigt, daB die Abstande einiger entsprechenden Linien in O II- 
u. S Il-Spektren cincrseits u. in Cl III- u. N  I-Spcktren andererseits nahezu die gleichen 
sind. Dies gibt die Móglichkeit, die Lage der unbekannten Linien im Cl III-Spektrum  
festzustellen, wenn die entsprechenden Linien der O II-, S II- u. N  I-Spektren bekannt 
sind. Auf diese Weise ist es dem Vf. gelungen, cinige Quadrupletts im Cl III-Spektrum  
zu lokalisieren. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 606—07. 15/2. 1932.) B o r i s  R o s e n .

Cr. H. Dieke und J. w. Mauchly, Struktur der dritten positiven Gruppe der Kohle- 
banden. D eck t sich inhaltlich mit der C. 1932.1. 2813 referiertcn A rbeit. (Physical R cv. 
[2] 40. 123. 1/4. 1932.) B o r i s  R o s e n .

Hideo Nagashima, Bestimmung der Temperatur des Aluminiunidampfes bei 
explodierlen Drahten mittels der AlII-Emissionsbande. Al-Draht (0,4 mm dick) wurde in 
H2-Atmosphiire zur Explosion gebracht, u. die Temp. des Dampfes wurde durch mikro- 
photometr. Ausmessung des Intensitatsverhaltnisses in der AIH-Bande bei 4241A  be- 
stimmt. Die Temp. der AIH-Moll. ergibt sich zu ca. 2500°, die Temp. des Al-Dampfes 
diirfte noch wesentlich hóher sein. (Science Reports Tokyo Bunrika Daigaku. Section A.
1. 219—25. 30/4. 1932. Tokyo, Univ., Physikal. Inst.) B o r is  R o s u x .

Ato Imazato, WeUenlangenverschiebungen einiger Linien des lig  II-Spektrum. 
Das Spektrum einer GeiBlerrohre mit Hg-Elektroden wurde bei verschiedenen Tempp. 
untersucht, um die Verschiebung der Hg II-Linien bei hóheren Hg-Drucken zu unter- 
suchen. Auch wurde das Spektrum eines Funkens zwischen Al- u. Hg-Elektroden bei 
Atmospliarendruck aufgenommen. Fast alle Linien zeigen bei hoheren Drucken eine 
Verschiebung (meistens nach Rot). Die Verschiebungen aller starkeren Linien bei
8 cm u. bei 1 at sind in Tabellen eingetragen. Es zeigt sich, daB im allgemeinen die 
hoheren Terme starkere Verschiebungen aufweisen ais die tieferen. Im Quartett- 
Dublettsystem entsprechcn alle Linien mit groBer Verschiebung Ubergangen Tora 
6s Gd'' Z)3-Term. Die Termeinordnung von Mo LENNAN (vgl. C. 1932. I. 2137) scheint
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mit don Resultaten in bcsscrer tibereinstimmung zu stelien ais die von N a u d e  (C. 1930.
I. 9). (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. Seet. A. 1. 179—92. 29/2. 1932. Tokyo, 
Univ., Phys. Inst.) BORIS ROŚEN.

R. F. Bacher und John Wulif, O-Wert des normalen Zustand.es von B i I. Die 
Hyperfeinstruktur der Bil-Linie 3067 A wurde mit einem 6,5-m-Git ter bei 43350 Gauss 
untersucht. Fiir den Normalzustand lS3/ 2 ergibt sich g =  1,65, wahrend aus dem 
STERN-GERLACH-Effekt g zu 1,45 bestimmt wurde. (Physical R ev . [2] 40. 123. 
1/4. 1932. Massachusetts Inst. of Technology.) B o r i s  R o s e n .

B. J. Eiseman jr., Absorptionsspeklren bei hohen Drucken und tiefen Temperaturen. 
Die Durchlassigkeit von Argon und Metlian. Vf. untersucht bei tiefen Tempp. u. 
hohen Drucken die Absorptionsspektren von Substanzen, bei denen die Moglichkeit 
einer Assoziation der Moll. besteht. Er besehreibt ausfuhrlich einen App., mit dem 
solehe Absorptionsmessungen im sichtbaren u. im ultravioletten Gebiet an Ar u. CH, 
durchgefiihrt wurden. Es wird eine Stahlkammer mit zwei dicken Quarzfenstern, in 
der das betreffende Gas bis auf 500 at komprimiert werden kann, verwendet. Die 
Kammer wird wiihrend der Messung in ein Quarz-DewargefaB eingefiihrt u. mit fl. 
Luft gekiihlt. Ein zweiter App. zur Absorptionsmessung besitzt zwei hintereinander 
geschaltete, yerschieden groBe Kammern, dio miteinander in Verb. gesetzt werden 
konnen. Dieser App. dient zur -Messung einer in der kleineren Kammer kondensierten 
Probe u. der gleiehen, in beiden Kammern gasformig yerteilten Probe. Fl. Ar wird 
bei —• 180° in dem Gebiet 6780— 2450 A u. festes Ar bei —  190° zwischen 2490 u. 2130 A 
untersucht. Eine Absorption kann nicht festgestellt werden; wenn Ar also unter den 
genannten Bedingungen iiberhaupt polymerisiert, liegt die Lichtabsorption der asso- 
ziierten Molekule nicht in den untersuchten Spektralgebieten. CH4 wird zwischen 
6900 u. 2150 A bei 20° unter 400 at Druck u. zwischen 4500 u. 3240 A bei einer Temp., 
bei der gerade noch keine fl. Phase auftritt, untersucht. Es wurde auch hier keine 
Absorption festgestellt; das fiir Ar Gesagte gilt also auch fiir CH4. (Journ. Amer. 
choin. Soc. 54. 1778— 82. Mai 1932. Cambridge, Massachusetts, Inst. of Teehnol., 
Res. Lab. of Physical Chem.) JUZA.

B. J. Eiseman jr. und Louis Harris, Die Durchlassigkeit von flussigem Kohlen-
dioxyd. (Vgl. vorst. Ref.) H a r i g  (C. 1929. I. 1307) hatte festgestellt, daB fl. COa 
eine deutliche Absorption im ultravioletten Licht zeigt. Orientierendo Verss. der Vff. 
haben zu dem gleiehen, allerdings nicht immer reproduzierbaren Resultat gefiihrt, es 
aber wahrscheinlich gemacht, daB die Absorption durch geringe Beimengungen fremder 
Stoffe herrorgerufen wird. Vff. untersuchen doshalb noehmals sorgfaltigst gereinigtes 
COa, das in keiner Weise mit F ett oder Ahnlichem in Beriihrung kam. Die Messungen 
werden 1. bei —  51° zwischen 6000 u. 2150 A durchgefiihrt u. ergaben in einer 1,5 cm 
langen Schicht keine Absorption. Eine 2. bei Zimmertemp. gemessene, 16,35 cm lange 
Schicht ist auch vóllig durchlassig. Móglicherweise besteht eine schwache Absorption 
unterhalb 2500 A. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1782—84. Mai 1932. Cambridge, 
Massachusetts, Inst. of Teehnol., Res. Lab. of Physical Chem.) JUZA.

E. K. Plyler und E. F. Barker, Das Ultrarotspektrum und die molekulare Kon- 
figuration des N f i .  (Vgl. C. 1 9 3 2 .1 . 1492.) Das Ultrotspektrum des N ?0  wird móglichst 
yollstandig (bis ca. 20 fi) untersucht, u. eine Reihe bisher noch nicht beobachteter 
Banden werden dabei gefimden. Fur das Sehwingungsspektrum werden alle drei Grund- 
schwingungen — entsprechend den Banden bei 17,0, 7,78 u. 4,5 /i — sowie auch die 
3 Obcrtone gefunden. Ebenso finden sich 6 Kombinationstone mit Wellenlangen 
groBer ais 2 fi. Der Grundton bei 17 fi, sowie 2 Kombinationsbanden mit diesem 
Grundton haben starkę Nullzweige, wahrend die Oberschwingungen u. 2 Kombinations
banden keinen O-Zwoig aufweisen. Alle anderen Banden sind Dubletts. Fiir die 3 
genannten Grundbanden wird auch die Rotationsfeinstruktur bei hoher Dispersion 
studiert. Alle zeigen Rotationslinien, die mit ca. 0,84 c m '1 nahezu łiquidistant sind. 
Das entspricht einem Trugheitsmoment von 59,4 X 10“40. Daraus wird geschlossen, 
daB die Form des Mol. wahrscheinlich gestreckt, aber nicht symm. sein diirfte. Vff. 
sehlagen ein Modeli N ^ N —O vor. (Physical Rev. [2] 38. 1827— 36. 1931. Michigan, 
Univ.) D a d ie u .

C. R. Bailey und A. B. D. Cassie, Die molekulare Konfiguration des_ NjO.
Bczugnehmend auf die vorst. referierte Arbeit wird gezeigt, daB im Mol. O,
wenn die Kraftkonstante zwischen N  u. N  gleieh ist 24 X 105 Dyn/cm, die zwischen 
N  u. O 22 x  105 Dyn/cm, die Formel N = N = = 0  sein muBte, weil die genannte Kraft 
einer Dreifachbindung eutspreehen wurde, Nach den Beziehungen, die Vff. in einer
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Arbeit iiber COS (0. 1931 . II. 3574) fiir ein gesfcrecktes unaymm. Mol. ableiten, be- 
rechnen sioh jedoch die Krafte zu: K t — K 2 ~  14 X 10s Dyn/cm. Das sprioht fiir 
zwoi Doppelbindungen im Mol., d. Ił. also fiir die Konst. N —N —O bzw. :N : |N : :0 :
oder N “N +0. (Physical Rev. [2] 39. 534. 1/2. 1932. London, Uniy.) D a d ie u .

H . Ley und B. Arends, Absorptionsmessungen im k-urzwelligen Ulłraviolett.
I. Carbonsauren, Aminę und Aminosauren. (Vgl. C. 19 3 2 . II. 2549.) Die selektiye 
Absorption der gesatt. Carbonsauren liegt in der Gegend von 204—207 m/(. Die 
Messungen macken nocli ein kurzwelligeres Band wahrscheinlich. Salzbldg. verandert 
die Absorptionskurye wesentlich. Unter den zweibas. Sauren kommt der Oxalsaure 
eine Sonderstellung zu. Aueh Carbonsaurederiyaten, wie Saurechloriden u. Anhydriden 
ist die Bandę eigentiimlieh, die der Carbosylgruppe zugeordnet wird. Bei der Kohlen- 
siiure liegt die Eigensehwingung unterhalb 180 m/i. — NH3 besitzt in Hexan ein Band 
bei 192 m/t, das ungefahr mit dem Sehwerpunkt der Gasbanden ubcreinstimmt. Die 
Absorption ist mit dem Medium stark yerschieblieh; Alkyle bewirken wahrscheinlich 
in erster Linie Bandenverbreiterung; der opt. EinfluB der Salzbldg. bei Aminen wird 
diskutiert. — Bei den aliphat. Ampholyten vom Typus N H 2—RŁ—COOH (bzw. 
R2N—Rj—COOH) ist der EinfluB der CO- u. N H a- (bzw. N R a-)Gruppen auf die Ab
sorption feststellbar. Die Absorption der Ampholyte sowie der opt. EinfluB der Salz
bldg. ist mit der Dipolnatur der Aminosauren ąualitatiy in t) bereinstimmung. —  
Aus anhangsweise yorgenommenen Messungen an festen Aminosauren (Glyein u. 
a-Amino-iso-buttersaure), die in dem Gebict der Krystallmessungen (225—242 m/t) 
gute Obereinstimmung zwisehen den Kuryen der festen u. der gel. Ampholyte ergaben, 
ziehen Vff. den ScliluB, daB die Ampholyte im Festkorper u. in wss. Lsg. im gleiehen 
Zustand, u. zwar ais Dipole, yorliegen, was mit den Anschauungen von PFEIFFER 
(Bor. Dtsch. chem. Ges. 55 [1922]. 1762) in Einklang steht. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. B. 17. 177— 219. Mai 1932. Munster, Chem. Inst. d. Univ.) H a r t n e r .

John Strong, Untermchungen im Speklralbezirk zwisehen 20 und 40 fi. (Vgl. 
C. 1932 . I. 912.) Es wird ein App. konstruiert, der es gestattet, Substanzen nach der 
Reststrahlenmethode im Gebict von 6—150 /i zu untersuchen. Der wichtigste Teil 
des App. ist ein schwingungsfreier Trager fiir das Galvanomcter. Die Durchlassigkeit 
einiger Gase wird untersucht. S 0 2 zeigt starkę Absorption bei 20,75 fi; auch bei 8,7 /ti 
ist das Reflesionsyermogen nuli. Die Ergebnisse werden mit den entsprechenden 
Ramanunterss. yergliehen. /3-MgO hat eine Bandę bei 23 /i; K J  ist durehlassig bis 
33 /i. (Physical Rev. [2] 37. 1565—72. 1931. Pasadena.) D a d ie u .

Marja Janina Ney, Ober die Verbreiterung der im Rarnaneffeht ohne Freąuenz- 
ćinderung zersłreuten Speklrallinien. Um die Deutung der Yerbreiterung der ohne 
Freąuenzanderung gestreuten Linien ais Rotationsramanlinien zu priifen, werden 
Ramanaufnahmen an festem Quarz gemaeht. Da Rotation in festen Kórpern nieht 
stattfinden kann, ist in diesem Falle — falls die Deutung ais Rotationseffekt zutrifft — 
keine Verbreiterung zu erwarten. Wio Photometcrkurven u. Yergleieh mit dem Streu- 
spektrum des Bzl. zeigen, tritt bei festem Quarz (Tempp. bei 18° u. 500°) keine wahr- 
nehmbare Verbreiterung der eingestrahlten Hg-Linien auf. (Sprawozdania i Prace 
Polskiego Towarzystwa Ficyznego 5. 389—94. 1931. Warscliau, Univ.) D a d i e u .

Marja Janina Ney, Ober den EinfłufS der Temperatur auf das Jiamanspeldrum 
des Quarzes. (Vgl. yorst. Ref.) Um einen eyentuellen Temp.-EinfluB festzustellen, 
wird das Ramanspektrum des Quarzes bei 18 u. 500° aufgenommcn. Die Ramanlinien 
werden bei Erhohung der Temp. unscharf, was auf eine Verwisehung der Schwingungs- 
quantenniveaus hinweist. Die beobachteten Ramanfreąuenzen werden mit Erhohung 
der Temp. kleiner (Loekerung der Bindungen). Weiter ist die Intensitat der antistokes- 
schen Linien bei hoherer Temp. merklich groBer. Es wird darauf hingewiesen, daB 
der EinfluB der Temp. auf das Ramanspektrum eine gewisse Ahnlichkeit mit dem auf 
das Ultrarotspektrum aufweist. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Ficyz
nego 5. 395—99. 1931.) D a d ie u "

Alexander Hollaender und John Warren Williams, Die molekulare Lichtslreuung 
in amorphen und krystallinen Kórpern. Es werden die Streuspektren einer Reihe yon 
Glasproben, sowie einigen Inystallinen Sulfaten, sowie von Sulfatlsgg. aufgenommen. 
Bei den Glasproben zeigt sich, daB die meisten Ramanlinien auf den Geh. an SiO, 
zuriickzufuhren sind. Bei den krystallinen Sulfaten werden aktiyc u. inaktiye Fre- 
quenzen gefunden. Diese Linien erseheinen auch in den wss. Lsgg. Uber die Freąuenz- 
yersehiebung bei der Auflosung kann keine einheitliche Aussage gemaeht werden, weil
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sie von der Konz. abhangt u. bei yorgegebener Konz. bei verscbiedenen Linien ver-
schieden ist. (Physical Rev. [2] 38. 1739— 44. 1931.) D a d ie u .

M. Leontowitscli und S. Mandelstam jr., Molekulare Lichtzersłreuung in festen 
Kórpern. V. Die Theorie der Lichtzersłreuung. (IV. vgl. C. 1923. I. 1492.) Es wird 
die Formel fiir die Intensitat des von Steinsalz u. isotropen festen Kórpern zer- 
streuten Lichtes gegeben. Die fiir isotrope feste Kórper erhaltene Formel ist von 
der von GANS gegobenen verschieden. Der Grund fiir diese Abweichung liegt nach 
Meinung der Vff. darin, daB G a n s  die Moglichkeit der Koharenz der Schwankungen 
der einzelnen clementaren, nicht iibergreifenden Volumen nicht beriicksichtigt. Beim 
Vergleich der Theorie m it den Versuchsergcbnissen ergibt sich ein Unterschied in 
den Werten, der die Versuchsfehler iibersteigt. (Ztschr. Physik 75. 350—51. 6/4. 
1932. Moskau, Univ.) D a d ie u .

Herrick L. Johns ton und Margery K. Walker, Ramaneffekt in Wasserdam-pf. 
Das Ramanspektrum des W.-Dampfes wird mit einem sehr lichtstarken Spcktralapp. 
bei 275° u. ca. 3 at aufgenommen. Es werden Frequenzverschiebungen von 3654 (± 5 ), 
1648 (± 5 )  u. 984 (± 1 0 ) cm-1 beobachtet, die ais Grundfreąuenzen gedeutet werden 
konnen. (Physical Rev. [2] 39. 535. 1/2. 1932. Ohio, Univ.) D a d ie u .

M. E. High, Der Ramaneffekt in einigen organischen Verbindungen. Die Raman- 
spektren dęr Norma!- u. Isoform von Propylather, Amylather, Propyl-, Butyl- u. Amyl- 
propionat werden gemessen. Bestimmte charakterist. Freąuenzen bleiben in der ganzen 
Reihe ungeandert, wahrend andere, die in der Normalform einfach sind, in der Isoform 
in mehrere Linien aufspalten. Auch die Spektren der o-, m- u. p-D eriw . yon Clilor- 
toluol, Kresylmethylather, Nilrochlorbenzol u. Nitrololuol werden aufgenommen. Neben 
den charakterist. Freąuenzen, welche in allen genannten Fiillen konstant bleiben, 
sind auch andere, die vom Ortho- zum Paraderiy. zunehmen. Eine ahnliche Zunahme 
ist im Ultrarotspektrum der Xylole zu beobachten. (Physical Rev. [2] 38. 1837— 44.
1931. Ohio.) " D a d ie u .

William D. Harkins und Harold E. Bowers, Innere Schwingungen von Mole-
kulen beim Ramaneffekt. Da die C-Halogenbindung in n. Verbb. von der Lange der 
K ette (bis zu 5 C-Atomen) unabhangig ist, schlieBen Vff. daB es sich dabei um innere 
u. nicht um auBere Schwingungen handelt. Aus dem Vergleicli mit der Methylyerb. 
ist zu vermuten, daB es sich um die Schwingung gegen die benachbarten CH2-Gruppen 
handelt. Die Kraftkonstante betragt 3,0, 2,6 u. 2,2 X 10s Dyn/cm fiir Cl, Br u. J, 
also merklich weniger ais fiir C—C, C— O u. C—N. (Physical Rev. [2] 39. 182. 1/1.
1932. Chicago, Univ.) D a d ie u .

G. Elsen, Zur Deutung einiger Ramanfrequenzen der Kolilenstoffdoppelbinduiuj.
In den Ramanfreąuenzen zwischen v =  1200 u. 1300 cm-1  finden sich zwei Gruppen: 
A. bei v •—11200 cm-1  u. B. bei v >—■ 1275 cm-1 . Diese Linien stellen Schwingungen 
von C-Atomen mit den H-Atomen dar, die 1. sich neben einer Doppelbindung befinden 
(Konfiguration A) u. die 2. sich an 2 C-Atomen befinden, die zusammen eine kon- 
jugierte Doppelbindung nach T h i e l e  bilden (Konfiguration B). Vf. gibt Beispielc 
fiir das Vork. beider Konfigurationen. O Yerhalt sich bzgl. Konfiguration A wie eine 
C-H-Gruppe, z. B. in Aceton, Anisol u. Diphenylather. Bei den aromat. Substanzen 
tritt die der Konfiguration A entsprecliende Schwingung mit dem ortho-H-Atom neben 
dem Substituenten ein. Auf das Vork. der B-Schwingung ist der Eintritt von Sub- 
stituenten von relatiy groBem EinfluB:-Sie tritt bei Mesitylen, ferner bei p-Xylol u. 
p-Nitrotoluol auf, fehlt aber bei den o- u. m-Verbb. der letzteren, sowie bei Toluol 
u. Athylbenzol. DaB die B-Linie durch eine auBere Schwingung der beiden C- (oder O-) 
Atome bei konjugierten Doppelbindungen erzeugt wird, zeigt das Vork. der gleichen 
Frequcnz bei mesaeonsaurem Na u. Isocrotonsauremethylester. Der Freąuenzunter- 
schied von 70 cm-1  zwischen den A u. B entsprechenden Schwingungen laBt sich 
durch Rotationen der C-Atome deuten. Die Aufspaltung der Schwingung von 1080 cm-1 
beim Cyclohexanol in 4 Linien beim Phenol wird erkliirt durch die Annalime von 
Kombinations-Rotationsschwingungen in der OH-Gruppe des Plienols mit den o- u. 
p-H-Atomen. Die unter dieser Annahme berechneten Freąuenzen fiir o-, p- u. Rotations- 
schwingung stimmen mit der Beobachtung genau iiberein, wemi fur die Lange der 
para-Rotation der doppelte Freąuenzunterschied angesetzt wird wie fiir die der ortho- 
Rotation, namlich 2 -7 2 gegeniiber 72 cm-1 ; der Energieunterschiedh v =  1,40-10“ 14Erg 
ist derselbe wie bei den eingangs genannten Gruppen. In beiden Fallen tritt im all- 
gemeinen nur Rotation mit einer vielfachen Energie, aber lceine Vibration ein. Móglicher- 
weise sind die ortho-para-lenkenden Einfliisse der negatiyen Substituenten den Kom-
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binations-Ramanfreąuenzen mit o- u. p-H-Rotationen zuzuschreiben. MaBgebend 
fiir das Entstehen der m- u. der o-p-Frequenz ist in diesen Fiillen die Richtung der 
einfaehen Rotation im Substituenten, entspreebend der Tatsache, daB im allgemeinen 
die Valenzanordnung in den positiven Substituenten unahnlich der in den negativen 
ist. (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 65. 525— 34. 6/4. 1932. Haag.) R. K. M u l l e r .

William D. Harkins und Harold E. Bowers, Der Ramaneffekt und die Kohlen- 
stoff-Ilalogenbindung. Die Ranmnspektren von AUylbromid, n-Propylbromid, Isopropyl- 
bromid, n.-, selc.- u. tert. Isobulylbromid, n.- u. Isoamylbromid werden aufgenommen. 
Es wird gezeigt, daB die offenbar fiir die C—Br-Bindung eharakterist. Ereąuenz beim 
Ubergang vom Methyl- zum Athylderiy. um ca. 8°/0 erhóht wird, daB sie aber bei weiterer 
Zunahme der Anzahl der C-Atome konstant bleibt, d. h., daB es sich hier also um eine 
innere Schwingung handelt. Analog liegen die Verhaltnisso bei Cl- u. J -D eriw . Die 
Kraftkonstanten fiir C—Cl, C—Br u. G—J-Bindung werden berechnot u. zeigen den- 
selben Gang wie die entspreehenden Dissoziationswarmen. (Physical Rev. [2] 38. 
1845—57. 1931. Chicago Univ.) D a d ie u .

G. B. Bonino und P . Cella, Ramanspektrum des Chinolins und Auftreten der 
Kohlenstoff-Stickstoff bindung. Besonders reines C9H7N wurde untersucht. D ie RAMAN- 
Spektren wurden mit gefiltertem Lieht (Chininsulfatfilter) aufgenommen. 9 RAMAN- 
Linien wurden gefunden. Davon gehóren die 3054 cm-1 zur aromat. C—H, die 1571 cm-1  
zur aromat. Doppelbindung, die 1042 cm-1  zur Bindung C—N. Eine Linie zwisehen 
1370 u. 1360 cm-1 ist sehr stark in den Spektren von C9H ,N  u. Ci0H3 u. sehr schwach 
beim C5H5N. Sie wird beim C0H ,N  der doppelten Kernkondensation zugeschrieben. —  
Die RAMAN-Linie 1433 cm-1  ordnen die Vff. der Doppelbindung zwisehen C u. N  zu. 
Diesc Linie ist bei den Isonitrilen vorhanden u. fehlt bei den Nitrilen. Im AnschluB 
an D a d ie u  wird angenommen, daB bei den Isonitrilen die beiden Formen R —N—C

+ — i  
R—NEEC yorhanden u. im Gleiehgewieht sind. Bzgl. der Stabilitat dieser semi-

II
polaren Bindung wird folgendes angenommen. Die drei 2 p-Elektronen des N  werden an 
den 3 n. Valenzen der Form I partizipieren. Zum Ubergang in die Form II mufl ein
2 s-Elektron des N  auf das C iibergehen. Da das C-Atom schon zwei 2 s-EIektronen 
bcsitzt, wird das vom N  kommende Elektron ein 2 p-Niveau besetzen. Dieses Elektron 
wird dann mit dem freigebliebenen Elektron des N  eine wahre u. eigene chem. Bindung 
bilden. (Atti R. Accad. Lineei [Roma], Rend, [6] 15. 385—89. 6/3. 1932. Bologna, 
Allgem. chem. Inst. d. Univ.) ScHNURMANN.

Helena Młodzianowska, Die Ramanspektren einiger isomerer Verbindungen. 
Die Ramanlinien der isomeren Diclilorbenzole, der Nitrotoluole u. der Toluidine werden 
aufgenommen. Die von anderen Autoren beobachteten RegelmaBigkeiten im Spektrum 
kónnen auch hier bestatigt werden. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa 
Ficyznego 5. 53— 63. 1930. Warschau, Univ.) D a d ie u .

Czesław Seislowski, Die Ramanspektren einiger Isomere. Die Ramanspektren 
der isomeren Chlortoluole, Clilornitrobenzole u. Bromnitrobenzole werden aufgenommen. 
EinT eil der Ramanlinien kann, offenbar infolge Absorption inden gefarbten F il., nicht 
beobachtet werden. Vergrć)Berung der Masse der substituierten Atomgruppe scheint 
die Wellenzahl der entspreehenden Ramanlinie herabzusetzen. (Sprawozdania i Prace 
Polskiego Towarzystwa Ficyznego 5. 267—74. 1931. Warschau, Univ.) D a d ie u .

H. Lowery und R. L. Moore, Uber einige Anderungen der optischen Konstanten von 
Kupfer. Vff. fiihren die Verschiedenheit der Ergebnisse von Messungen opt. Konstanten 
bei Metallen auf die verschiedene Art des Polierens zuriick, u. untersuchen daher den 
EinfluB des Polierens auf Brechungsąuotient n, Absorptionskoeff. K  u. Reflexions- 
vermogen R  fiir Cu bei 5770 A. Es ergibt sich, daB, je energischer poliert wird, um so 
mekr K  u. R  abnehmen, n zunimmt (vgl. bei Ag Ma r g e n a u , C. 1929- II. 1261). Weiter 
wird untersucht, wie die opt. Konstanten bei langerer Einw. der L u f t  auf die polierten 
Oberflaehen geandert werden; n u. K  nehmen standig ab. (Philos. Magazine [6] 13. 
938— 52. Mai 1932. Univ. of Manchester, Coli. of Technology. Dept. of Physics.) L o r .

T. Martin Lowry, Die optische Drehung von Fliissigkeiten, ihre Anderung mit 
Wellerilange, Temperatur, Ldsungsmittel und Konzentraticm. Zusammenstellung der seit
1. Jan. 1923 gemessenen Werte. (U. S. Dpt. Commerce. Bureau Standards. Miscella- 
neous Publ. Nr. 118. 1— 106. 1932.) L o r e n z .

R. Lucas und D. Biquard, Einflwft der Ldsungsmittel und der Temperatur auf 
das Drehungsvermbgen und die Dispersionen aktiver Korper. Vff. untersuchen bei Tempp.
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zwischen 17,5 u. 22° in verschiedenen Losungsmm. das Drehungsvermogen von d-Phenyl- 
inilchsaure, d-Monophenylbernsteinsaure u. dereń Dimethylester (dieser wird auch fiir 
sich bei 21, 121 u. 155° untersucht) u. d-Diphenylbernsteinsaure. Es zeigt sich eine 
starko Abhangigkeit des Drehungsvermógens u. der Dispersion vom Lósungsm., dio 
sich a u Ber bei der d-Diphenylbernsteinsaure nicht durch die Annahme zweier akt. 
Fornien erklaren laBt. Bei der Phenylmilchsaure scheint eine 1-Form im Gleichgewioht 
vorhanden zu sein. (Compt. rond. Acad. Sciences 194.1805— 06. 23/5.1932.) R. K. Mi).

Gentaro Araki, Theorie der Rotationsdispersion. Quantonmechan. Beitrage zum 
Problem der Rotationsdispersion. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. Sect. A. 1. 
193— 201. 29/2. 1932. Tokyo, Univ., Phys. Inst.) B o r is  R o s e n .

Constantin Salceanu, Einfluft der Temperatur auf die natiirliche und magnetische 
Rotationsdispersion dreier Pinene. Bei verschiedenen Tempp. wird die natiirliche u. 
magnet. Rotationsdispersion von l-/?-Pinen, ł-a-Pinen u. d-a-Pinen m it einer friiher 
beschriebenen Apparatur (C. 1931. I. 2439) untersucht. Ais Wellenlangen dienen
3 Hg-Linien (578 m/i =  a,-, 546 m/t =  ar, 436 mu =  a,). Nur fur l-/?-Pinen zeigt sich 
oine erhebliche Temp.-Abhangigkeit der naturliehen Rotationsdispersion. Bei 18“ gibt 
die Kurve der naturliehen Rotationsdispersion ein Minimum fiir ungefahr 4900 A. 
Zeiclinet man fiir zwei sehr yerschiedene Tempp. (18° u. 141,5°) die Dispersionskurve 
auf, so findet man, daB steigende Temp. eino Vorschiebung des Minimums der natiir- 
lichen Rotationsdispersion zu groBeren Wellenlangen bewirkt. Die Verschiebung be- 
tragt etwa 250 A fiir 120° Temp.-Erhóhung. D ie Verschiebung des Minimums oder 
Maximums der Kurve der natiirlichen Rotationsdispersion richtet sich nach dem Verh. 
von a Jaj-. Wird dieser Quotient mit wachsender Temp. groBer, erhalt man Versehiebung 
zu kurzeren Wellenlangen, bei umgekehrtem Vorh. vollzieht sich die Verschiebung zu 
langeren Wellenlangen. Die spezif. Werte der Magnetorotation andern sich nur wenig 
m it der Temp. D ie magnet. Rotationsdispersion bleibt beim /3-Pincn konstant u. sinkt 
bei den beiden anderen Pinenen systemat. ab. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 2136 
bis 2138. 13/6. 1932.) K r u m m a c h e r .

J.-P. Mathieu, Doppelsalze, KomplezsalzeundZirkulardichroisinus. (Vgl. C. 1932.
I. 791.) Aus neutralen Lsgg., die ein Co-Salz m it einem tlbersehuB von Natriumtartrat 
enthalten, scheiden sich kleine Krystalle aus. Die Analyse des troekenen Salzes fiihrt 
zur Formel (C4H40 6)2CoNa2. In w'ss. Lsg. n. dissoziiert, yerhalt sich die Verb. wie ein 
Doppelsalz; sio besitzt eine Absorptionsbando im Griinen, die Rotationsdispersion 
zeigt nur eine sehr schwache Anomalie u. der Zirkulardieliroismus im Absorptionsgebiet 
ist schwach. Bei Verwendung sehr konzentrierter, alkal. Lsgg. erhalt man eine Verb. 
glcicher Zus., die jedoch ais Komplexsalz der Formel (C,HtO0Co)Na2, n H;0  an- 
zusprechen ist. Die wss. Lsg. dieses Salzes hat im gleiehen Spektralbereich wie das 
Doppelsalz eine Absorptionsbando, die Rotationsdispersion ist jedoch stark anomal 
u. der Zirkulardichroismus sehr deutlich. Der COTTON-Effekt tritt also nur beim 
Ivomploxsalz auf. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1727— 29. 17/5. 1932.) P. Ł. Gij.

Zdzisław Zajac, Uber die Fluorescenz angeregter Quecksilberatome. Ausfuhrliche 
Wiedergabe der in C. 1931.1. 1880 referierten Arbeit. (Sprawozdania i Prace Polskiego 
Towarzystwa Fioyznego 5. 311—26. 1931. Warschau, U niv., Inst. f. Experimental- 
physik.) ' _ B o r is  R o s e n .

J. Fridrichson, U ber die Fluorescenz des Mangandampfes. Deckt sieh inhaltlich 
mit der C. 1931. I. 3332 referierten Arbeit. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towar
zystwa Ficyznego 5. 337—42. 1931. Warschau, Univ., Inst. f. Esperimental- 
physik.) B o r is  R o s e n .

W. Kapuscinski, Uber die Fluorescenz des Zinkdampfes. Die Fluorescenz des 
Zn-Dampfes wurde m it kondensierten Funken im QuarzgefśiB bei verschiedenen Drucken 
u. Tempp. (bis 900°) erregt u. spektroskopiert. Das Erregungsgebiet der Fluorescenz 
fallt mit dem Absorptionsgebiet des Zn-Dampfes in der Nahe der Resonanzlinie 2138,6 
zusammen. Besonders mtensiv ist die Fluorescenz bei Erregung mit dem Cd-Funken 
(wirksame Linie 2144,4 A). Die Fluorescenz erstreckt sich von 2130— 4900 A, sio bo- 
steht aus einigen Zn I-Linien und Banden. Das sukzessive Auftreten verschiedener 
Linien des Linienspektrums bei Temperaturerhohung wahrend der Bestrahlung mit 
vcrschiedenen Funken wird ausfiihrlich beschrieben. Die Resonanzlinien 2138,6 u. 
3075,9 A sind relativ leicht mit allen Funken zu erhalten. Die Intensitat der Resonanz
linie 3075,9 ist proportional der einfallenden Intensitat, dagegen ist diejenige der Tri- 
plettlinien 2 3P 0,i,a-2 3S  u. 2 3D ll2l3 dem Quadrat der einfallenden Intensitat
proportional. Es scheint, daB ein zweifacher AbsorptionsprozeB zu ihrer Erregung
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notig ist. Zwischen 4000 u. 4900 A ist bei 650° eine sehwache Bandenfluorescenz mit 
unscharfen Grenzen beobaohtet worden. Bei derselben Temp. tritt auch im Ultrayiolett 
eine Bandę auf, die eine ziemlich scharfc kurzwellige Grenze bei 2140 A aufweist. Bei 
hoheren Drucker) wird diese Bandę auf ihrer langwelligen Seite wesentlieh intcnsiver 
(auf der kurzwelligen wird sie dagegen dureh Rcabsorption geschwacht), u. zwischen 
2400 u. 3080 A lóst sie sich in eino Folgę von diskreten Banden (ohne Feinstruktur bei 
kleiner Dispersion). Der Abstand zwischen den einzelnen Banden wird nach den kurzeń 
Wellen hin immer kleiner, u. bei etwa 2410 A scheinen die Banden in ein Kontinuum  
iiberzugehen. Auch bei Beleuchtung m it anderen Funken tritt diese Bandenfolge auf, 
wenn auch wesentlieh schwaeher. Ihre Intensitat ist proportional der einfallenden 
Intensitat. Fremdgasen gegenuber ist sie wenig empfindlich. (Sprawozdania i Prace 
Polskiego Towarzystwa Ficyznego 5. 401— 08. 1931. Warschau, Uniy,, Inst. f. Experi- 
mentalphysik.) B o r i s  R o s e n .

Maurice Curie und Jean Saddy, Sulfidphosphore: Auslósckwirkung der Mdalie, 
der Eisengruppe. Co u. Fe werden ZnS-Phosphoren ais Chloride in den Konzz. 10~5 
bis 10~3 molar zugesetzt. Die Photoleitfahigkeit wird bei einer Spannung von ungefa.hr 
200 Volt elektrometr. gemessen u. m it der relativen Luminescenz unter dem Łicht- 
bogen yerglichen. Dio Photoleitfahigkeit nimmt parallel zur Luminescenz stark mit 
steigender Konz. an Co ab. Fe wirkt etwas weniger stark auslóschend. Pb war ohne 
jede Einw. in der Konz. 10-6 bis 10-3 molar. (Compt. rend. Acad. Sciences 194 . 2040 
bis 2042. 6/6. 1932.) K r u m m a c h e r .

Jean Bouchard, Photosensibilisierende Wirkung von fluorescierenden farblosen 
Stoffen auf die Flochung kolloidaler Losungen. In Fortsetzung seiner Verss. (vgl. 
C. 19 3 1 . II. 2571) findet Vf. bei Substanzen, die unter dem EinfluB sichtbaren Lichtes
gar nicht oder nur sehr schwach, dagegen aber unter ultrayiolettem Licht (Quarzqueek-
silberlampe, WoODsches Glas) stark fluorescieren, daB diese die Flockung eines mit 
KC1 yersetzten As2S3-Sols (2,9 g As2S3 je 1) in einer Konz. yon 0,5 g je 1 erheblich 
beschleunigen. Wiihrend in der Dunkelheit die Floekungszeit dureh Tastverss. (bzgl. 
des KCl-Zusatzes) auf 75 Min. festgelegt war, betrug sie z. B. bei Askulin  u. bei fi-Naph- 
thol-3,6,8-trisulfonsaure nur 35 Min. bei Bestrahlung. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
1245—46. 11/4. 1932.) K r u m m a c h e r .

Emil Baur, DesensibilUatoren, Anlioxygene und Anłifluorescenlen. Vf. greift auf 
seine mit seiner Theorie der sensibilisierten Photolyse abgeleitete Gleiehung fiir die 
Wrkg. der Desensibilisatoren zuriiek. Nach dieser Theorie kann der angeregte Sensi- 
bilisator S auf seine Umgebung „elektrolysierend" wirken, „so daB z. B. mit Chlorion 
folgender Reaktionszirkel yerwirklicht wurde:

f ©  +  ci- =  V, Cl.
b 1 ©  +  v» Cl, =  C l',

wodurch der Sensibilisator auf dem Umweg iiber einen elektrolyt. KurzsehluB in seinen 
Dunlielzustand zuriickkelirt, u. wodurch das akt. Zentrum fiir einmal ais Quellpunkt 
einer Umsetzung ausgesclialtet ist“ . Ftir den prozent. Ruckgang der Photolyse- 
gesehwindigkeit wird gesetzt t)=  l/[a  +  ^ (Z>)] (v — R. G. in % der zusatzfreien R. G.- 
Anfangsgeschwindigkeit; I) =  Konz. des Sensibilisators; (j =  Konstantę). Vf. zeigt, daB 
diese Gleiehung auch fiir die Hemmungsfunktion der Antioxygene u. fur die der Anti- 
fluoreszenten gilt. Der Vf. yergleicht eine Reihe von MeBergebnissen mit den naeh 
seiner Formel bereehneten, wobei jeweils a =  0,01 ist, wahrend fi „das MaB der 
hemmenden Wrkg.“ ist. Der Vorgang der Fluorescenzhemmung, bei dem die an- 
geregten Moll. 1. dureh Fluorescenz, 2. dureh molekulare Elektrolyse iiber das Redox- 
mittel in den Dunkelzustand zurilekkeliren sollen, soli auch bei gewohnlichen Dunkel- 
rkk. vorkommen. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 16 . 465— 70. April 1932. Ziirieh. 
Physikal.-chem. Lab. d. Eidgen. Techn. Hochschule.) SciINURMANN.

Hans-Joachim Schumacher, Die Plwtokinetik des Ozons. I. Der Zerfall in rotem 
Licht. Die Kinetik des Ozonzerfalls laBt sich dureh die folgenden Rkk. quantitativ 
wiedergeben: Sf
1. O , +  E  =  O j r O  (*i) 4. O *  +  0 3 =  0 2 +  0 2 +  O (kt )
2. O +  0 3 =  2 0 2* (h )  5. 0 3* +  0 3 =  0 2 +  0 3 (fcB)
3. O +  O, +  M =  O, +  M (M =  0 2 +  O,) (k3) 6. O *  +  0 2 =  2 0 2 (&„)

Die Quantenausbeute liegt bei Zimmertemp. selbst bei hochkonz. 0 3 nicht viel
uber 2 (bei 10— 15° etwa 3,6 Mol/E bei 100% 03). Sie sinkt stark m it zunehmendem 
0 2-Geh. u. ist bei maBigen 0 2-Drucken erheblich kleiner ais 2. Alle Zusatzgase hemmen 
die Rk. in der Reihcnfolge: He, Ar, N 2, C 02, 0 2. 0 2 wirkt etwa 10-mal starker hemmend
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ais He, CO, fast ebonso, N 2 etwa halb so stark. Der Temp.-Koeffizient der Bk. ist bei 
Zimmertenip. nur 1,2— 1,3 je 10° Temp.-Erhohung. Unter Bedingungen, bei denen die 
Quantenausbeute < 1 ,3  ist, liiBt sich die Rk.-Eolge cinfach darstelien ais:
I. 0 3 +  E =  0 2 +  O ( V )  2- O +  0 3 =  2 O, (k /)  3. O +  0 2 +  M =  O, +  M (k3')
Bk. i  bedeutet Dissoziation der 0 3-Mol. nach Lichtabsorption, Bk. 3 bedeutet die 
Biickbldg. von 0 3 im DrcierstoC. Setzt man bei Atm.-Druck k3' =  10-3 (erfolgrcicher 
Bruchteil der ZweierstóBe), so ist k2' =  5-10-4 . Fiir die ubrigen Rkk. des ersten an- 
gegebenen quantitativen Schemas werden ungefahre Relativwcrte der einzelnen Ge- 
sehwindigkeitskoeffizienten berechnet u. angegeben. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 
17. 405—16. Juni 1932.) K r u m m a c h e r .

Ugo Beretta und Hans-Joacliim Schumaeher, Die Photokinelik des Ozons.
II. Der Zerfall des Ozons im ullratioldten Licht. (I. vgl. vorst. Bef.) Die Pliotokinetik 
des Ozons im UItraviolett {X =  313 m/t) liiBt sich durch das gleiche Rk.-Schema wie im 
B ot beschreiben. Es besteht Ubereinstimmmig in der Art der Bkk., wie auch in iliren 
Gesehwindigkeiten. Von den Geschwindigkeitskonstanten der Bkk. werden dieVer- 
haltnisse k jk 2 u. ks/kĄ angegeben. D ie ubrigen Konstanten lassen sieh weniger genau 
berechnen. Fiir die Bk.: O +  0 3 =  2 0 2 wird eine Aktmerungswarme von 4—6 kcal 
gefunden, wahrend die DreierstoBrk.: 0 2 -f  0 2 +  M =  0 3 +  M bei jedem 103— 105- 
StoB erfolgen soli. Fremdgasc beeinflussen Bk. 3 wie im llotspektrum. Der EinfluB 
von Fremdgasen auf dio Entaktivierung der 0 2*-Moll. ist qualitativ der gleiche wie auf 
dic DreierstoBrk. 0 3 wirkt erheblich starker ais die mehratomigen Gaso. Der Temp.- 
Koeffizient der Gesamtrk. ist 1,25 fiir 10° bei Zimmertenip., zum Teil auf Konto der 
Rk. 2. Die Geschwindigkeit der Verss. mit konzentrierterem 0 3 ist temperaturabhangig. 
Es wiichst also k jk s mit steigender Temp. Die Zalil der zur Dissoziation fiihrenden 
StóBe nimmt gegeniiber den entaktivierenden StóBen ab. (Ztsehr. physikal. Chem. 
Abt. B. 17. 417— 28. Juni 1932. Berlin, Physikal.-chem. Inst. d. Uniy.) K r u m m a c h e r .

Ronald G. W. Norrish und Frederick W. Kirkbride, Pholochemische Prinidr- 
prozesse. 1. Teil. Die Zersetzung von Formaldehyd. Ais Rk.-GefaB dient ein Quarz- 
kolben, der in einem elektr. Ofen mit Quarzlinse u. Fenster auf 110° gehaltęn wird, der 
Kolben ist verbunden mit einem Hg-Manometer u. einem Pumpsystem. Siimtliche 
Zuleitungen werden elektr. geheizt, um Polymerisation des Aldehyds zu yerhindern. 
Nach Fullung des Kolbens mit 170 mm CH20  wird 17 Stdn. eingestrahlt, die ent- 
standenen gasfórmigen Zers.-Prodd. werden dann durch eine m it fl. Luft gekiihlte 
Falle abgepumpt u. gasanalyt. untersuclit; sie bestehen zu 95% aus H 2 u. CO. Die 
Quantenausbcute wurde fiir die Spektralbereiche 254— 265, 303—313, 334— 365 /</( 
bestimmt. Ais Strahler dient eine Hg-Lampe m it entspreehenden Filtern. Da wegen 
der Nahe des elektr. Ofens der Lichtstrom nieht m it einer Thermosaule gemessen 
werden konnte, wurde eine gasgefiillte Na-Photozelle in Verb. m it einem empfindlichen 
Galvanometer verwendet. Wegen der geringen Lichtabsorption des Aldehyds wurde 
der Absorptionskoeff. aus den fiir 500 mm Druck gefundenen Werten fiir die niedrigeren 
Vers.-Drucke erreehnet. Der Enddruck des CH20  wurde bestimmt durch Subtraktion 
des Druckes der Zers.-Prodd. vom gemessenen Enddruck. Aus dem Mittel von Anfangs- 
u. Enddruck wird die Lichtabsorption unter Yerwendung der gemessenen Absorptions
koeff. erreehnet. Das gefundene CO wurde ais MaB fur die Zahl der zers. CH2Ó-Moll. 
genommen. Quantenausbeute fur alle untersuchten Spektralbereiche ungefahr 1. 
Aus den Vers.-Ergebnissen schlieBen Vff., daB der Rk.-Mechanismus nach der Gleichung 
h v +  CH20  =  H» +  CO verliiuft. Im Gebiet der Pradissoziation (Grenze bei 280 /(/<) 
findet dieser Vorgang spontan statt; im Gebiet der Feinstruktur ais Ergebnis des 
ZusammenstoBes eines angeregten Molekiils mit einem zweiten Korper CH20  +  h v =  
CHaO*; CH»0* 4- X  =  H 2 +  CO +  X . Die Yers.-Daten sprechen gegen die Annahme 
anderer Autoren fiir einen PrimarprozeB nach h v -|- CH20  =  H +  CHO. (Journ. 
chem. Soc., London 1932 . 1518—30. Mai. Cambridge, Dept. of Physical Che- 
mistry.) P. L. G u n t h e r .

Ń. R. Dhar und Atma Ram, Photosynłhese im tropischcn Soimenlicht. V. Reduktion 
ton Kohlensdure, Bicarbojiaten und Carbonaten. (IV. vgl. C. 1932 . I. 3388.) Kohlen- 
saure, Carbonate u. Biearbonate in wss. Lsg. kónnen durch Mg, Zn u. FeC03 zu Form
aldehyd reduziert werden. Ais bestes Reduktionsmittel erweist sieli Mg-Pulver. Die 
Formaldehydausbeute ist bei Ggw. yon Mg u. Zn im Licht hóher ais im Dunkeln, u. 
wird durch Zusatz von Photosensibilisatoren, wie ZnO, weiterliin erhoht. Ameisensaure 
konnte jedoch im Gegensatz zu den Angaben yon F e n to n  (C. 19 0 7 . II. 42) nieht er- 
halten werden, ebensowenig konnten nach der Photored. in Ggiv. von Mg reduzierende



1932. II. A j. A t o m s t r u k t o r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 841

Zucker in der Lsg. naehgewiesen werden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 2 0 6 . 171— 73. 
1/6. 1932. Allahabad, Indien, Univ. of Allahabad, Chem. Lab.) ROMAN.

Guy Emschwiller, Die chemische Wirkung des Lichles auf einige Alkyljodide. 
Zum Ref. C. 1932 . I. 1198 ist nachzutragen: Die Alkyljodide werden durch ultra- 
violettes Licht in Jod u. KW-stoff zerlegt, u. zwar entstehen aus Methyl-, Athyl-, 
n-Propyl-, Isopropyljodid Methan u. Methylen bzw. Athan u. Athylen bzw. Propan u. 
Propylen, entsprechend auch aus Isobutyljodid u. sekundarem Butyljodid die ent- 
sprechenden Butylen© u. Butane, wahrend sich aus tertiarem Butyljodid Propylen, 
Athylen, Propan u. Athan bildcn. — Die Rk. crfordert stets zwei miteinander reagierende 
Molekeln, von denen die eine Rk.-Prod. der Primar-Rk. sein muB. Die Primar-Rk. 
(Absorption des Lichts) fiihrt entweder zu einer angeregten Alkyljodidmolekel oder 
zur Abspaltung von H J aus dem Alkyljodid, da Dissoziation durch Ionenbldg. aus- 
geschlossen ist. Welche der beiden Primar-Rkk. stattfindet, ist nicht zu entscheiden, 
jedenfalls nimmt ein H-Atom in der Alkyljodidmolekel eine Sonderstellung ein. Fiir 
diese singulare Stellung eines H-Atoms, das mit dem J  an dasselbe C-Atom gebunden ist, 
spricht auch die Móglichkeit der Bldg. von Formaldehyd aus Methyljodid, Acetaldehyd 
aus Athyljodid u. Aceton aus Isopropyljodid. Es kann aber auch durch Strahleneinw. 
Isomerisation der Alkyljodide eintreten. Wirkam ist nur das kiirzeste Violett u. be- 
ginnende Ultraviolett, es lieB sich aber keine scliarfe Absorptionsgrenze auffinden. 
Die Absorptionsspektren der Alkyljodide sind kontinuierlich. Die Abhangigkeit ihrer 
Absorptionskoeff. von der Wellenlangc stellt eine exponentielle Funlrtion dar. Die 
Absorptionskoeff. der primśiren Alkyljodide sind annahernd gleiclł u. kleiner ais dio 
der sekundiircn u. tertiaren. Die Absorption der fl. Jodide nimmt mit der Temp. zu. — 
Dio Quantenausbeuten variieren fiir dio verschiedenen Jodide bei 20° zwischen 0,15 u. 1,1, 
nehmen mit der Temp. erheblich zu u. sind fiir den gasfórmigen Zustand erheblicli 
niedriger ais fiir den fl. Die Variation der Quantenausbeuten InCt sich durch Folge-Rkk. 
aktiver Rk.-Prodd. der Primar-Rk. u. in den entgegengesetzten Fallen durch Ruckbldg. 
des Alkyljodids in der Folge-Rk. crklaren. Fiir beide Arten yon Fallen werden Rk.- 
Mechanismen aufgestellt. (Ann. Cliim. [10] 17 . 413— 517. Mai-Juni 1932. Lab. Chim. 
generale Conseryat. nat. des Arts et Mźtiers.) ROMAN.

J. Frenkel, Einige Bemerkungen zur Theorie des -photoeleklrisclien Effektes. Gozeigt 
wird, daB die Theorie des photoelektr. Effektes in einem wasserstoffahnlichen Atom 
erfolgreich entwickelt werden kann durch Darst. der abgelósten Elektronen durch 
ebene Wellen. Die Ergebnisse sind streng bzgl. der Winkelyerteilung der abgelósten 
Elektronen u. befriedigend bzgl. der Abhangigkeit der Ablósewahrscheinlichkeit von 
der Frequenz des Lichtes. —  Die Theorie wird erweitert, indem der Beweglichkeit 
des Kernes Rechnung getragen wird. —  Die TAMM-SciłUBINsche Theorie des selek- 
tiven Photoeffektes an Metallen wird diskutiert u. durch eine Verbesserung der 
F o w l e r schen Theorie ersetzt. Eine selektivc Durchlassigkeit einer Metalloberflache 
fiir Eletronen muB yorhanden sein fur jedes Oberflachcnfeld mit einem Ubergang 
dor potentiollen Energie von einem konstanten Niyeau im Inneren des Metalls zu 
einem anderen konstanten auBerhalb, unabliangig yon dcm Auftreten lokaler Maxima 
oder Minima. (Physical Rev. [2] 38. 309—20. 1931. Minnesota, Uniy.) Sc h n u r m .

A. Sommerfeld, Winkeherleilung von Photoelektronen. Bemerkung zu der 
FRENKELsehen Diskussion d e r F o rm eln  yon  SOMMERFELD u. SCHUR u. von  F r e n k e l . 
(Physical R ev . [2] 38. 1078. 1931.) Sc h n u r m a n n .

H orst Teichluann, Da«s elektriscke Verliallen von Gre,nzschichten. Der Vf. gibt in 
der Einleitung einen Uberblick iiber die móglichen Eloktroneniibergango zwischen 
Metali, Halbleiter u. Isolator. Darauf folgt ein Bericht iiber die expcrimentellen Er- 
fahrungen an Sperrschichten u. iiber die Deutungsverss. Den Hauptteil der Arbeit 
macht eine vom Vf. vorgeschlagone Arbeitshj^pothese aus, die sich auf die Erfolge stiitzt, 
die mit der tlbertragung gaskinet. Uberlegungen auf die Elektronentheorio der Metalle 
erzielt wurden u. dio ein grobmechanisches Modeli fiir die Elektronenubergange in 
der Sperrsehicht benutzt. Zur Stiitzung seiner Ansicht teilt der Yf. Messungen mit, 
die einen EinfluB der Polarisation des Lichts auf den Sperrschichtsphotoeffekt er- 
kennen lassen. Bczgl. des sclektiven auBeren lichtelektr. Effekte berichtet Vf. iiber 
Vorss., bei denen an einer frisohen Se-K-Schicht ein Ausbeutemaximum des auBeren 
lichtelektr. Effektes an der Stelle ist, an der der Se-Sperrschichtphotoeffekt ein 
Maximum hat. (Ann. Physik [5] 13 . 649—81. Mai 1932. Dresden, Physikal. Inst. d. 
Techn. Hochsch.) S c h n u r m a n n .
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H. de Lazslo, Die photoelektrischen Eigenschaften diinner SchiclUen von BeryUiwn, 
Aluminium, Magnesium und Thallium. Dio photoelektr. Empfindlichkeit der Metalle 
schwankte bestandig infolgo der in don untersuchten Metallen okkludierten Gase. 
Um reproduzierbaro Resultato zu erhalten, wurden die diiimen Metallschieliten im 
Hochyakuum dcst. Dio Photostróme werden durch Abfall des Potentials iiber einen 
groBen Widerstand bestimmt. Ais Lichtąuelle wurde eine starkę Hg-Lampe benutzt. 
In don Ergebnissen ist dio photoelektr. Wirksamkeit dor metali. Oberflache in Ab- 
hiingigkeit von der Wellenlange aufgetragen wordon, d. h. Anzahl der Elektronen pro 
einfallendo Quantenenergie. Die einfallende Strahlcnonorgio auf dio Photozello wurdo 
immer in absol. Einheiten vor u. nach jeder photoelektr. Beobachtung thermoelektr. 
gemessen. Zusammenfassend orgibt sich fiir die verschiedenen untersuchten Metalle, 
daB 1. Bo u. Al nicht besonders fiir dio Photozelle wegen ihrcr geringen Wirksamkeit 
geeignet sind, 2. daB Tl nur im Ultraviolctten anspricht u. scharf bei 3400 A ab- 
schneidet, 3. daB Mg eine auBergewóhnlich hohe Wirksamkeit im Gebiet yon 2800 
bis 2400 A besitzt u. prakt. bis zu 4000 A benutzt werden kann. SchlieBlich wird dio 
photoelektr. Wirksamkeit yon Mg-Li-Legiemngen bestimmt. (Philos. Magazine [7] 13. 
1171— 78. Juni 1932. London, Ramsay-Lab. u. Cambridge.) G. S c h m id t .

F. Heineck, Sperrschicht beim Bhisulfid. Friihero Verss. iiber dio Unipolaritat 
beim Cu20  u. iiber dio Detektorwrkg. beim PbS lassen es ais sicher erscheinen, daB 
fur das Auftreten eines Gleichrichtungseffektes an diesen Substanzen eine Obcrflaclien- 
schicht von hohem Widerstand yerantwortlich ist. Im Falle von PbS vcrschwand 
bei den Verss. des Vf. dio Gleichrichtungswrkg. vollig, nachdem die Oberflache im 
Vakuum (10~2 mm Hg) entfernt worden war. Durch Einleiten von trockcncn Gasen 
H 2, 0 2, N 2 u . C 02 wurde eine nur sehr schwache Detektorwrkg. heryorgerufen. Das 
Einleiten von W.-Dampf hatte eine Detektorwrkg. zur Folgę, die cbenso groB war 
wio dio urspriingliche. Die Verss. beweisen, daB die Sperrschicht aus einer nichtlciten- 
den Schicht besteht. 0 2, H a, N» u. C 02 werden nur schwach adsorbiert, was einer geringen 
Sporrwrkg. entspricht. Die Dampfe von W., Benzol werden dagegen stark adsorbiert 
u. rufen eine starkę Detektorwrkg. hervor. Nach der Auffassung des Vf. findet die 
Adsorption nicht gleichmaBig iiber die Oberflache statt, sondern wohl ausschlicBlich 
an den Lockerstellen. (Naturwiss. 20. 365. 20/5. 1932. Munster i. W., Physikal. 
Inst.) G. Sc h m id t .

George P. Barnard, Die Oleichriclitereigenschaften lichtempfindlicher Krystall- 
aggregate. Krystalle m it Detektoreigg. sind, soweit bisher festgestellt, auch lichtempfind- 
lich. Die Stromspannungskurye solcher Detektoren ist oft durch dio empir. Formel 
i  =  a-E  +  b-E 2 +  c E3 wiedorzugeben. Beziehungen zwischen den Termen dieser 
Gloiehung u. Eigg. dor Krystalle sind bisher nicht aufzufinden. (Trans, electrochem. 
Soc. 61. 9 Seiten. Teddington, Middlesex. National Physical Labor. Electricity Dept. 
Sep.) L o r e n z .

H. A. Stuart und H. Volkmann, Kerreffekł, optische Anisotropic und Molekuł- 
struktur. Struktur der Molekule SnClv  C3H.Cl und N^O. Der EinfluB des R a m a n - 
Effektes auf den bei Gasen beobachteten Depolarisationsgrad wird diskutiert. Die 
Unterss. der Feinstruktur yon R a m a n - u . RAYLEIGH-Linicn u. der Polarisationsyerhalt- 
nisse von RAMAN-Linien geben dieMoglichkeit, in Fallen, wo Lichtzerstreuung u. K e r r - 
Effekt yersagen, die opfc. Anisotropie u. damit die Struktur eines Mol. zu bestimmen. 
Mit einer Vers.-Anordnung,.die es gestattet, die KERR-Konstanten von Dampfen bei 
hoheren Tempp. zu messen, werden dio KERR-Konstanten von SnCl., (K - 1015 =
0 ±  0,5), C6H 6 (K - 1015 =  5,8), CHC13 (Z -1 0 15 =  — 7,5), C3H7C1 (Z -1 0 15 =  38,0), 
CH2C1-CH2CI (AT-1015 =  4,6), CHC1=CHC1 cis (K - 1015 =  3,3), CHC1=CHC1 trans 
(if-1 0 15 =  8,4) u. CH3CO-C2H5 ( K ■ 1015 =  15,6) bestimmt. Dio Polarisationsellipsoidc 
dieser Moll. werden berechnet. In einigen Fallen wird die Struktur abgeleitet. SnCl., 
hat Tetraederstruktur, die Pyramidengestalt ist unyereinbar mit den Messungen. 
Das n-Propylchlorid hat gemaB seinen opt. Eigg. weder die Form einer ebenen Wannę, 
noch die einor ebenen Zickzackkette. Der CH3-Arm ist stark drehbar oder ganz 
frei drehbar. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 17. 429—56. Juni 1932. Konigsberg,
II. Physikal.-chem. Inst.) KRUMMACHER.

A s. K le k tro c h e m ie .  T h e rm o c h e m ie .
K . L. W ól!, Berechnwng von ,,Winkelwerten“ aus den Dipolmomenten aromatischer 

Verbindungen. (Bemerkung zu den Arbeiten von Bergmann und Mitarbeitern.) Vf.
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diskufciert die Genauiglceifc der Winkelberechnungen aus Dipolmomenten. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B. 17. 465— 66. Juni 1932. Kiel, Univ.) H il l e m a n n .

G. Devoto, TJntersuchungen iiber die Dielektrizitatskonstanten von Fliissigkeiten. 
VII. DieUktrizitdtskonstante und eleklrisches Mome?it in wasseriger Ldsung. (VI. vgl. 
C. 1932. I. 2141.) Im AnschluB an friihere Unterss. yersucht Vf. eine Beziehung 
zwischen DE. u. elektr. Moment des gelósten Stoffes mittels der in wss. Lsg. vorhan- 
denen polaren amphoteren Form der Aminofettsauren zu erhalten. Nach BjERRUM 
ist das Gleiehgewicht N H 2CH2COOH — >- NH3+CH2COO_ wesentlich nach der polaren 
Form Yerschoben. Bei den hohercn Aminosauren wird der EinfluB der Dipolliinge 
des gel. Stoffes auf die DE. der Lsg. wesentlich. Wie friiher (C. 1932. I. 2141) wird 
wieder mit de/d c der dielcktr. Koeff. bezcichnet. Mit 90 cm Wcllenlange wurden bei 
25° folgende Werte erhalten:

de de
dc dc

n i i 8c h 2c o o h ...........................
NH3CHaCH2C O O H ......................
NH2CH2CH„HS03 ......................

+  26 
+  36 
+  41

NH2CH.JCH2CH1COOH . . . 
NH2CH,CH2CH2CH2COOH . . 
NHaCHsCHsCHsCH2CH2COOH

-  51
- 63
- 73

Unter der Annahme, daB dievon LANGMUIR an der Grenzflache von Lsgg. gefundene 
Verliingerung einer Kette um 1,3 A pro zugefugte CH2-Gruppe auch hier gilt, berechnet 
der Vf. eine Zunahme des Dipolmomentes um 6 ,2 -10"18 e. st.-Einheitcn pro CH2- 
Gruppe. Dem entspricht eine Zunahme des dielektr. Koeffizienten der Lsg. um 11 
bis 12. Bei diesen starken Dipolen ist also Proportionalitat zwischen Zunahme des 
elektr. Momentes u. Zunahme des dielektr. Koeff. yorhanden. — Die Unters. des Ein- 
flusses eines gel. nichtpolaren Stoffes auf die DE. des H 20  wird erwahnt. Hier wurde 
gefunden: d e ld c  =  — 10. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rond. [6] 15. 471— 73. 
20/3. 1932. Mailand, Technol. Inst. d. Univ.) ScHNUKMANN.

R. M. Sievert, Ionisalion bei hohcn Oasdrucken. Die yon BROXON (C. 1931. I. 
2720) u. anderen Autoren geniachte Beobachtung, daB die Ionisation in Kammern 
bei hohcn Drucken weniger ais proportional dem Druck ist, ist nur zum Teil durch 
die nicht erreichte Stromsattigung zu erklaren. Ais hauptsachlicher Grund wird Re- 
kombination in der Kammer yorgeschlagen. (Naturę 129. 792— 93. 28/5. 1932. Stock- 
holm, Physical Lab. of the ,,Radiumhemmet“ .) DlDLAUKIS.

Cl. Munster, fJber Anomalien bei Kaihodenzersłaubung. Es wird iiber Erschei- 
nimgen beriehtet, die durch eine Kante, dieht iiber einer durch Kathodenzerstaubung 
zu yersilbernden Glasplatte, heryorgerufen werden. Die Dichte des Ag-Belages im 
Schattcngebiet eines Drahtes weist im allgemeinen drei Maxima auf, die unter ent- 
spreehenden Bedingungen bei therm. Verdampfung nicht auftreten. (Ztschr. Physik 75. 
716— 22. 6/5. 1932. Jena, Inst. f. angewandte Optik.) WoECKEL.

Otto Stuhlman jr., Die Ausdehnung des Paschcnschen Gesetzes auf die elektroden- 
lose Glimmentladung. Fiir Drucke oberhalb des krit. (minimale Durchschlagsspannung) 
ist auch in Hochfreąuenzfeldern Ziindspannung u. Brcnnspannung proportional 
Elektrodenabstand u. Gasdruck. (Journ. Franklin Inst. 213. 273— 82. Marz 1932. 
Univ. of North Carolina.) D id l a u k is .

J. E . Nyrop, Oberflachenehktronen. Im Sinne der neuen Theorie, nach welchcr 
ein Elektronenleiter von dem entarteten Elektronengas im Innem mitunter Elektronen 
(,,Oberflachenelektroncn“ ) nach auBen emittiert, werden der gewóhnlichc u. der selektive 
Photoeffekt u. die Gliihemission betrachtet. Damit hangt auch die Absorptions- 
fiihigkeit metali. Oberflachen u. ihro katalyt. Wirksamkeit zusammen. (Physical Rev. 
[2] 39. 967— 76. 15/3. 1932. Kopenhagen.) D id l a t jk is .

R. F. Hanstock, Der Einflujf mechanischer Bearbeitung auf den Zustand einer fesłen 
Oberflache. Messung der Reibungselektrizitat an Hartgummi-Hartgummi, Zn-Harl- 
gunimi u. Cu-Hartgummi bei ca. 60— 100°. Die beiden Korpcr werden in Zylinderform 
gebracht; die aufeinander senkrecht stehen; der eine Zylinder gleitet auf der Mantel- 
flache des anderen. Die bei der Reibung gleichartiger Kórper auftretende elektr. 
Ladung durfte durch dio yerschiedenartigen Beanspruchung der reibenden u. der ge- 
riebenen Oberflache verursacht sein; u. zwar ladet sieh dio starker beanspruchte 
Flachę negatiy auf. Bei der Reibung vcrschiedener Materialien wachst die Ladung 
esponentiell mit der Zahl der Reibungen. — Femer wird der Photoeffekt yon Metallen
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untersucht, die an einem Stahlzylinder gerieben werden. Der Photostrom von Cu 
steigt zuerst mit der Zahl der Reibungen linear an u. erreicht dann einen Sattigungs- 
wert. Die Temp., bei der Kelaxation der Reibungselektrizitat eintritt, wird bei Cu, 
Fe, Cd, bei der Relaxation des Reibungsphotoeffektes eintritt bei Ag, Au, Cu, P t 
gemessen. —  Sie geht m it dem F. symbat u. liegt groBenordnungsmiiBig bei einem 
Drittel der absol. Schmelztemp. (Piliłoś. Magazine [7] 13.81— 99. Jan. 1932.) ElSENSCH.

C. H, Kunsman und R. A. Nelson, Einigc Faktoren, die das Verschwinden von 
Wasserstoff in Kalium- oder LithiumionengueUen bcdingen. Das Verschwinden von H2 
beim ZusammenstoB mit positiven Alkaliionen aus KuNSMAN-Anoden (Kaliglas, 
Spodumen) (vgl. L e i p u n s k y  u . S c h e c h t e r ,  C. 1930. I. 250) durfte von einer 
W.-Bldg. an der Oberflache des h. Drahtes herriihren; die elektrolyt. Zers. der Anodę 
spielt dabei eine wichtige Rolle. (Physical Rev. [2] 40. 128. 1/4. 1932. Washington,

J. C. Mc Lennan, A. C. Bur ton, A. Pitt und J. O. Wilhelm, Dic Phdnomene 
der Supraleitfahigkeit mit W echselstromen hoher Freguenz. Ausfuhrliche Mitt. uber die 
C. 1932. I. 2433 referierte Unters. Mit Ta-Drahten wurden ganz ahnliche Ergeb- 
ni8se crhalten wie mit Pb u. Sn. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 136.

O. Stierstadt, Elektrischer Widerstand von Nickel- utul Eisendrdhten unter dem 
Einflufi longiiudhialer Magnetfelder. (Vgl. C. 1931. II. 1543.) In schwachen Magnet- 
feldern enthalt die Anderung des elektr. Widerstandes keine Anomalien. Die hiiufig 
beobachteten Abweiehungen von den n. Kurven sind Fehlern zuzuschreiben. Der 
wichtigste von diesen ist die unvollstandige Entmagnetisierung der Probe. Das wurdo 
durch absichtlieh unyollstandige Entmagnetisierungen wahrscheinlich gemacht. Dic 
dann erhaltenen Kurven fur die Widerstandsanderung waren anomal. (Physical Rev. 
[2] 37. 1356— 66. 1931. Gottingen, Labor. f. angew. Elektr. d. Uniw) Schnurm ann.

C. W. Davies, Die Konstantę a in dem Debye-Hiickelschen Crenzgesetz. AnlaBlich 
der Kritik von H a l l  (C. 1932. I .  2142) u. auf Grund neuerer MeBergebnisse zieht 
Vf. die in seinem Buch ,,Conductivity of solutions“ geaufierten Bedenken zuriick, 
die sich gegen die zahlenmafiige Richtigkeit der Konstantę a in der Gleichung
— l o g / = « V c  richteten. (Journ. Amer. ehem. Soc. 54. 1698—99. April 1932. 
London.) J- L a n g e .

H. H. Paine, Das Relamticmsglied in Debye und Huckels Theorie der Ionen- 
beweglichkeit. D er K a tap h o re sen - u . d e r  R e lax a tio n se ffek t, den  DEBYE u . H u c k e l  
fiir  E lek tro ly tlsg g . berech n et hab en , w ird  fu r  ko llo ide  L sgg. abgele ite t, d . h . allgcm ein 
fiir den F a li, daB d ie  L ad u n g  des Z en tra lio n s in  beliebigem  V e rh a ltn is  s te h t  zu  der- 
jen igen  d e r um gebenden  Ion en , a u s  denen  sich  d ie  „ Io n e n a tm o sp h a re “  zusam m ensetz t. 
D ie G leichungen, d ie  fiir einen end lichen  R a d iu s  des Z en tra lio n s b e rechnet w erden, 
gehen  m u ta tis  m u ta n d is  in  d ie  DEBYE-HuCK EL-GIeichungen u ber. (P roceed. C am 
bridge  ph ilos . Soc. 28. 83—92. 1932.) J . L a n g e .

Theodore Shedlovsky, Eine Gleichung fiir dektrolytische Leitfahigkeit. Die On- 
SAGERSche Gleichung fur die Aquivalent]eitfahigkeiteines Elektrolyten kann in folgen- 
der Form (1) geschrieben werden: A 0 =  (A c +  fi V c)/( 1 — a ]/c), wobei a u. fi aus der 
DEBYE-HucKEL-ONSAGER-Theorie bereehenbare u. nur von Ldsungsmittel u. Temp. 
abhangige Konstanten sind, die fiir wss. Lsgg. bei 25° die Werte haben: a =  0,2274 
u - f i  — 59,79. In Wirklichkeit erhalt mail mit obiger Gleichung keinen konzentrations- 
unabhangigen Wert fiir yl0, was aus der Natur der ONSAGER-Gleichung ais Grenzgesetz 
fur unendliche Verduimung folgt. Um die Gleichung fiir prakt. Interpolationsrechnungen 
brauehbar zu machen, wurde nach OnsaGER ein Glied B  c zu A c addiert, wobei B  
eine empir. Konstantę bedeutete. Die so erhaltene Gleichung hat den Nachteil, daB 
sie weder konstantę Werte A 0 aus Messungen an Salzkonz. bie 0,1-n. liefert, noch
Werte A 0, welche einfach von der Konz. abhangen. Vf. schlagt daher eine Gleichung (2)
der folgenden Form vor: A 0 +  B  c =  (A c +  fiV c)/( 1 — a j/c ) ,  die, -nie man sieht, 
fiir kleine Konzz. ohne weiteres in die ONSAGERsche Gleichung iibergeht. Das Kor- 
rektionsglied B  c wird also hier zu A 0 u. nicht zu A c addiert. Die Vorteile der neuen 
Gleichung werden durch die iibersichtliche Darst. zahlreicher Leitfahigkeitsmessungen 
an 1-1-wertigen anorgan. Salzen gezeigt. Die rechte Seite der Gl. (2) —  die nur experi- 
mentell u. theoret. festliegende GroBen enthalt — ist in allen Fallen eine lineare Funktion 
der Konz., in denen nicht Assoziationserscheinungen bemerkbar werden; d. h. A 0 er-

D. C., U. S. Dept. of Agriculture.j L o r e n z .

52— 76. 2/5. 1932.) Sk a l ik s .
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gibt sich auch aus Messungcn an mafiig verd. Lsgg. (bis c =  0,1) ais Konstantę. 
(Journ. Amer. Chem. Soc. 54 . 1405—11. April 1932. New York, N. Y.) J. L a n g e .

Theodore Shedlovsky, Die elektrolylische Leitfahigke.it einiger 1—1-werliger Elektro- 
lyle in Wasser bei 25°. Die Leitfahigkeit von NaCl, KOI, UGl, A gN 03 u. K N 0 3 wird 
im Konzentrationsbereich von 3-10“6 bis 0,1-n. gemessen. Die erhaltenen Aquivalent- 
leitfahigkeiten bestatigen siimtlich die ONSAGER-Gleichung ais Grenzgesetz. Sie lassen 
sich durch die yorstehend wiedergegebenelnterpolationsformel bis zur hochstgemessenen 
Konz. (0,1-n.) darstellen mit Ausnahme der Nitrate, fiir welche deshalb beginnende 
Assoziation angenommen wird. Wegen der wechselstromtechn. Schwierigkeiten bei der 
Messung sehr hoher Widerstande wurden bei Zellwiderstiinden >  10 000 O  der Zelle 
1000 Q  para-llelgeschaltet, was zwar eine EinbuCe an Empfindlichkeit zur Folgo bat, 
aber bei guter Definition aller Wechselstromwiderstande die systemat. Feliler wesentlich 
herabsetzt. Weiter wird auBer den sehon friiher mitgeteilten wechselstromtechn. Ver- 
besserungen (C. 19 3 0 . II. 587) eine neue Form yon Zellen benutzt, die einerseits ein ein- 
wandfreics u. beąuemcs Einbringen der Lsg. gestattet u. anderseits die wechselstrom
techn. Fehler von Tauchelektroden yermeidet. Die Richtigkeit der erhaltenen Werte 
wird auf Grund vergleichender Messungen bei 1000 u. 3000 Hz zu 0,02°/o an
gegeben. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 1411— 28. April 1932. Rockefeller Inst.
New York.) J. L a n g e .

E. Vellinger, Beitragzur Untersuchung der Dissoziationsersclieinungen in organisclien 
Medien. Vf. nimmt mit Hg2Cl2-gesatt. KC1- gegen Sb-Elektrode die Neutralisations- 
kurven einiger organ. Sauren in A.-A.-Gemiscli (1: 3) auf. Wahrend Amylalkohol ais 
Lósungsm. lediglich eine Versehiebung des Umschlagpunktes im Sinne verminderter 
Aktiyitat bewirkt, tritt in anderen Fallen auch eine Veriinderung in der Neigung der 
Kurve ein. Von einbas. Sauren sind in A.-A.-Gemiscli die starksten die Mineralsauren 
u. Pikrinsaure. Bei den zweibas. Sauren lassen Oxal-, Malon- u. Propionsiiure die beiden 
Umschlagspunktc kaum unterscheiden, wahrend sie bei Malein- u. Weinsaure sich 
deutlich zeigen. Im ersteren Falle tritt nur eine schwache, im letzteren eine oft be- 
deutende Aiiderung in der Neigung der Kurventeile ein. Eine Mittelstellung nelimen 
gewissc aromat. Sauren, wie Phthalsaurc, ein, bei denen die Umschlagspunktc nahe 
beieinander liegen, aber deutlich unterscheidbar sind. Im Gegensatz zu dem Verh. 
von Malein- u. Weinsaure ist hier der erste Kuryenteil steiler ais der zweite. Im ganzen 
ergibt sich eine mehr oder weniger weitgehende Analogie mit dem Kurvenverlauf in 
wss. Lsgg. (Conipt. rend. Acad. Sciences 194 . 1820—22. 23/5. 1932.) R. K. MULLER.

C. Drucker, Die Uberfiihrungszahl von Magnesiumclilorid. Die Uberfiihruiigszahl 
der Anionen von Ilalogensalzen der zweiwertigen Metalle in maBig verd. Lsgg. steigt 
fiir gewóhnlich mit wachscnder Konz. an. Bei manclien Salzen dagegen (BaCl2, CaCL, 
BaBr2, CdBr2) fallt sie yor dem Anstieg erst ab u. durchlauft ein Minimum. Nach klass. 
Deutung beruht dics darauf, daC bei kleinen Konzz. einwertige Anionen, etwa CaCl 
yorhanden sind, diese aber bei steigender Konz. gegeniiber den koniplexen Anionen, 
z. B. CaCl3' zuriicktreten. Bei der Best. der Uberfiihrungszahl des MgCl2 findet sich 
auch ein solches Minimum. Es liegt bei etwa 0,005-mol. Konz. —  Der Grenzwert der 
Uberfiihrungszahl liegt bei 0,G05. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 574— 75. 
15/6. 1932. Leipzig.) ROGOWSKI.

L. Neel, Magnełische Susceptibilitut von Schwefeldampf. D ie Susceptibilitiit von 
S,-Danipf (unter Beriicksichtigung der Anteile des Dampfes an S8 u. S0) wird nach 
der Methode der Anzieliung im inhomogenen Magnetfeld gemessen. Die Proben werden 
in kleinc Quarzampullen im Vakuum eingefiillt, nachdem die SusceptibOitiit dieser 
luftleeren Ampullen yorher bestimmt war. Die Versuchstempp. liegen zwisehen 595 
u. 810°. S2 ist paramagnet. Das Moment ist wahrscheinlich yariabel. Man erhalt bei 
Anwendung der Formel yon L a NGEYIN bei 600° 11,7 ±  0,6 u. bei 800° 10,4 ±  0,3 
W E isssche Jlagnetonen. (Compt. rend. Acad. Sciences 194 . 2035— 37. 6/6.
1932.) K r u m m a c h e r .

L. Neel, Magnetische Eigenschaften von Mangan und Chrom in fester Losung. 
Vf. bestimmt die magnet. Suszeptibilitat folgender Legierungen: Cu-Mn (1,4— 10% Mn); 
Ag-Mn (2,5— 12,25%); Au-Cr (1,59—5,71%) bei Tempp. bis zu 700°. In  yerd. Lsg. 
(bis 5%) besitzen Cr u. Mn einen Paramagnetismus, der dem W EISSschen Gesetz folgt; 
die Cu r i e -Konstanten andern sich proportional der Konz. Fiir C r ergibt sich die Zahl 
WElssscher Magnetonen zu 23,47. Die Differenz dieses paramagnet. Moments zu dem 
ferromagnet. (19) ist ah n lich  der bei Fe gefundenen (C. 1 9 3 2 . I .  1635). — Das vom Vf. 
zur Erklarung des konstanten Paramagnetismus der Metalle gegebene Schema (These
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1932, StraBburg) ermóglicht auoli dio Erklarung dos Verh. yon Cr u. Mn in Lsg. Beim 
Vordiinnen der Legierungen niihort sieli die CuRIE-Temp. um so mehr absol. Nuli, jo 
groBer die Vcrdiinnung ist; man gekt also bei n. Temp. mit yariabler Konz. vom Gebiet 
konstanten Paramagnetismus in das Gebiet variablen Paramagnetismus uber. Cr u. Sin 
besitzen also neben dem magnet. Moment ein negatives Molekularfeld, das einem 0  von 
— 1720° absol. bzw. — 4150° absol. entsprickt. — Zur voIlkommenen Interpretation 
des magnet. Verh. yon Legierungen miiBte den Einflussen der Uberstruktur Rechnung 
getragen werden. (Journ. Physique Radium [7] 3. 160— 71. April 1932. StraBburg, 
Physikal. Inst.) L o r e n z .

Andre Lallemand, Veranderlicher Paramagnetismus des kryslallisierten Eisen- 
chlorids und leonstanter Paramagnetismus des Molekiils Fe,Gla im Gaszusland. Kon- 
stitution des Molekiils Fe1Cl(s. Eisenchlorid befolgt im kr3Tstallisierten Zustand das 
Gesetz von Cu r i e -W e i s s . Dio Magnetonenzahl betragt 27,99. Oberhalb 125° andert 
sich dio magnet. Susceptibilitat y_m durch Dampfbldg.:

/ „  =  9,98 X 1 0 -3 bei 125“ 
=  4,59 X 10~3 bei 327° fiir  FeCl3 .

Bei 327° befindet sich dio Substanz im Gaszustand. ym ist bis 430° unabhangig yon 
der Temp., oborhalb 430° fa llt/,„  mit stcigender Temp. Der konstanto Paramagnetismus 
zwischen 327 u. 430° ist eine Eig. des Molekiils Fe2Cl0. Dio Theorie des konstanten 
Paramagnetismus yon NŹEL, wonaoh die magnet. Eigg. eines Systems m it gleiehen 
Momenten, die paarweise antiparallel gekoppclt sind, einen konstanten Paramagnetismus 
ergeben, wird zur Erkliirung der Vers.-Ergebnisse herangezogen. Im Krystall besitzt 
Fe'"  ein magnet. Moment. Im Dampf verdanken die Fe2ClG-Molekule ihren konstanten 
Paramagnetismus der direkten u. antiparallelen Kopplung der beiden Eisenatome. 
Dieso mussen gleiehe magnet. Momente haben, sie besitzen daher dieselbe Valenz. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 94 . 1726— 27. 17/5. 1932.) P. L. G u n t h e r .

Irving Langmuir und K. J. Sixtus, Oebiete m it umgekehrler Magnetisierung in 
gezogenen Drahten. Weiterfiihrung der C. 19 3 1 . II. 3110 referierten Arbeit yon S ix t u s  
u. T on k s. GroBo BARKHATJSEN-Diskontinuitaten pflanzen sich von einem Kern 
ausgehend langs des Drahtes fort. Um ein solches Eortschreiten zu erlialten, muB die 
Stilrke des Hauptfeldes H, dem der Draht ausgesetzt ist, einen krit. Wert II0 iiber- 
steigen. Mit Hilfo oiner Gegenspule kann ein lokales Feld I I s  hergostellt werden, das 
E  entgegengerichtet ist u. das Feld in einem kurzeń Teil des Drahtes unter E a er- 
niedrigt. Mittels zweier Priifspulen, die sich zu beiden Seiten der Gegenspule befinden, 
wird die Anderung der Induktion ballist. gemessen. LaBt man das Fortsehreiten von 
einem Endo aus vor sich gehen, so zeigen die Spulen, in welchem MaBe sich der Draht 
beim tlbergang des Zustandes I in den Zustand II geandert hat. Liegt das Gegenfold 
unter einem krit. Wert, so findet oine Umkehr in beiden Spulen statt, iiberschreitet 
hingegen IIs  diesen krit. Wert, so wird eine Anderung nur in der ersten der beiden 
Priifspulen beobachtet, keine Anderung in der zweiten Priifspule auf der anderen Seite 
der Gegenspule. Daraus folgt, daB die Diskontinuitat aufgehalten wurde. Durch Ver- 
anderung der Lage der Priifspule I langs des Drahtes kann der Teil des Drahtes ge- 
funden werden, der sich vom Zustand I in den Zustand II gewandelt hat. Dio fest- 
gehaltene Diskontinuitat ist kon. geformt, ebonso wie die beweglicho, ihre Lange (ca. 
10 cm) ist dagegen kleiner u. yon H  abhangig. Mit Hilfe eines zweiten Gegenfeldes 
kann ein Kern fiir das Fortsehreiten geschaffen werden, dessen GróBe yerimdert werden 
kann, dessen Form bekannt ist u. dessen Verh. unter yerschiedenenBedingungen unter
sucht werden kann. (Physical Rev. [2] 38 . 2072. 1/12. 1931. Scheneotady, General 
Electric Comp.) HijNIGER.

Ph. Kohnstanim, Die A ziom atik des Nemstschen Tlieorems w id die Grcnzen der 
Thermodynamik. Vf. revidiert die in seinem Buch „Thermostatik“ iiber den NERXST- 
sehon Wiirmesatz gemaehten Bemerkungen. (R ec. Trav. chim. Pays-Bas 51  ([4] 13). 
538—42. 15/6. 1932. Amsterdam.) R o g o w s k i.

P. W. Bridgman, Statistischc Mechanik und, der zweile Hauptsalz der Thermo- 
dynamik. Der haufige, irrige Glaube an tcohn. yerwertbare Abweichungen yom
2. Hauptsatz grundet sich auf die statist. Deutung des 2. Hauptsatzes. Ein statist. 
Modeli hat logischo Schwierigkeiten in sich u. bei der Anwendung auf konkrete physikal. 
Geschehnisse; einigo dieser Schwierigkeiten sind wohl nie yollkommen zu uberwindon. 
(Science 75. 419—28. 22/4. 1932. Haryard Univ.) LORENZ-

F. Henning, Forschungen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Gebiete 
tiefer Temperaturen. tTberblick iiber die Arbeitsgebiete: Messung tiefer Tempp. (Gas-
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thcrmometer, sekundare u. Dampfdruckthermometer), Unters. an Gasen u. festen 
Korpern, Supraleitfiihigkeit. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 76. 577— 80. 11/G. 1932. Char- 
lottenburg.) R . K . Mu l l e r .

J. R. Partington, Irrtiimer bei thermischen Messungen. Platinwiderstandsthermo- 
meter zeigen ein deutlicbes Nachhinken u. sind bei raschen Temp.-Anderungen einem 
Quecksilberthermometer unterlegen. Befindet sich ein Thermometer aus feinem Draht 
in der Nahe yon groBen Metallmassen, so kann man keine Korrektur fur Abkiihlung 
u. Erwarmung anbringen. Feiner Pt-Draht hat, wenn er sich irgend bewegt, einen 
abnormen Temp.-Koeff. des Widerstandes. Die Warmcubertragung ist in gut leitenden 
Gasen wie H 2 oder He ganz anders ais in 0 2 u. N 2. Gegen all das wird oft gesiindigt. 
(Naturę 129. 615— 16. 23/4. 1932. London, Uniy., East Lond. Coli.) W. A. R o t h .

Wilhelm v. Meyeren, Eine einfache Methode zur Messung kleiner Dampfdrucke. 
Messung des Wasserdampfdruckes iiber Schwefelsaure verschiedener Konzentrationen. 
Ein von G a e d e  entwickeltes, schnell arbeitendes ,,Vakuskop'1 fur 1— 80 u. 0,01—4 mm 
Druck wird besohrieben u. abgebildet (L e y b o ł d  Nachf.-Koln). Es werden 60, 66- u. 
70°/oig- Schwefelsaure zwischen 0 u. 40° untersucht (Genauigkeit 5%). D .15 1,5111,
1,5654 u. 1,6215. Die graph. dargestellten Ergebnisse stimmen mit den Angaben von 
B l a k e  u. GREENEWALL besser uberein ais m it denen von SoREL. Ausgeglichene 
Werte werden fiir Tempp. zwischen 0 u. 45° interpoliert. Die neue rotierende Olpumpe 
von Ga e d e  (Modeli VIII) bewahrt sich gut, da das 01 nach der Aufnahme von W.- 
Dampf leicht zu reinigen ist. (Ztschr.physikal. Chem. Abt. A. 160. 272— 78. Juni 1932. 
Karlsruhe, Techn. Hochsch., Physikal. Inst.) W. A. R o t h .

N. A. Kolossowski und I. S. Meshenin, Bestimmung der latenten inneren Ver- 
dampfungswarmen von Flussigkeilen. VIII. Mitt. (VII. ygl. C. 1926. I. 2647.) In- 
haltlich ident. m it der in C. 1932. I. 1202 referierten Arbeit. (Chem. Journ. Ser. A. 
Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shumal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 
1 (63). 616— 19. 1931. Lab. f. physikal. u. anorgan. Chemie d. Uniy. Iileinasiens.) G ur.

Hans Woitinek, D ie maximale Nutzarbeit und Entropie der Bromsilberbildung 
azis den Elementen. Ausgegangen wird von der Rk. Agjest +  Va Br,g =  AgBrfest; 
ihre EK. wird in einem galyan. Element yon der Form Ag | AgBr | 0,5-n. HBr || 0,5-n. 
HBr -(- Br2unges5ttlgt | P t bestimmt. Es empfiehlt sich nicht, eine gesatt. Bromlsg. 
ais Kathodenfl. zu yerwenden, da dio Br'-Ionenkonzz. der beiden Elektrodenfll. infolge 
Bldg. yon Br3'-Ionen tatsachlich doch nicht die gleichen sein konnen. Der EK . der 
eigentlichen Rk. uberlagert sich auf diese Weise noch ein Konzentrationspotential. 
Ein solches ist zwar auch bei einer ungesiłtt. Bromelektrode yorhanden, laBt sich 
aber aus der Differenz des gemessenen Wertes einer Kctte gegeniiber dcm theoret. 
ermitteln u. korrigiercn. Der so erhaltenc EK.-W ert des Elements m it ungesiłtt. 
Bromlsg. wird auf ein solches mit gesatt. umgerechnet. Aus diesen fiir 0 u. 25° gemessenen 
Werten folgt direkt die maximale Nutzarbeit u. der Temp.-Koeff. fiir 12,5°; ferner 
nach der Gleiehung A S r  =  n F (d E/d T )P die Rk.-Entropie. Aus dieser u. der 
maximalen Nutzarbeit wird die Warmetonung berechnet. —  Eine Priifung des N e r n s t - 
schen Warmesatzes auf Grund der so gewonnenen Daten zeigt, daB dieser innerhalb 
einer Fehlergrenze von i  0,29 Entropieeinheiten Giiltigkeit besitzt. (Ztschr. Elektro- 
chem. angew. physikal. Chem. 38. 359— 65. Mai 1932. Góttingen, Phys.-chem. Inst. 
d. Uniy.) ROGOWSKI.

R. Fricke und B. Wullhorst, Die Energiedifferenzen verschiedener Modifikationen 
der krystallisierten Hydroxyde von Beryllium und Aluminium und die Bildungswdrmen 
ton krystallisiertem Zink- und Berylliumhydroxyd. Die Stabilitat der von F r ic k e  u. 
Mitarbeitem liergestellten Hydroxydo war nur aus Loslichkeits- u. Umwandlungs- 
yerss. u. Dampfdruckmessungen erschlossen. Jetzt werden die Umwandlungs- u. 
Bildungswarmen dureh Losen der Hydroxyde u. Oxyde in konz. H F bestimmt. Der 
Wasserwert wird elektr. auf 0,2—0,3%  bestimmt. Untersucht werden Bayerit a, aus 
Aluminat mit C 0 2 ausgefallt, Bayerit b, dureh Ausruhren gewonnen, Hydrargillit, 
aus Aluminatlsg. von selbst ausgefallen; stabiles Be(OH)it Doppelpyramiden, aus Beryl- 
latlsg. bei langsamem Abkiihlen ausgeschieden, Be[OH)2 metastabil, aus k. Sulfatlsg. 
mit Ammoniak gefallt; BeO A  aus Hydroxyd bei ca. 400° gewonnen, BeO B , bei 600° 
gewonnen; stabiles, rhombisches Zn{OH)„, aus verd. Zinkatlsg. abgesehieden; ZnO A, 
unter konz. NaOH aufbewahrt, ZnO B  bei 100° iiber P20 5 entwassert, ZnO C, bei 600° 
entwassert. ZnO A u. B enthielten noch etwas Hydroxyd; wofiir korrigiert wird. Manche 
Verss. werden dureh H. Wagner wiederholt u. erganzt.
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Resultate: Bayerit — >- Hydrargillit +  1,2 kcal; metastabiles — >- stabiles 
Be(OH). +  0,8 kcal; BeO A j— >- B - f  0,6 kcal, BeO B +  HaO — >- unatabiles 
Be(OH )2 +  1,9 kcal; ZnO B —>- A +  0,5 kcal, ZnO A — y  C +  0,4 kcal, ZnO C -f-
H.O —-->■ stabile8 rhomb. Zn(QH)2 4 . 2,3 kcal. Die Resultate stchen mit don friihcr 
nach anderen Methoden gefundenen in Obereinstimmung. Das ZnO A, das bei Zimmer- 
temp. hergestellt war, ist stabiler ais das bei 100° enfcwasserte, weil die Deckfl., konz. 
NaOH-Lsg., die Alterung befórdert; das geht mit den Rontgenaufnahmen zusammen. 
Die bisherigen Literaturangaben iiber Z11O sind widersprcchend. Die Oxydc mit der 
griiBten Losungswarme (ZnO B, BeO A) haben die kleinsten Teilchen, z. T. unyoll- 
standige Gitterausbildung; dio Diagrammo zeigen aber die gleichcn Linien wie die 
bei hoherer Temp. hergestellten Oxyde (EinfluB der TeilchengróBe, vgl. LipSETT, 
J o h n s o n , Ma a s s  bei NaCl, C. 1927. I. 3180; 1928. II. 2443). [BcO]a +  H 20  =  
[Be(OH)2]3tab. +  3,35; instabil 0,84 kcal weniger, [BeO]B +  H 20  =  [Be(OH)2]3tab. +

kcal. [ZuO]b +  H 20  =  [Zn(OH)2]stab. +  3,2* kcal, [ZnO]A 0,58, [ZnO]c 0,93 kcal 
weniger. D ie W.-Dampfdrucke bei 20° im Glcichgewicht mit den Oxyden werden 
nach der NERNSTschen Naherungsgleichung berechnet, doch sind die d ab e i primar 
entstehenden Oxyde wahrscheinlich noch instabiler ais die instabilsten dor Vff., so 
daB die Naherungsgleichung zu hohe Werte liefert. Doch altern die entstandenen Oxyde- 
bei hóheren Tempp. bald, so daB die Zers. der Hydroxyde auch bei Tempp. fortschreitet, 
wo sio normalerweise nicht eingeleitet werden kann. W.-Dampf-Drucke von Be(OH)2 
sind bisher noch nicht sicher gemessen; die aus den Bildungswiirmen berechneten 
Werto liegen weit hoher ais die beobachten. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 205. 127 
bis 144. 8/4. 1932. Greifswald, Univ. Chem. Inst. Anorg. Abt.) W. A. R o t h .

G. W. Jones, Bernard Lewis und Henry Seaman, Die Flammentemperaturen 
von Mischungen von Ammoniak und seinen Dissoziałionsprodukten. D ie Tempp. vón
II,-N 2-Luftmischungen werden nach der Methodo der Umkehrung der Na-Linie ge
messen. Wahrend reiner H 2 in Luft eine Maximaltemp. yon 2045° ergibt, ist die Masimal- 
temp. bei der Vcrbrennung cines Gemisches 3 N 2 +  H 2 1885°, also ungefahr 160° 
niedriger. Fiir andere Mischungen werden ebenfalls Tempp. angegeben. Die durch 
Extrapolation gefundene maximale Flammentemp. yon NH3 ist 1700°. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 2166— 70. Juni 1932. Pittsburg Experiment Stat., U. S. Bureau of 
Mines.) K r u m m a c h e r .

A 3_ K ollo id ch ein ie . C aplllarchem ie.
Walter Haller und Horst Ortloif, Zur Kennlnis der Rolle von Dideklrizitałs- 

konstante, Polarisalion und Dipolmoment in kolloiden Syslemen. X . Dielektrisclie. Polari- 
salion von Acełylcellułose inLdsung. (IX . vgl. C. 1932. II, 30.) Es wird eine Methode 
beschrieben, um DEE. durch Kapazit&tsyergleichung in hochfreąuenten Schwingungs- 
kreisen zu messen. Die Apparatur besteht aus zwei Scliwingungskreisen u. einem 
aperiod. Detektorkreis, in dem sich die Schwingungen zu hórbaren Schwebungen iiber- 
lagern. Der EinfluB der Leitfuhigkeit wird berucksiehtigt durch empir. Best. von 
Kapazitatskorrekturen. Die benutzte Wellenlangc ist 380 m. — Mit dieser Einrich- 
tung wurden die DEE. e von Lsgg. von Acetylcellulose u. von den yerschiedenen ver- 
wendeten Losungsmm. gemessen. Daraus wurde die spezif. Polarisation (e— l) /(s  +  2)d 
fiir Lsg. u. Losungsm. berechnet u. ais Differenz eine Polarisationszahl der Acctyl- 
cellulose berechnet, in der aber noch ein SolvatationseinfluB enthalten ist u. die sich 
deshalb fiir die yerschiedenen Lsgg. nicht ident. ergibt. Sie nimmt meist ab m it stei- 
gender Konz. u. ist verscliieden in stark u. schwach I6sungsaktiven Fil. In schwach 
aktiyen Fil. naliert sie sich einem oberen Grenzwert von 0,66. In Gemischen von schwach 
u. stark aktiven Losungsmm. ist sie zaklenmaBig gleich der Polarisation in der reinen 
stark akti\ren Komponente. Letztere wird also wahrscheinlich von der Acetylcellulose 
yorzugsweise adsorbiert. —  Fiir das s der reinen, dispergierten Acetylcellulose in trocke- 
nem Zustande ergibt sich durch Extrapolation ein Wert von 17,25, der viel hóher liegt 
ais die ublichen Werte fiir massive Acetylcellulose. Folgende bisher unbekannte e 
wurden gemessen: Methylglykolacetat 8,81, Methylglykol 17,18, Diacetonalkohol 18,19, 
Acetylglykolsaureathylester 7,96. —  Es wird eine Methode angegeben, aus den Polari- 
sationsdaten die Adsorptionssolyatation der Acetylcellulosemizellen zu berechnen. 
Die mit dieser Methodo erfaBte Fl.-Merige stellt den unbowegliehen Kern der Solvata- 
tionshiille dar, 1 g Acetylcellulose bindet dielektr. zwischen 0 u. 0,4388 g Fl. je nach 
dem Losungsm. Daraus liiBt sich sehlieBen, daB die groBe Zahigkeit yon Acetylcellulose- 
lsgg. nur zum geringeren Teil auf Solyatation, wahrscheinlich zum groBeren auf Aggre- 
gatbldg. zuriickzuftihren ist. (Kolloid-Ztschr. 59. 137— 43. Mai 1932.) E r b e .
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Giinter Viktor Schulz, Nacldrag zu, der Arbeit von O. V. Schulz: „Das Solvalations- 
gleicligewicht in kolloiden Losungen"'. (Vgl. G. 1932. I. 1503.) Vf. will Wo. O s t w a l d  
nicht die Ansicht zuschreiben, daB frei beweglicho Kolloidteilchen auf die Wand der 
Zelle einen Quellungsdruck ausuben. Es scheint ihm nur, daB eine Additivitat von 
osmot. Druck u. Quellungsdruck zu Widerspruchen zur kinet. Theorie fiihrt. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A 159. 374. April 1932. Berlin-Dahlcm, Kaiscr Wilhelm-Tnst. 
fur physikal. Chomie.) GURIAN.

Wm. H. Cone, H. V. Tartar und T. Ivan Taylor, Einflu/3 von Gasen auf die 
Stabililćit von Zsigniondysclien Goldsolen. Luft, Sauerstoff u. insbesondero Wasserstoff 
iiben eine stabilisierende Wrkg. auf das nach ZsiGMONDY hergestellte Goldsol aus. 
Der Floekungswert ist nach Sattigung mit den Gasen groBer, wobei eine Farbenanderung 
eintritt. Die Gase iiben auf die nach der BREDIGschen Zerstaubungsmethode her- 
gestellten Sole yon Au, Ag, Pd u. Pt einen EinfluB aus. Die Wrkg. der Gase ist eher der 
Adsorption ais der Bldg. einer chem. Verb. zuzuschreiben, da kaum eine Oxydation oder 
Red. anzunehmen ist ( 0 2 u. H2 wirken in gleichem Sinne). Auf die kataphoret. Ge- 
schwindigkeit iiben die Gase keinen nennenswerten EinfluB aus, was darauf hinweist, 
daB die Potentialdifferenz zwischen der Micelle u. dem Dispersionsmedium unveriindert 
bleibt. Die einzig mógliclie Erklarung bleibt die Anderung der Adsorption der Ionen 
der fallenden Elektrolyte durch die Ggw. des Gases. (Journ. physical Chem. 36. 735 
bis 739. Febr. 1932.) Gu r ia n .

H. S. Patterson, Die Theorie der Koagulation homogener Aerosole. Vf. hatte ge- 
zeigt (C. 1929. II. 2546), daB bei koagulicrenden Aerosolen folgende Beziehung 
zwischen Teilchenyol. u. Koagulationszeit besteht: a =  o0 +  K  t (a =  Teilchenyol. 
bei der Zcit t, o0 extrapoliert auf die Zeit 0 u. l i  eine Materialkonstante). K  wird um so 
kleiner, je  hóher die Konz. Diese Gleichung kami aus der SMOLUCHOWSKIsehen Theorio 
der Koagulation unter Vereinfachungen abgeleitet werden. Dio Steigerung der MeB- 
genauigkeit erfordert nun eine strengero Lsg. der Koagulationsgleichung. Diese wird 
gegeben u. fiihrt zu einer nichtlinearen Gleichung, die eine gróBcre Koagulations- 
gcschwindigkeit (besonders bei niedriger Konz.) gibt, ais die angenaherte Lsg. Dies 
riihrt daher, daB nun die Tatsachc berucksichtigt wird, daB das anfanglich homogeno 
Aerosol beim Koagulieren heterogen wird. Die neue Gleichung ist im Einlclang mit den 
Vers.-Ergcbnissen. (Philos. Magazine [7] 13. 523— 27. Febr. 1932. Leeds, Univ.) L or.

H. Reichardt, Das f -Poiential bei anomaler Zahigkeit in  der Doppelschicht. Um dio 
experimentell gefundene Abhangigkeit des f-Potentials von der Stromungsgeschwindig- 
keit zu deuten, hat Vf. angenommen, daB dio Zahigkeit der Grenzflachenschicht von 
der Schubspannung abhangig ist (vgl. C. 1931. II. 2436). Das elektrokinet. wirksamo 
Potential laBt sieh aus der Zahigkeit in der Grenzflache u. im Innem  der FI. /(' u. /i,

bereehnen. Um zu quantitativen Aussagcn zu gelangen, macht Vf. fiir die Abhangigkeit 
der Grenzflachenzahigkeit von der Schubspannung 2 Ansatze, die experimentell fiir 
die anonmle Zahigkeit von Kolloiden abgeleitet worden sind; einmal schroibt er der FI. 
eine vom Wandabstand abhangige FlieBfestigkeit zu, einmal nimmt er eine Abweichung 
vom NEWTONschen Reibungsansatz an, die vom Wandabstand u. vom Gcschwindig- 
keitsgefallc abhangig ist. Der erste Ansatz fiihrt auf einen Ausdruck des Potentials, 
der mit Messungen von K o h l e r  (vgl. C. 1932. I. 201) in Einklang ist. Der Anstieg 
der elektroosmot. Stromungsgeschwindigkeit waehst hierbei allmahlich mit steigender 
Stromstarkc u. wird bei gróBerer Stromstarke konstant. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A 159. 417— 27. Mai 1932. Góttingen, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Stromungs- 
forschung.) E is e n s c h it z .

Harold A. Abramson, Die mikroskopische Methode der Elektrophorese. Vf. nimmt 
Stellung zu der Veróffentlichung yon Mu k h e r j e e  (C. 1932. I. 3395), in der Fehler- 
ąuellen hervorgehoben werden, die bei der Best. der Beweglichkeit mikroskop, sicht- 
barer Teilchen (vgl. C. 1931. I. 3376) eine Rolle spielen. Es werden folgende Einwande 
widerlegt: 1. daB bei der Berechnung des Potentialgradienten ein Fehler eingeht,
2. daB die Stórungen, dio auf Polarisation u. Elektrolyse zuruckzufiihren sind, in den 
kleinen GefaBen groBer sind u. 3. daB die Wandę der Zelle durch die Anlagerung yon  
Partikeln yerschiedene Eigg. erhalten. (Journ. physical Chem. 36. 1454. Mai 1932. 
New York City, College of Physiciens and Surgeons, Departm. of Biol. Chem.) JUZA.

D. G. Deryicłlian, Oberfldchen und Motekulanolumina in ObcrflacJtenlósungen.

der Doppelsehichtdicke d, dem Potentialyerlauf <p nach der Formel
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•Durch Komprimierung inonomolekularer Schichtcn (Olsiiure) fand MARCELIN cinc 
lioherc Stufe in der Kurvo der Funktion Druck/Obeiflaehe. Bei diesem Siittigungs- 
druck bcfand sich der Film im Gleichgcwicht mit den Tropfen der uberschiissigen 
Saure. Boi diesem Punkt werden vermutlich die bisher senkrecht stehenden Moll. 
zur Seite gelegt. Durch Bcnutzung dieser neuen Oberflache der Siittigung s wiirde man 
in der Gleichung l =  v/s die Liinge der Moll. finden kiinnen. Weitcrhin fand M a r c e l i n  
eine unbegrcnzte Ausdehnung inonomolekularer Schichtcn oberluilb dieses Punktes, 
den man „maximale Ausdehnung11 nennt. Die Kurvcn hierfiir haben eine auffallcnde 
Ahnlichkeit mit den Isothermen yon A n d r e w s .  Nach dem Sattigungspunkt fiillt die 
Kurve steil ab u. erreicht dann eine Stufe, obcrhalb dereń sie ganz dem Verh. idealer 
Gase entspricht. Hier gilt die Gleichung P -S  =  I i-T  (S — molekulare Oberflache =  
Oberflache des Films/Zahl der Gramm-Moll.). Der Zustand der isotropen Substanz 
ist in dem Moment, wo sie auf die W.-Oberflache kommt, auf der Isotherme durch den 
ersten Punkt der Stufe gegeben. Seine Abscisse stcllt ein Molekularvol. dar V =  M /N -d  
(d =  Dichte, M  =  Molekulargewicht, iY =  G,0G- 1023). Diesem „Wiirfel" entspricht 
eine Basisfliiche s = ( M /N -d ) ' / i  u. eine Kantenliinge h =  (M/N-d)'l> gleich dcm 
mittleren intermolekularen Abstand. Bei Parallelismus zwischen beiden Kurven 
miissen bei homologen Zustilnden die molekularen Oberfliichen einander entsprechcn. 
Von GuASTALLA gegebene Werfce fiir Olsiture, Myristinsaure u. Triolein zeigen die 
tlbereinstimmung zwischen o gemessen u. nach (M/N ■ d)'U berechnet sowie zwischen 
e  =  v/a gemessen u. h =  (M /N -d)‘l> berechnet. Dehnt man die Messungen der Ober
flache aus auf die Zustande, wo der Film seine Ausbreitungsgesehwindigkeit diskonti- 
nuierlich yerandert, wenn man aufhórt, ihm einen Druck entgegenzusetzen, so erhiilt 
man den sogenannten V erdampfungspunkt in einfacher Analogie mit dem homologen 
Punkt der Isotherme von ANDREWS. Einerseits entsprechen fur den Verdampfungs- 
punkt die ,,Dieke“ des Films u. die molekularen Oberflachen den Molekulardimensionen 
in der Substanz nach drei Dimensionen. Andereiseits deckt sich beim Siittigungs- 
punkt die gefundene Dicke mit der Molekiillange, wie sie mit Róntgenstrahlen an den 
gleichen Substanzen gefunden wird. Es scheint, ais ob zwischen diesen zwei Punkten 
sich dio Fl. unter ErliaUung des gleichen mittleren Molekulawol. yóllig entspannt. Beim 
Verdampfungspunkt sind diese Voll. ungefahr Wurfel, bei der hoheren Stufe senkrecht 
yerlangerte Prismen. (Compt. rend. Acad. Sciences 194 . 2129— 31. 13/6. 1932.) KRUMM.

Markus Reiner, Grundlinien einer systematischen Ubersicht iiber die rheologisclien 
Theorien. Vf. erórtert die Zusammenhiinge der einzelnen Gebiete der Physik mit den 
Aussagen der ,,Rheoiogie“. (Journ. Rheology 3. 245— 56. April 1932. Lafayetto
College.) E is e n s c h it z .

Markus Reiner, Ein System rheologischer Bezeichnungen. Vorschlage fiir die An- 
wendung bestimmter Buchstaben in den Formeln der Deformationsmechanik. (Journ. 
Rheology 3. 264—67. April 1932.) E is e n s c h it z .

Mayo D. Hersey, Zukiinftige Probleme der theoretischen Iłlieologie. Bei der Entw. 
der Rheologie haben 4 theoret. Methoden sich ais fruchtbar erwiesen: Die Klassifikation 
der Materialien nach iliren rheolog. Eigg., die Intcgration der Matcrialgesetze, die 
Ableitung von Materialgesetzen durch Differentiationen aus Integralgesetzen, die 
Dimensionsanalysis. Vf. gibt Hinweise auf eine gróBere Anzahl Fragen, die moglicher- 
weise durch Anwendung dieser Methoden gelóst werden konnen. (Journ. Rheology 3. 
196— 204. April 1932.) E is e n s c h it z .

F. Krczil, Uber den Einjluji der TdlcJitngrópe auf die Benetzungswarme technischer 
Adsorplionsstoffe. II. (I. vgl. C. 19 3 2 . I. 2442.) Zwei Aktiykohlen, ein Kieselsauregel 
■u. ein Al-Oxydgel wurden in Fraktionen von bestimmter TeilchengroBe zerkleinert u. 
Ubgesiebt, u. dio Benetzungswarme jeder Fraktion beim Zusammenbringen mit absol. 
A. wurdo bestimmt. Aus den Verss. wird gesehlossen, daB zur Ermittlung der wahren 
Benetzungswarme die Zerkleinerung der Aktiykohlen mindestens bis auf 0,6 mm 
erfolgen muB, wahrend bei Kieselsaure, bei welcher infolge der Sprcngung der Teilchcn 
Koinplikationen auftreton, der Durchmesser hochstens 0,2 mm sein darf, u. bei Al- 
Oxvdgel die Benetzungswarme erst von einer KorngroBe yon 0,38 mm ab konstant 
■bleibt. Die eigenen Verss. ebenso wie diejenigen anderer Autorcn zoigen, daB mit fort- 
schreitender Zerkleinerung dio Benetzungswarme nur bis zu einer bestimmten, fiir 
jedes Adsorbens yerschicdonen, KorngroBe zunimmt. (Kolloid-Ztschr. 5 9 . 44— 46. 
April 1932. Frankfurt a. M., Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) GURIAN.

B. W. Iljin, W. A. Oschniann, N. L. Rebenko und N. K. Archangelskaja, 
■Die Benelzungswdrmen von Kohle und Silicagel in  Mischungen von IFasser und Essig-
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saureanhydrid. Dio Benetzungswarme an einem Kohlepulyer in ciem System W.- 
Essigsiiureanhydrid steigt bei abnelimendem W.-Geli. an, bis etwa der Zustand der 
reinen Essigsaure erreieht ist u. fiillt dann wieder bei dem weiteren Obcrgang von 
Essigsiiure zu Essigsaureanhydrid. Umgekehrt verhalt sich die Benetzungswarme an 
einem hydrophilen festen Korper wie Silieagel. Hicr gibt das W. die gróBere Benetzungs
warme; sie sinkt m it sinkendem W.-Geh. stark ab, erreieht etwa boi der reinen Essig
saure ein Minimum u. nimmt dann mit wachsender Menge an Anhydrid wieder 
sehwach zu. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 206. 174—76. 1/6. 1932. Moskau, Lab. f. 
Phys. u. phys. Chem. d. Inst. f. Baumaterialien der U.d.S.S.R. u. wisa. Eorschungsinst. f. 
Phys. d. I. Moskauer Univ.) ROGOWSKI.

B. Anorganische Chemie.
Henry E. Bent und Maurice Dorfmann, Fiinfwertiges Bor. Vff. haben eine Verb. 

BR3Na2, in der R  eine a-Napiithylgruppe ist, durch Behandlung einer ath. Lsg. von 
Tri-a-naphthylbor m it 40% Na-Amalgam unter AusschluB yon Luft u. W. dargestellt. 
Die Verb. ist schwarz u. sieht wie J  aus. Die Analysen von drei Praparaten werden 
mitgeteilt. Bzgl. der Struktur der beschriebenen Verb. wird yermutet, daB die drei 
Naphthylgruppen an das B gebunden sind u. daB das B sein Oktett mit zwei Elektronen 
von den beiden Na-Atomen auffiillt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2132— 33. Mai 1932. 
Cambridge, Massachusetts, Haryard Univ., Div. of Chem.) JUZA.

L. Andrieux und D. Barbetti, Uber die Alkaliboride. (Vgl. C. 1932. I. 2442.) 
Durch Elektrolyse von Schmelzen aus Boraten u. Fluoriden von Na, K oder Li mit 
Zusatz geringer Mengen yon Oxyden yon Ba, Sr, Ca, Ce, La, Nd oder Th bei ca. 950° 
werden sekwarze Krystalle von gemischten Boriden erhalten. Aus dem Verhaltnis 
Alkali : B ergibt sich, daB die den Boriden der Erdalkalien u. seltenen Erden iso- 
morplien Alkaliboride den Eormeln NaB„, K B 0 u. LiB0 entspreehen. Isoliert konnten 
die Alkaliboride noch nicht dargestellt werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
1573— 74. 2/5. 1932.) R . K . M u l l e r .

H. S. Lukens, Die Zusammensetzung von Magnesiumoxyclilorid. MgO lóst sieh in 
MgCl2-Lsgg. u. bildet einen Nd., der zunaehst die Zus. 5 MgO-MgCl2-x H20  besitzt. 
Die Geschwindigkeit der Rk. hśingt hauptsachlich yon der therm. Yorbehandlung 
des MgO u. yon der Rk.-Temp. ab. Bei fortgesetzter Behandlung geht der Nd. iiber 
in 3 MgO-MgCl2-y H20 . Der W.-Geh. beider Yerbb. konnte nicht sicher bestimmt 
werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2372—80. Juni 1932. Philadelphia, Towne 
Sient. School of the Uniy. of Pennsylvania.) K r u m m a c h e r .

John Albert Newton Friend, Die Lanthanselenale und ihrc Loslichkeit in Wasser. 
Es existieren folgende Hydrate: 1. La2(Se04)3, 5 H 20 , erhalten dureh Erhitzen des 
Hoxahydrats auf 100°. 2. La2(Se04)3, 6 H20  entsteht aus dem Pentahydrat in feuchter 
Luft. 3. La2(Se04)3, 12 H 20  bildet sich durch Auftósen von Lanthan in Selensaure; 
es ist nur oberhalb 43° in Beriihrung mit der gesatt. Lsg. stabil. 4. es existieren ferner 
hóhere ausgesproehen bas. Hydrate, die schwer krystallisieren mit ungefakr 22 u. 
24 H 20 . Das wasserfreie Selenat wird aus einem Hydrat erhalten durch mehrstd. 
Erhitzen auf 200°. Durch Loslichkeitsbestst. wird das Gleichgowichtsdiagramm 
La2(S e04)3, aq. u. La2(Se04)3, 12 H 20  festgelegt, Umwandlungspunkt zwischen Dodeka- 
u. den hóheren Hydraten bei 43°. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1597— 1602.
Mai. Birmingham, Technical College.) P. L. G u n t h e r .

C. Montemartini und E. Vernazza, Charaklerislische Re.aktimi fiir  die violetlen 
Losungen der Chromsalze. II. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 10. 98— 104. April 1932.
Turin. —  C. 1931. II. 1167.) R.. K. Mu ller .

Serban Solacolu, Uber die łemare Verbindung 4 CaO• A /20 3-F e/Ą . Die Existenz 
des Brownmillerit, 4 CaO-Al20 3-Fe20 3, wurde auf chem. u. rontgenograph. Wege be- 
statigt. Er ist auch bei KalkuberschuB bestandig, uberschiissiger Kalk bleibt un- 
gebunden, Aufspaltung in 3C a0-A la0 3 u. 2C a0-F e20 3 tritt nicht ein. Die Analogie 
der Strukturen zwischen Brownmillerit u. 2 CaO-Fe2Ó3 wurde mit Hilfe der Molekular- 
yolumina berechnet. Dio yon B r o w jo h l l e r  erkannte Isomorphio beider Krystalle 
wurde hierdurch bestatigt. (Zement 21. 301—05. 26/5. 1932. Berlin, Zementtechn. Inst. 
d. Techn. Hochschule.) SALMANG.

Adrien Karl, Uber synthetischen Willemil. Ein Gemiseh von Silicium, Natrium- 
chlorid u. Zinkchlorid wird mit W.-Danipf von 600° bchandelt, nach ’/3 Stde. bildet 
sich eine zusammenhangende M., die mit W. u. dann mit yerd. HC1 ausgelaugt wird;

56*
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ais Riickstand ycrbleibt Willeniit. Trotz Verwcndung reinster Ausgangsmatcrialien 
zeigte das Prod. eine violette Phosplioreseenz. Zusatz yon 1/500— ‘/iooo N i yerursaeht 
smaragdgrune, von 1/500-— '/sooo Cu grflnc, von Yiooo Ni u. 74000 Cu se*lr starkę griino 
Phosphorescenz, die eine analoge Spektralbande wie naturliehcr Willeniit besitzt. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1743—45. 17/5. 1932.) P. L. G u n t h e r .

J. G. F. Druee, Die Thermitreaklion mit Rhenium-(Dwimangan)-Dioxyd. ReO, liiBt 
sich durch die theoret. Menge Al zu Metali reduzieren; wegen des hóhen F. (iiber 3000°) 
wird kein Regulus, sondern nur amorphcs Metali erhalten. Die Rk. ist nieht so heftig, 
wie die zwisehen Al u. M n02. (Chem. News 144. 247. 15/4. 1932.) LORENZ.

A. W. Laubengayer und D. S. Morton, Gennanium. X X X IX . Der Polymor- 
phismus von Germaniumdioxyd. (X XX VIII. ygl. C. 1932. I. 2701.) Germanium- 
dioxyd bildet 2 krystalline u. eine amorphe Modifikation. Die Modifikationen besitzen 
folgende E igg.: 1. Tetragonal vom Rutiltyp, D .25 6,239, Rontgendichte =  6,26, 
Brechungsindiees co =  1,99, e =  2,05— 2,10, Umwandlungspunkt 1033° ±  10°, 
F. 1086° ±  5°, unl. in H20 , HC1 u. H F reagieren nieht, 5-n. NaOH lost bei 100° langsam.
2. Hexagonal, Typ Niederąuarz, D .25 4,228, Róntgendiehte 4,28, Brecliungsindices 
co =  1,659, e =  1,735, Umwandlungspunkt 1033° ±  10°, F. 1116° ±  4°, Loslichkeit 
4,53 g in 1000 g H20  bei 25°, HF bildet H2GeF6, HC1 bildet GcC14, 5-n. NaOH lost 
bei 100° sehr schnell. 3.Amorph-glasig, D .25 3,637, Brechungsindex 1,607, Loslichkeit 
5,184 g in 1000 g H20  bei 30°, IIF bildet H2GeF6, HC1 bildet GeCl4, 5-n. NaOH bei 
100° lost sehr schnell. Die beiden krystallinen Formen sind enantiotrop. Es wird ein 
Phasendiagramm gegeben. Eine dritte krystalline Phase diirfte hóchstwahrscheinlieh 
nieht existieren. Eine „hydrothermale“ Methode zur Herst. des unl. Ge02 aus dem
1. wird angegeben (Erhitzen mit H20  unter Druck bei 350° 4— 5 Tage lang, Ausbeute 
ca. 97%). (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2303—20. Juni 1932. Itliaca, N . Y., Dep. of 
Chem. of Cornell Univ.) K r u m m a c h e r .

John C. Olsen und Emmett P. Ryan, Herstełlung und Eigenschaflen von Titan- 
tetrabromid und ton Titantribromidhexahydrat. E s werden 3 Methoden zur Herst. 
von TiBr., angegeben. Es ist 1. in CHC13, CC14, A. (287 g TiBr4 in 100 ceni absol. A. 
bei 20°, D. der Lsg. =  2,29 bei 20°), A. (3,6 g TiBr4 in 100 ccm absol. A.) TiBr4 hat die
D.204 3,25. Durch H N 03, H2S 0 4, NH4OH u. NaOH-Lsg. wird es zers. Fiir TiBr3•
6 H20  wird eine Darstellungsmethode gegeben. Die leiclite, rotyiolett gefiirbte, kry- 
stalline Substanz schm. bei 115,0°. Sie ist 1. in W. (in konz. Lsgg. mit yioletter Farbę), 
in HBr mit brauner Farbę, in CH3OH, absol. A. u. Aceton, unl. in CC14 u. Bzl. Beim 
Stehen unter absol. A. zers. sie sich. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2215— 18. Juni 
1932. Brooklyn, New York, Polytechn. Inst.) K r u m m a c h e r .

P. Sue, Ober die Dehydrierung voti Niobsaure. Vf. findet beim Entwassern von 
Niobsiiure ein Hydrat der Formel Nb20 6, ł/3 H sO; die Existenz cines Hydrates mit 
% H20  ist wahrscheinlich. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1745—47. 17/5.
1932.) P. L. G u n t h e r .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
G. Natta und M. Baccaredda, Mincralische Calciumcmtimoniate (Alopit, Romeit, 

kalkhaltiger Anlimonocker). Vff. geben eine yergleichende chem. u. róntgenograph. 
Unters. einiger Antimonocker mit gebundenem Ca, die der Zus. 2—3 CaO-2 Sbj03- 
6— 8 HjO entsprechen; sie besitzen kub. Gitter mit a =  10,25— 10,26 A, dio Gitter- 
struktur ahnelt der des Atopits. Romeit ist nach der róntgenograph. Unters. nach 
der Pulvermethode ebenfalls kub. Struktur wie Atopit; wie bei diesem betragt die Lange 
der Elementarzelle 10,26 A, Raumgruppe Oh7 oder 0 4. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 15.389—95. 6/3.1932. Mailand, Techn. Hochsch., Inst. f. allg. Chemie.) R.K.M.

F. Machatschki, Die Pyrochlor-Romeitgruppe. (Vgl. C. 1930. I. 2713. 1932.
I. 2702.) Vf. gibt im AnschluB an die vorliegenden róntgenograph. Unterss. eine zu- 
sammenfassende Darst. iiber die Mineralien der Pyrochlor-Romeitgruppe, welche alle 
einem einzigen Mischkrystallsystem angehóren. — A. Die A n t i m o n i a t e  yoin 
Pyrochlortypus: 1. Atopit (Romeit) yon MlGUEL B u r n ie r , Brasilien, u . Romeit yon
S. IM a rc e l ,  Piemont. 2. Schneebergit. 3. Alopit, L A n g b a n . Nach A m in o f f  ist dieser 
schwed. Atopit mit dem brasilian. ident. (Analyse u . Róntgenogramm, unveró ffen tlieh t). 
Gitterkonstante a  =  10,31 A. 4. Weslienit, LANGBAN. Nach unveró ffen tlich ten  
Resultaten von AMINOFF ident. mit Atopit. Das Minerał enthalt einen erheblichen 
Geli. (3,50%) an F. Gitterkonstante 10,285 A. 5. Monimolit? Die Zugehórigkeit zur
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Pyrochlor-Romcitreihe ist aus Mangel an Materiał cinstweilen hypothet. — B. Die 
N i o b a t e  u. T a n t a l a t e  {toilwoise mit Ti-Geh.) vom Pyrochlortypus: 1. Pyro- 
chlor. 2. K oppil. 3. Pyrrhit. 4. Marignacit. 5. Iiafcheltolith (gehórt wahrscheinlich 
auch in diese Ileihe). 6. Mihrólilh (u. Haddąmil). Dureh eine noch nicht veroffentlichte 
róntgenograph. Untcrs. von E. S c iiw arz-B ergk am p f konnto fiir Mikrolith von 
Amelia Ćounty die Ziigehórigkeit zum Pyrochlortyp sichergestellt werden. Gitter- 
konstanten von Mikrolithen aus Donkerliuk, Siidwcstafrika nach E. R e u n in g  (un- 
yeróffentlicht): a =  10,379 ±  0,006 A u. 10,402 ±  0,010 A. — Haddamit ist wohl 
ident. mit Mikrolith. 7. Neolantalit ist wohl ais Mikrolith zu betrachten. — C. Mineralien, 
welche ais M i s c h k r y s t a l l e  z w i s c h e n  dem (in der Natur noch nicht beob- 
achteten) T i t a n p y r o c h l o r  u. dcm A n t i m o n p y r o c h l o r  (Romeit) auf- 
zufassen sind: 1. Lewisit. 2. Mauzeliit. — Zum SchluB werden noch einige allgemeine 
Betrachtungen angestellt, u. es wird die Pragę erórtert, welche yon den zahlreichen 
Kamen der Pyrochlor-Romeitmineralien man weiter beibehalten soli. (Chemie d. Erde 7. 
56— 76. 1932. Tiibingen, Mineralog. Inst. d. Univ.) SKALIKS.

A. T. J. Dollar, Altersverhaltnisse der Landy Jsland-Granite. Die von D a v id s o n  
aus den Messungen der plcochroit. Hófe der Glimmer gezogenen SehluBfolgerungcn 
iiber das Alter der Lundy Island-Granitc sind nicht in allen Fallen richtig, da cs sich 
um mehrere Granitintrusionen handclt u. neue Messungen einen hoheren Durchschnitts- 
wert fur die Durchmesser der Hófe ergeben haben. AuCerdem sind die chem. u. mine
ralog. Eigg. beim Vergleich mit den engl. Graniten teilweise grundlegend yerschieden. 
(GeologicaLMagazine 69. 265— 68. Juni 1932.) E n s z l in .

A. F. Buddington und J. G. Fairchild, Einige eoedne Ergupgcsleine in Sildost- 
Alaska. Petrograph. Beschreibung einiger ErguBgesteine mit Angabe von 10 neuen 
Analysen. (Amer. Journ. Science [SlLLIMAN] [5] 23. 490— 96. Juni 1932.) E n s z l in .

A. Stella, Vber eine intere-ssantc Anhdufung von eisentitanhdUigem. Oestein in der 
arabischen Wiiste in Oberdgypten. Beschreibung eines Fe-Ti-Vork. „Abu Galga“ in 
der Nahe des Roten Meeres. Das sehr umfangreiche Vork. besteht im wesentliehen 
aus einem kórnigen Aggregat von hamatit. Ilmenit in iimiger Mischung mit wenig 
silicat. Gangart von amphibol. Natur. (Atti R. Acead. Lincci Roma [Rend.], [6] 15. 
336—3 9 .6 /3 .1 9 3 2 .) . R. K. Mu l l e r .

K. V. Arend, U ber das Kalitorkommen in der Protinz Tarapacd und iiber die 
Moglichkeit der Kalisalpeterfabrikalion in gropem Mapslab. In den Salzablagcrungcn 
der chilen. Provinz Tarapacd. finden sich 1. u. unl. K-Salze in wochselndcn Mengen, 
in den Calichen vor allem Polyhalit. Fiir eine techn. Verwertung in gróBerem MaBstab 
diirfte nur der K-Caliche in Betracht kommen. (Bolct. minero Soe. Nacional Mincria 43. 
(47). 784—90. 1931. Rostock, Univ.) R. K. Mu l l e r .

D. Organische Chemie.
Ronald Bertram Burrows und Louis Hunter, Die Nitrierung ton Halogen- 

dthylenen. Dichlordlhylen (I) liefert beim Kochen mit gleichen Voll. konz. u. rauchender 
H N 0 3 geringe Mengen Chlorpikrin. —  Die Einw. von rauchender H N 03 auf Trichlor- 
(ilhylen (II) verliiuft unkontrollierbar heftig. Beim Kochen m it H N 0 3 (D. 1,42) entsteht 
ein aus Diehlordinitromethan, etwas Chlorpikrin u. unveriindertem Trichlorathylen 
bestehendes 01; wird dieses dest. oder mit KOH bchandelt u. das gefallte K-Chlor- 
dinitromethan in W. mit Cl bchandelt, so erha.lt man Diehlordinitromethan, Kp.12 40 
bis 42°. —  Tetrachlorathylen (IH) reagiert m it sd. konz. H N 03 nicht; mit rauchender 
H N 03 (D. 1,5) reagiert cs heftig unter Bldg. von C 02, HC1 u. N-Oxyden; man erhalt 
nur geringe Mengen eines zu Triinen reizenden Prod. —  Tribromathylen (IV) entwickelt 
beim Erwiirmen mit gleichen Voll. konz. u. rauchender H N 0 3 Br u. N-Oxyde; beim 
Behandeln des Rk.-Prod. mit alkoh. KOH erhalt man Penlabromathan (F. 54— 55°) 
u. ein in W. 1. aci-Nitrosalz, das mit Br Dibromdinitromethan (?) liefert. —  Anlagerung 
ton NO„: I  explodiert schon bei schwachem Erwiirmen (z. B. bei 30°) heftig; bei gewóhn- 
licher Temp. erhalt man Oxalsaure u. ein zu Tranen reizendes Prod., das nicht isoliert 
werden konnte. n  liefert mit N 0 2 bei 50° geringe Mengen Oxalsaure; das Hauptprod. 
ist ein 01, in dem wahrscheinlich ein Chlomitromethan vorliegt; es liefert mit KOH 
u .K J in heftiger Rk. das Dikaliumsalz des symm. Tetranilrodthans (explodiert bei 270°).—  
Das aus III u. NO, entstehende symm. Telrachlordinitroalhan (B il t z , Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 35 [1902]. 1530) liefert mit alkoh. KOH u. K J  ein gelbes explosives Gemisch 
yon Chlorid u. organ. Salz u. wird dureh KCN unter Bldg. von Chlorcyan u. Carbonat
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verkolilt. Beim Eintragen cincr alkoh. Lsg. in KJ-Lsg. entstcht das Dikaliumsalz 
des symm. Tetranitroathans, das durch Cl in W. in Dichlortetranitroathan (F. 105°) 
iiborgefuhrt wird. Tetraehlordinitroathan zerfallt beim Erhitzen iibcr den F. in N 0 2 
u. HI. —  IV gibt m it N 0 2 bei 40— 45° ct,ot,f}-Tribrom-a,fi-dinitrodłhan, CjHO^NjBr,, 
zers. sich von 120° an, sobm. bei 133— 134°. Reizt zu Tranen. Gibt m it alkoh. KOH 
u. mit K J ein gelbes cxplosives organ. Salz. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1357 
bis 13G0. Mai. Leicestcr, Univ. College.) O s t e r t a g .

H . J. P rins, Die Anlagcrung von Formaldehyd an Di-, Tri- und Telrachlordłhylen. 
(Vgl. C. 1920 . I. 423 u. friiher.) Uber Einflussc, welche die Richtung der Anlagcrung 
des CHjO an die C=C-Gruppe bestimmen, ist bis jetzt niclits bekannt. Wahrschcinlich 
wird diese Bichtung durch die Polaritaten der reagierenden Moll. bestimmt, indem 
sich das negatiyc O-Atom des CH20  an das positivere C-Atom der C=C-Gruppe an- 
lagert. Das positiyere C-Atom wird dasjenige sein, an dem H  durch elektroaffine Atome 
(z. B. Cl) ersetzt ist. Vf. hat daraufhin die Einw. yon CII20  auf Di-, Tri- u. Tetra- 
chloralhylen studiert, welche in Ggw. von konz. ELSO., ziemlich schnell vor sich geht.

p rjp ,_rp l Mit Dichloi-ilthylen cntstchcn Harze. Trichlorathylen licfcrt ais faC-
: 4 bares Prod. dic Alhersdure 0(C H 2-C H C l-C 02I1)2, offenbar gebildet

At t__ A aus dcm nebenst. Additionsprod. durch Hydrolysó zur a-Chlor-
1 hydracrylsaure, 011.(011)■ CHCl'C02H, w’elche unter der Wrkg. der

H 2S 0 4 in die Athcrsaure iibergeht. Beim Tetrachlorathylen ist das Hydrolysierungs- 
prod., 2,2-Dichlorhydracrylsdure, CH2(0H)-CC12-C 02H, auch das Endprod. der Bk. 
Obige Hypothcse ist somit bestatigt. s

V e r s u c h e. In Gemisch von 100 g Dichloriithylen u. 75 ccm konz. ILSO.,, 
befindlich im W.-Bad yon 32—35°, 15 g Paraformaldehyd eingeruhrt, nacb 45 Min. 
in 400 ccm W. gegossen, die beiden unteren Schichten wicderholt in W. gegossen, 
Emulsion durch NaCl abgeschieden. Nacli Abdest. des Dichlorathylens braunes Harz, 
U. in A. u. Aceton, durch Laugen zers. — Atli^rsaure G0H %ObCU. In  Gemisch von 132 g 
Trichlorathylcn u. 100 ccm konz. H ,S 0 4 bei 25—30° (kuklen) langsam 30 g Paraform
aldehyd eingetragen, spater auf 45— 48° erwarmt, naeh 3 Stdn. homogene FI. in W. 
gegossen, von etwas dickem 01 getrennt, wss. Lsg. erschópfcnd ausgeathert. Ath. 
Lsg. gewaschcn, imter Kiihlen n. KOH bis zur lackmusalkal. Bk. zugegeben, wss. Lsg. 
mit A. gewasehen, mit verd. ILSO., angesauert u. wieder ausgeathert. TeUweise krystalli- 
siertes Prod. mit 25%ig. HC1 verrieben, Krystalle abgesaugt, aus alkal. Lsg. umgefallt 
u. wieder ausgeathert. Aus Bzl. yerfilzte Nadeln, F. 124— 126°, in wss. Lsg. scharf 
titrierbar, im Hochvakuum dcstillicrbar, aber bei groCeren Mengen Bldg. gclatinijser 
M. Polyinerisiert sich auch bei langcrem Kochen in W. u. beim Schmelzen. — 2,2-Di- 
chlorhydracryUaure, C3H40 3C12. In Gemisch yon 51 g Tetrachlorathylen u. 200 ccm 
konz. H 2SOd bei ca. 80° 9 g Paraformaldehyd eingeruhrt (Temp. bis 100°), naeh 3 Stdn. 
in 500 ccm W. gegossen, etwas 01 durch Filtrieren uber Watte entfernt, weiter wio 
yorst. ohne Behandlung mit HC1. Gelbes Ol, Kp., 145°, sofort krystallisierend, aus sd. 
Bzl. +  Chlf. in trockenem Luftstrom tetragonale Nadeln, F. 88—89°, sehr hygroskop., 
scharf titrierbar. Reagiert m it CH3-COCl unter HCl-Entw. (Bec. Trav. chim. Pays- 
Bas 5 1 . ([4] 13) 469— 74. 15/5. 1932. Hilyersum.) L in d e n b a u m .

W. Madelung und M. E. Oberwegner, a.-Ketoaldehyde. Vff. beschreiben ein 
neues einfaches Yerf. zur Darst. yon a-Ketoaldehyden, welches sie mit gutem Erfolg 
zur Gewinnung von Metliyl-, Phenyl- u. Nap/Uhylglyoxal benutzten. Blethyllcetone 
werden durch Umsetzung ihrer monochloricrten oder monobromierten D eriw . mit 
Alkaliacetat in die entspreehenden a-Ketolacetate iibcrgcfuhrt, in welchen durch Bro- 
mierung ein H-Atom, welches am gleichen C-Atom wie die Acetoxylgruppe haftet, 
substituiert wird. Bei aromat. Ketolacetaten ycrlauft dieser ProzeC fast quantitativ 
u. ohne wesentliche Warmetonung. Die bromierten aromat. Kctolacetate zcrfallen 
beim Erhitzen in Acetylbromid u. die entspreehenden Ketoaldehyde, die auf diesem 
Wege allerdings nicht yóllig bromfrei erlialten werden. Dies wird erreicht durch Ein- 
tragen der gelben oligen Bohaldehyde in W. Dabei entstehen die farblosen gut krystalli- 
sierenden Hydrate, welche auch direkt aus den bromierten a-Ketolaeetaten beim Kochen 
mit W. oder yerd. Sauren erhalten werden. Phenyl- u. Naphthylglyoxal wurden auch 
durch Eintragen der Bohaldehyde in A. u. naehfolgende Vakuumdcst. der so ent- 
standenen Alkoholate gereinigt, die dabei wieder quantitativ zerfallen. Dabei muC 
der entstehende Bromwasscrstoff durch Zusatz von BaC03 lieutralisiert -werden, da 
sonst unter der katalyt. Wrkg. der Saure die Acetale ais Nebenprodd. entstehen. Die 
Umsetzung der bromierten a-Ketolacetate mit sd. A. fiihrt direkt zu reinen Acetaleu,
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was bcsonders fiir dio Gcwinnung von rcincm Methylglyoxal angebraeht ersohcint. 
Vff. crhiclten bei Einw. von Essigsaure-Anhydrid u. etwas konz. H2SO., auf Phcnyl- 
glyoxal oder sein Hydrat das Diacetat, boi Einw. auf das Dimethylacetal ein fruclit- 
atherartig riccliendes Ol, desson Analyse auf Vcrdrangung nur e i n e r  Hydroxylgruppe 
sclilicBen liiBt. Beide Vcrbb. geben bei der Verseifung leioht Phenylglyoxal-Hydrat. 
Wahrend Plionylglyoxal mit Phenyl-MgBr Triphenylathandiol liefert, welches mit 
konz. HoSO,, Triphcnyhinykdkohol bildet, cntstelit aus dem entspreohenden Acetal 
ein Ol, welches sich ais der der Benzilsiiure entsprcchcnde Aldehyd erwies, denn er 
gibt die Rk. mit fuchsin-schwcfliger Saure, ein Scmicarbazon u. mit konz. H N 0 3 
Benzilsaure. Durch Kondensation von Phcnylglyoxal mit Dimethylanilin entstand 
das schon von STAUDINGER (Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 3537) dargestellto 
u. von Vff. auch durch Erhitzen von Dimethylanilin mit Brombenzoylcarbinolacetat 
oder mit co-Dibromacetophenon gewonnene Benzoyltetramethyldiaminodiphenylmethan, 
welches mit Phenyl-MgBr ein Carbinol liefert, aus dem durch Abspaltung von W. 
das asymm. Telramelhyldiaminolclraphemyldthylen entsteht (STAUDINGER u. K on , 
L ieb IG s Ann. 384 [1911]. 108). Vff. erhielten bei Einw. von Na-Methylat auf Phonyl- 
glyoxal in methylalkoh. Lsg. unter Rotfarbung der Lsg. ais einziges definiertes Prod. 
Na-Benzoat. Mandelsaure wurde nicht beobachtet. Die Einw. von Na-Methylat auf 
Brombenzoylcarbinolacetat ergab ebenfalls unter Rotfarbung Na-Benzoat u. neben 
verharzten Prodd. Benzoesauretndhylester. Da diese Verbb. neben Phenylglyosal- 
acetat u. einer ais Phe,nyloxenolmethylathcr (I) angesprochencn Vcrb. (M a d e lu n g  u . 
O b e r w e g n e r ,  C. 1931. II. 3606) auch bei Einw. von Na-Methylat auf Dibromaceto- 
phenon entstelien, lialten Vff. ais Zwischenprod. aller dieser Rkk. das dem Phenyl- 
glyoxal tautomere Phcnyloxenol (II) fiir wahrscheinlich, welches durch yerschieden- 
artige Aufspaltung die crwalmten Prodd. liefert.

I  C0H6- C = C - O C H 3 I I  C6H6- C = = C - O H
'•"0-" " -0 -"

V e r s u c h e. Benzoylcarbinolacctat, durch Schiitteln yon co-Brómacetophenon 
(Mo h l a u , Ber. Dtsch. chem. Ges. 15 [1882]. 2465) u. K-Acetat in Mcthanol bei ge- 
wohnlichcr Temp., 1-std. Erhitzen u. Eingieflcn in Eiswasser. Aus CS2 umkrystallisiert.
— Brombenzoylcarhinolacdat, aus sorgfaltig getrocknetem Benzoylcarbinolacctat +  
Brom in CS2 unter AusschluB yon Luftfeuchtigkeit u. Vertreiben des Losungsm. u. 
des HBr im Vakuum. Erstarrt nach Verreiben m it PAe. unter 0°, sehr unbestandig. —  
Phenylglyoxal, durch Vakuumdest. yon Brombenzoylcarbinolacetat. Bei 120° crfolgt 
Zers. Das griingelbe Destillat von Kp.15 110— 115° in Methanol gol., mit BaC03 neutra- 
lisiert u. im Yakuum dest. Kp,15 108— 110°. — Hydrat, durch Kochen des Brom- 
benzoylcarbinolacetats mit W. oder vord. H2S 0 4. Aus h. W. Krystallc. — Semicarbazon, 
aus Methanol gelbe glanzende Blattehon vom F. 215,5° unter Zors. — Verb. C'21/ / 1G0 4, 
ais Nobenprod. boi langerem Erhitzen der sauren Lsg. des Brombenzoylcarbinolaeotats 
nach Einengen des Losungsm. Aus Methanol oder PAe. eigelbo Prismen, F. 197— 198°. 
LI. in NaOH m it roter Farbę, Ausfallen daraus mit Sauren, 1. in konz. H2S 0 4 mit 
earminroter Farbo, keine Aldehydrk., reduziert KM n04 in Aeoton. Indioatoreigg. — 
Verb. aus Verb. C24H 160 4 +  Essigsaureanhydrid - f  etwas konz. H2S 0 4.
Aus Bzl.-PAe. yerfilzte Nadeln vom F. 169— 170°. Warme alkoh. NaOH yerseift unter 
Rotfarbung. —  Phenylglyomldimethylacetal, durch 1— 11/2-std. Koehcn von Brom
benzoylcarbinolacetat mit Methanol. Viscoses, gelbliches Ol, Kp.I0 133— 134°, Kp. 247 
bis 248°. Kurzes Kochen mit vord. Sauren fiihrt zu Phenjdglyoxalhydrat. — o)-Mclhoxy•* 
co-acetoxyacetophenon, Cn H120 2, durch 1-std. Erhitzen von PhenyIglyoxalaeetal mit 
Essigsaureanhydrid +  etwas konz. H2S 0 4 u. Vakuumdest. naeh Zusatz von K-Acetat.
Ol vom Kp.M 160—162°, himbeerartiger Geruch. — Triphenylathandiol, aus Phenyl- 
glyoxal +  Phenyl-MgBr. Aus PAe. Krystallc, F. 164°. — THphmyhinylalkolwl, aus 
Triphenylathandiol +  konz. H2S 0 4, F. 135°. — Aldehyd der Benzilsaure, aus Phcnyl- 
glyoxaldimcthylaeetal +  Phenyl-MgBr, Vakuumdest. u. Zersetzen der Fraktion. 
Kp.17 158— 180° mit vord. Saure. —  Semicarbazon, C15H150 2N3, aus Bzl.-Methanol 
rkomb. Blatter, F. 238,5°. — Benzoyltetramethyldiaviinodiphenylmelhan, C24H26ON2, 
aus Brombenzoylcarbinolacetat, N-Dimethylanilin +  POCl3, oder aus Phenylglyoxal +  
Dimethylanilin in gleicher Wcise, oder durch Erhitzen yon co-Dibromacetophenon +  
Dimethylanilin auf 160°. Aus Methanol schwach gelbe Nadelchen vom F. 164°. —  
Tetramethyldiaminodiphenylmclhyldiphcnylcarbinol, C30H32ON2, aus Benzoyltetramethyl- 
diaminodiphcnylmethan +  Phenyl-MgBr. Aus Bzl.-A. Blattchen vom F. 215°. LI. im 
Bzl. u. Aceton, sl. in A., A. u. PAe. — asymm. Tdramelhyldiaminotctrąphcnyldthylen
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durch mchrmaligcs Eindampfcn des Carbinols mit konz. HC1, Aufnehmen mit Saure 
u. Fallen mit NH3. Aus Bzl.-A. gelbe glanzcndc Prismen vom F. 212°. — P-Naphthoyl- 
carbinolaccłat, aus co-Bromacctonaphthon (B a b c e w ic z -Zu b k o w s k i , C. 1929. II. 
2775) in gleicher Wcise wie beim Plienylcarbinolacetat. Aus Mcthanol glanzendc reclit- 
eckigc Blattchen vom P. 80°. — P-Naphthoylcarbinol durch Erhitzcn von
/J-Naphthoylearbinolacetat mit Ba(OH)2. Mit Tierkohlc umkrystallisiert aus der Rlc.- 
Fl., glanzende Blattchen vom P. 96°, die das Hydrat darstellcn. Das frcic Carbinol 
entsteht daraus durch Krystallisation aus PAe. in fachcrfórmig angeordneten Nadeln 
von P. 114°. —  Brom-fj-naphthoylcarbinolacetat, aus /J-Naphtlioylcarbinolacetat -f- 
Brom in CS2. Aus Bzl.-PAe. kleine gelbliche Rhomben vom P. 73°. —  P-Naphlhyl- 
glyoxdl, aus Brom-/?-naphthoylearbinolacetat analog wio bei der Darst. von Phenyl- 
glyosal. Aus h. W. mit Tierkohle krystallisiert das Hydrat in Blattchen voni P. 98°. 
Der frcio Aldehyd wird aus der alkoh. Lsg. des Hydrats durch Erhitzen mit CaCl2 
erhalten ais gelbes Ol, Kp.20 1 83°. — P-NapMiylglyoxaldimetliylacelal, Kp.16 194°. — 
Diacetat, aus Bzl.-PAe. farbloso Driiscn, P. 150°. — P-Naphthylglykolsaure, aus Napli- 
tliylglyoxalhydrat +  NaOH u. Ansauern. Aus Bzl.-PAe. Krystalle vom F. 158°. — 
Acetolacetat, aus Chloraceton +  K-Acetat in Methanol durch 2-std. Kochen, Filtriercn 
vora ausgeschicdenen KC1, Einengen auf dem Wasserbade, nochmaliges Filtriercn u. 
Yakuumdest. Dann Dcst. bei gcwdlmlichem Druck. Kp. 170— 174°. —  Methylglyozal- 
diiitliylacetal, Acetolacetat in Chlf. bromiert, im Vakuum eingedampft u. den Riick. 
stand 2 Stdn. mit A. erhitzt. Neutralisation mit BaC03, Fallen des BaBr2 mit A. u. 
Vakuumdest. Kp.10 56—58°, Kp. 159— 160°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 931— 41. 
Juni 1932. Freiburg i. Br., Univ.) HlLLEMANN.

John Alexander Mc Rae und William Henry Vining, Darstdlung von p-Aryl- 
iilliylaminen aus o.-Cyan p-arylacrylsauren. Das Verf. wird durch folgendes Schema 
wiedergegeben:
R-CHO +  CH2(CN)-C0 2H — >- R-CH: C(CN) CO,H—>R-CH.'CH(CN) C0 2H — >- 

R- CH2 • CH; ■ CN — R • CH2 • CH2 ■ CO • NH2 — y  R • CH2 • CH2 - KH».
Es ist dem gewohnlich benutzten Verf. (vgl. dazu SLOTTA u . H e l l e r ,  C. 1931. I. 
262) Yorzuziehen. Dio u-Cyan-p-arylacrylsaurcn sind nach L a p w o r t h  u . Mc R a e  
(C. 1923. I. 1167) leicht zuganglich; verwendet wurden die vom Benz- u. Anisaldehyd, 
Piperonal, VanUlin u. Veratrumaldehyd abgeleiteten Sauren. Diese kónnen nach 
B a k e r  u . L a p w o r t h  (C.1925. I. 646) glatt zu den a-Cyan-P-arylpropionsauren redu- 
ziort werden. Dcren Deearboxylierung zu den p-Arylpropionilrilen  crfolgt am besten 
durch Erhitzen mit Chinolin, die Hydrolyse der Nitrile zu den Amiden mit HC1 u. 
die Uberfiihrung letzterer in dio p-Arylatliylaminc. mit alkal. NaOBr. Die Ausbeutcn 
sind durchweg gut. —  Die Decarboxylierung der a-Cyan-/?-arylacrylsauren crfolgt am 
besten durch Erhitzen m it Cu-Pulver, weil Chinolin hier starko Verharzung bewirkt. —  
Verss., einige Arylsuecinimide mittels alkal. NaOBr in die /5-Aryl-/?-aminopropion- 
sauren uberzufuhren, waren orfolglos. Es trat nur Hydrolyse zu den entsprechenden 
Bernsteinsauren ein.

V  e r s u c h e. Red. der a-Cyan-/?-arylacrylsiiuren meist durch Losen in n. NaOH, 
Zugeben von 1 Mol. NaHC03 u. Eintragen von nach R a ifo r d  u . C la r k  (C. 1924.
I. 1181) dargestelltem Na-Ainalgam (25— 50% UbcrschuG) bei 35°. Neu: a-Cyan- 
P-[3-mełhoxy-4-oxyphenyl]-propionsdure, Cn H11OłN. Yom Vanillin aus. Aus Toluol 
oder viel W., F. 80°. — Darst. der folgenden Nitrile durch Erhitzen der a-Cyan-/?-aryl- 
propionsauren (50— 70 g) mit Chinolin (10— 17 ccm) auf 150— 170° bis zur beendeten 
COa-Entw., Schutteln mit verd. IIC1, Ausathern, Trocknon iiber CaCl2 usw. Hydro- 
zimtsaurenilril, Kp.ls 138— 140°. P-\3,4-iUelhylcndioxyphenyl]-propionilril, Ivp.15 174 
bis 176° (vgl. B a k e r  u . R o b in so n , C. 1925. II. 2056). p-\p-Methoxyphenyl]-propio- 
nilril, Kp.23 172—173°. P-[3-Melhoxy-4-oxyphenyl]-propionitril, C10Hu O2N, viscoses 
Ol, Kp.u  189—192°, erstarrend, aus Bzl. oder A. +  Po. Nadeln, F. 58°; mit FeCl3 
blau, dann schmutzig braun; verursacht stechendes Gefiihl auf der Zunge. P-[3,4-Di- 
7nethoxypheiiyl]-propionitril (vgl. 1. c.). — Darst. der p-Arylpropionamidc aus den 
Nitrilcn mit l 1/ 2— 2 Tin. rauchender HC1 im Eisschrank iiber Nacht; Nd. auf Glas- 
filter scharf abgesaugt u. evtl. umkrystallisiert. Die Rohprodd. waren meist rein genug. 
Das Amid aus /?-[3-Methoxy-4-oxyphenyl]-propionitril konnte nicht erhalten werden. — 
p-[3,4-3Ielhykndioxyphenyl]-athylainin. Lsg. von 20 g NaOH in 150 ccm W. auf 
•—10° gekuhlt, 19,5 g Br unter Riihren oingetropft, 19,3 g des Amids (mit etwas W. 
angeteigt) u. nach Lsg. desselben 40 g NaOH-Pulver zugegeben, ca. 20 Min. auf 85° 
erwarmt, ausgcathert usw. Kp.u  145°. Analog: P-Phenyl-, p-[j>-M(thoxyphenyl]- u.
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f}-[3,4-Dimclhoxyphenyl]-athyldinin. —  Zimtsaurenitril. oc-Cyan-/?-phenylacrylsaure m it
2 Tin. Cu-Pulver 30 Min. auf 180° crhitzt, m it Dampf desfc., Dcstillat ausgciithert 
usw. K p.,; 115— 125°. —  3,4-3Ielhylendioxyzimtsdurcnilril, C10H 7O2N. Ebenso aus 
a-Cyan-/J-[3,4-mothylendioxyphenyl]-acrylsiiure bei 185° ohno Dampfdest. K p.14 163 
bis 170°, aus A. Niidelchen, F. 92°. —  3 Meilu>xy-4-oxyzimtsdurenilril, C10H 0O2N. 
Durch schnelles Erhitzen der a-Cyan-/?-[3-mcthoxy-4-oxyphenyl]-acrylsauro uuter 
15 mm; Hauptteil ging bei 200—225° iiber. Aus verd. A. Prismen, F. 112°. Lsg. 
in NaOH gelb, in konz. H 2S 0 4 tief rot. Mit alkoh. FeCl3 smaragdgriin, spater gelblich- 
braun. Verursacht stechcndes Gefiihl auf der Zunge. — 3,4-Meihylendioxyplienyl- 
succinimid, Cn H 80 4N. NH,-Saiz der 3,4-Methylendioxyphenylbemsteinsaure bis zur 
beendeten NH3-Entw. auf 150— 160° erhitzt, in h. verd. A. gel. Aus A. Krystalle, 
F. 169°. (Canadian Journ. Res. 6. 409— 16. April 1932. Kingston [Ontario], Univ.) Lb.

C. Vassiliadśs und L. Capatos, Einuńrkung des Diathylamins auf den Acetylen- 
dicarbonsduremelhylesler. Nach M ou reu  u. B o n g ra n d  (C. 1920. III. 766) wird Ace- 
iylendicarbonsduremelhylesler durch N II3 in das Diamid ubergefiihrt. Alinlich wirkt 
(C2H5)2NH. Aber der gleiclizeitige Angriff beider Estergruppen ist hier die Nebenrk. 
Im weseńtlichen wird nur die eine Grupps in CO-N(C2H5)2 umgewandelt. — Man lóst 
den Ester in A., tropft bei — 10° unter Ruhren m it A. verd. (CJT-J.NH ein, laGt 48 Stdn. 
bei Raumtemp. stchen, erwarmt auf 40— 60°, dest. den A. im Vakuum ab u. niinmt 
mit Lg. auf. Der geringe krystalline, briiunliche Nd. ist Acetylendicarbonsaurebis- 
[idiathylamid], (C,H..)2N-CO-C 1 C-CO-N(C2H5)2. Liefert mit Br in Chlf. das Tetra- 
bromid, C12H ;o0 2Ń 2Br1( orangerote Blattchen, durch W. zers. —  Obige Lg.-Lsg. hinter- 
laCt, im Vakuum dest., Acelylcndicarbonsaureimno-[diathylamid]-mdhylester, (Ć2H5)»N* 
CO-Ci  C-C02CH3j hellgelbes Ol, K p.20 1 71— 172°. Mit Br in CC14 das Telrabromid, 
C8H i30 3NBr1, schwercs, orangerotes 01. LiiBt man auf die Verb. 1 Mol. C2H5iMgBr 
wirken, so wird nur die Estcrfunktion angegriffen (vgl. dazu B a r r e , C. 1928. I. 2607), 
u. man erhalt die Verb. (6'27/5)2Ar■ CO-G ■ G-CO■ C JI-, K p.22131°. Liefert m it Semi- 
carbazid Krystalle von F . 216— 217°. (Compt. rend. Aead. Sciences 194. 1830—32. 
23/5. 1932.) L indenbaum .

Kurt Maurer und Bruno Schiedt, Eealctionen zunSćhen Zuchem mul Aminosauren.
II. Synthesen einiger Aminosaureglucoside. (I. vgl. C. 1926. I. 3315.) In Eortsetzung 
der friiheren Unters. stellen Vff. durch Kondensation von Acetohalogcnzuckern u. 
Aminosaurcestcrn, bzw. Bipeptidestern dio A cetylderiw . einiger Ammosiiuj'eglykosido 
dar. Die Reinigung erfolgt am besten iiber die Hydrochloride, die aus absol. A. mit HC1- 
Gas auskrystallisicrcn, iiber Natronkalk u. in Beriihrung mit W. aber lcicht wieder HC1 
abspalten." Dio Verseifung der Acctate fiilirt in sehr sclilcchter Ausbcuto zu den Amiden 
der freien Aminosaureglykosido (viclleicht auch zu inneren Anliydriden derselben), dio 
boi der Roacetylierung auch am Amid-N eine Acetylgruppe aufnehmen. Sie werden 
von Alkalien leicht wieder in die Komponenten, den Źucker u. das Aminosaurederiv. 
aufgespalten, reduzieren daher FEHLINGsclie Lsg.

V e r s u c h e .  Hydrochlorid des Telraacetylsarlcosinesterglucosids, CiaH20OnNCl, 
F. 78°. —  Pentaacetylsarkosimmidglucosid, C19H 280UN;,, aus A. Nadeln vom F. 176°, 
[«]d21 =  +13,66° (Chlf.; e =  5,308). — Sarkosylglycinathylester, C jH j^ N .,, aus Chlf. 
mit PAe., F. 88— 89°. — Teiraacetylsarlcosylglycineslerglucosid, C21H320 12N 2, aus A. 
oder CH3OH Nadelbiischcl vom F. 125°, [a]D18 =  + 7 ,52° (Chlf.; c =  2,130). — Hepta- 
acctylsarkosinestercellobiosid, C31H45Oi9N, aus CH3OH dumie Nadeln vom F. 164°, 
[ix] d 2° =  —8,1° (Chlf.; c =  5,248). Hydrochlorid, F. 89°. — Oclaacetylsarkosinamid- 
cellobiosid, C3lH(l40 I9N2, aus A. dimne verfilzte Nadeln vom F. 254° (Zcrs.), [a]D20 =  
— 11,43° (Chlf.; c =  2,188). — Heptaacetyharkosylglycinestercellobiosid, C33H.]SO20N 2, 
aus verd. A. Krystalle vom F. 212°, [a]Da0 =  —8,32° (Chlf.; c =  3,304). (Ztschr. 
physiol. Chem. 206. 125—32. 18/3. 1932. Jena, Univ.) O h le .

Alfred Bertho und Joseph Maier, Zur Synthese peptiddhnlicher Korper aus Am ino- 
zuckem und Aminosdure.. II. Ober Dialanyl-N-glucosamin. (I. vgl. C. 1931. I. 1900.) 
Durch Kondensation yon Glucosaminhydrochlorid u. a-Azidopropionylchlorid stellen 
Yff. a.-Azidopropionyl-N-glucosamin (I) dar, dessen Red. zu Alanyl-Ń-glucosamin  (II) 
mit Al-Amalgam in feuchtem A. nach F o r s t e r  u . F ie r z , besser jedoch katalyt. mit 
P t u. H2 gelang, aber noch nicht rein erhalten wurde. Beim Erhitzen mit wenig Alkali 
geht es in Dehydroalanyl-N-glucosaminanhydrid (III) iiber. — Das nach B e r g m a n n  
u. Z e r v a s  (C. 1931. II. 38) bereitete Tctraacetylglucosamin (IY) gibt mit a-Azido- 
propionylchlorid Tclracetyl-{a.-azidopropionyl-N)-ghtcosamin, dessen katalyt. Hydrie- 
rung glatt zum Tetraacetyl-(alanyl-N)-glucosamin fiihrte. Dicses kann ohno Sehwierig-
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keit mit a-Brompropionylohlorid gekuppolt u. dann mit NII3 zum Dialanyl-N-glucos- 
amin (V) uingesetzt werden.

-CHOII
CH-NH-CO- CII(CH3) ■ N Ha

-CIIOH
CH • NH • CO • CH(CHj) N3 

Ó CIIOH 
CIIOH 
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V o r s u c li o. a-Azidopropionyl-N-glucosamin, CsH,i;O0N., (I), aus absol. A. Nadel- 
rosett-en. Zers. bei 188°; reduziert FuHLINGsclie Lsg.; zeigt Mutarotation. — Teira- 
acclyl-(cc-azidopropionyl-N)-glucosamin) C17H21O10N1. Entsteht nicht durch Acetylie- 
rung von I, sondern nur aus IV mit a-Azidopropionylchlorid. Aus 50%ig. A ., F. 146° 
(Zers.). —  Tetraacelyl-(alanyl-N)-glucosamin, C17H20O10N 2, aus vorst. Verb. durch 
katalyt. Hydrierung in Essigester mit Pt-Oxyd nach A d a m s  in 2 Stdn. Aus Essigcster 
mit A. yerfilzte Nadeln vom F. 180° (Zers. ). — Telraacetyl-(a-brompropionylalanyl-N)- 
glucosamin, C20H28OnN 2Br, aus CH3OH - f  A. Nadelchen vom F. 156°, aus CH3OH +  W. 
F. 162°. — Dkdanyl-N-glucosamin, C12HS30 7N3 (V), aus vorst. Verb. mit methylalkoh. 
NH3. 4 Tage bei Zimmertemp. Aus ĆH3OH m it Aceton. Pulver vom F. 125° (Zers.). 
—  Da samtliehe Substanzen mit racom. a-Azido- bzw. a-Brompropionylchlorid dar
gestellt worden sind, ist ihre ster. Einheitlichkeit unsicher. (LlEBIGs Ann. 495. 113 bis 
121. 20/5. 1932. Miinchen, Bayer. Akad. d. Wissensckaften.) Oh l e .

F. Miclieeł, Ubergang von der Hezosereihe in die Cyclitrcihe. Vf. bonutzt 1,G-Di- 
cMormannit (aus Mannit +  rauch. HC1) fiir die Synthese cincs Cyclits aus einem Zucker- 
deriv. DaB die Chloratome im Ausgangsmatcrial in 1- u. 6-Stellung sitzen, wird durch 
zweiorloi Griindo bolegt: 1. dio B k. mit Tritylchlorid yerlauft negatiy, wahrend 
sonst primare Hydroxylgruppen in der Zuckerreihe Mono- oder Ditritylather bilden. 
2. Mannit wird mit Tritylchlorid -f- Pyridin in seinen 1,6-Ditritylather u. dieser in das 
zugehórigo Tetrabenzoat vcrwandelt; mit Eg.-HBr werden die Tritylrcsto abgespalten, 
u. man erhalt 2,3,4,5-Telrabenzoylmannit, wobei Wanderung der Benzoylgruppen 
nicht eintritt; bei der Chlorierung mit PC15 erhalt Vf. einen l,6-Dichlor-2,3,4,54etra- 
benzoyhnannit, der ident. ist mit dem durch Benzoylierung des Dichlormannits (aus 
Mannit +  rauch. HC1) erhaltenon Tetrabenzoat. — In den 1,6-Diehlormannit laBt 
sich nur e i n  Acetonrest einfiihren; fiir das Rk.-Prod. kommt Formel I  oder H  in Frage, 
wobei die weitaus grófiere Wahrscheinlichkeit bei II liegt. Der Monoacetondiclilormannit 
wird in ein Diaceiat ubergefiihrt. Aus 40“/oig- Formaldehydlsg., 1,6-Diehlormannit u. 
Sattigung der Lsg. bei 0° mit HC1 entsteht Dimethylen-l,6-dichlormannU (OT). Formel IV 
scheidet aus (vgl. im Original S. 83). OT gibt mit N aJ in Aceton bei 115° das Dijod- 
deriv. yon der raumlichen Formel V oder der Projektionsformel VI, welcho zeigen, 
daB das kettenformige Mol. des Mannits in eine Form gebracht ist, die zu einer An-
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naherung des CI u. C0 fiihrt, soforn die freie Drolibarkeit zwisehen C3 u. C4 nieht be- 
hinderfc ist. VI +  Kalium i» trockenem Xylol unter Stiekstoff fiihrt nieht zur Cyclit- 
bldg., sondern unter Abspaltung voa K J wird Wasserstoff frei, u. es entsteht eine 
Dimelhylenverb. des Dicnols des 2,5-Diketo-3,4-dioxyhexans ( VII). Durch Abspaltung 
der Methylengruppcn entsteht VJLU. — Durch Einw. von geeeignetem Silberpulver 
(hoehakt., ,,molekularcs“ Silber) bei 165— 170° auf VI erhalt Vf. l,6-Desoxydimcthylen- 
mannit (IX) neben Dimethylentetraoxycyclohexan (X), das nacli Abspaltung der Methylen- 
gruppen das zugehdrige Tetraoxyeycloliexan XI, „Tetraoxyrmm wcyclit“ genannt, 
liefert. XI ergibt bei der Dest. mit Zinkstaub ein oliges Prod., in dem Bzl. mit Sichcr- 
heit nachgewiesen ist. Boi der Oxydation mit H N 03 (D. 1,4) liefert XI Bernstcinsaure, 
cm Beweis, da 13 2 benaehbarte CH2-Gruppen im Ring vorhanden sein miissen.

V e r s u e h o. l,6-DUrilyl-2,3,4,5-tetrabenzoylmannit, C72H58O10. Aus Mannit u. 
Tritylchlorid in Pyridin auf dem W.-Bad. Nach 12-std. Stehen Zufugen von C0H5COC1 
unter Kuhlung. Reinigung durch Behandhmg mit w. Bzl. Krystalle (aus Amylalkohol +  
Essigester). E. 185°. [a]D18 =  +46,9°. — 2,3,4,5-Tetrabenzoylmannit, C34H30O10. Au$ 
der Ditritylverb. in Eg.-Chlf. mit Eg.-HBr bei 0°. Krystalle (aus Bzl. +  PAe), F. 155°, 
[«]„ =  ±0® (in Chlf.). — l,6-Dichlor-2,3,4,5-tetrabenzoylmannit, Cj.,ir2S0 8Cl.>. Aus 
Tetrabenzoylmannit +  PCI5 bei 130—150°. Krystalle (aus A.), F. 108— 109°. [a]n20 =  
20,6° (in Chlf.). — Monoaceion-l,G-dichlormannit, C0H1hO4C12 (Formel I  oder II). Aus 
Dichlormannit mit Aceton, etwas H2S 0 4 u. wasserfreiem Cu-Sulfat. Prismen (aus 
Bzn.), F. 75°. [a]n21 =  + 25 ,7° (in Chlf.). Durch Acetylieren entsteht das Diacetat 
C13H20O„Cl2. Krystalle (aus PAe.), F. 46°. [a]D20 =  +21,8° (in Chlf.). —  2,3,4,5-Di- 
methylen-1,'6-dichlormannit, C8H120 4C!2 (HI). Aus Dichlormaimit 40%ig. Formaldehyd- 
Isg. u. Sattigung mit HC1 unter Eiskiihlung. Prismen (aus Bzl.). F. 156°. [a]D20 =  
+74,7° (in Chlf.). — 2,3,4,5-Dimethylen-l,6-dijodmannit, C8H120 4J 2 (VI). Aus dem 
Dichlorid, wasserfreiem N aJ u. reinem Aceton boi 110— 115°. Oktacder (aus Bzl. oder 
Xylol). F. 194— 195°. Swl. [a]c16 =  +50° (in Chlf.). — 2,3,4,5-Tctraoxydimctliylcn- 
hexadien-(l,5), C8H10O4 (VII). Aus VI in X ylol mit Kalium unter Stiekstoff auf dem 
Wasserbad. Ńadeln (aus Bzl. +  PAe.). F . 81°. LI. aufier in Bzn. u. PAe. [a ]c18 =  
+  280,3° (in Chlf.). — 2,5-Dikelo-3,4-dioxyhexan, C6H10O4 (VIII). Aus VII mit 5°/0ig. 
HC1 auf dem W.-Bad. Prismen (aus Essigester +  PAe.). E. 74®. Reduziert F e h l in g - 
sehe Lsg. — l,6-Desoxydimethylenmannit, C8H 14Ó4 (IX). Aus Y1 mit trockenem mole- 
kularem Silber in Xylol bei 165— 170° unter Druck in 8 Stdn., neben X. Trennung 
durch fraktionierte Dest. im Hochvakuum. Prismen (aus PAe.), F . 60°. Kp.0>04 70 
bis 71°. LI. in den gewóhnlichen organ. Losungsmm., schwcrer in k. W. u. PAe. [oc]d18 =  
+54,8° (in Chlf.). Dimethylencyclit, C8HX0O4 (X). Bldg. s. o. boi IX. Nadeln (aus Bzn.). 
F. 215°. Kp.0>04 103®. L. in den gewóhnlichen Losungsmm. Swl. in PAe. [a ]D18 
( 17,03° in Chlf. — l-Dcsoxy-G-chlordimethylenmannit, C8H130 4C1. Aus III mit trockenem 

molekularem Silber in Nylol bei 180°. Krystalle (aus Bzl.-Bzn.) aus der bei 103— 108° 
unter 0,05 mm sd. Eraktion. F. 81°. [a]n19 =  + 55 ,9° (in Chlf.). — l,6-Desoxymannit, 
C6H ,40 4. Aus IX mit 10%ig. HC1 auf dem W.-Bad. Krystalle (aus absol. A. +  A.).
E. 148®. [a] u18 =■—17,6° (in Chlf.). — 1,2,3,4-Telraoxycyclohexan, C6H120 4 (XI). Aus
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X mit 25%ig. HC1 auf dom W.-Bad. Krystallc (aus absol. A.). F, 229°. LI. in W ., 
wl. in A., unl. in Chlf. u. Bzl. [<x] d1s =  + 31,0° (in W .). Das Mol.-Gew. ist nach R a s t  
bestimmt. —  Verb. CsH0N3Ni. Aus dem aus X I m it Zinkstaub erhaltenen Dest.-Prod. 
mit Nickelamincyanid. Mattyioletter Nd. — p-Bromphenacylester der Bemsteinsiiure, 
C,0H 1()O,jBr,. Aus dem aus XI mit H N 03 (D. 1,4) erhaltenen Oxydationsprod. wird 
das K-Salz der Bernsteińsaure isoliert u. mit cu-Brom-p-bromacetophcnon behandelt. 
Tafeln (aus Dioxan). F. 210—211°. ( L ie b ig s  Ann. 4 9 6 . 77—98. 13/6. 1932. Góttingen, 
Univ.) W i l l .

Walter Norman Haworth und Harvey Richard Lyle Streight, Die Acetylierung 
und Melhylierung des Inulins. Vff. berichten iiber ihre Erfalirungen bei der Acetylierung
u. MethyHerung von Inulin. Am besten yerlauft die Acetylierung mit in Pyridin bei 
80° geąuollcnem Inulin u. Acetanhydrid. Ausbcutc 95% der Theorie an yollig asche- 
freiem Prod. Reinigung dureh Umfallen aus CH3OH. [o:]d20 =  — 34° (Chlf.; c =  1,5), 
=  — 43° (Eg.; c =  1,8). Mol.-Gew. nach R a s t - S m i t h - Y o u n g  6300. Gibt bei der 
Verseifung unyerandertes Inulin, [a] nr3 = — 38,2° (W.; c =  1,0). Allo nach anderen 
Methoden dargestellten Inulinacetate hatten ein niedrigeres Mol.-Gew. —  Aus dem 
obigen Standardacetat laBt sieli dureh Behandlung seiner Lsg. in Aceton mit Dimethyl- 
sulfat u. NaOH bei 55—75° in einer Operation Trimethylinulin vom F. 140°, [a]u2l> =  
— 55° (Chlf.; c =  1,03), =  — 54° (Bzl.; c =  1,09), =  —53° (Dioxan; c =  1,03), =  — 61° 
(C2H2C1.,; c =  1,18) darstellen. Prśiparate mit zu niedrigem OCH3-Geh. lasscn sich 
dureh Behandlung mit sd. A. reinigen. (Helv. chim. Acta 15 . 609— 15. 2/5. 1932. Edg- 
baston, Uniy.) O h le .

Werner Ed. Hagenbuch, U ber die Acetylierung von Inulin. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Acetylierung des Inulins laBt sich sehr beschleunigen, wenn man eine wss. Lsg. von 
Inulin mit Pyridin u. Acetanhydrid behandelt: 10 g Inulin werden mit 40 g W. 5 bis 
10 Min. bis zur milchigen Suspension gescliuttelt, u. dureh 10— 15 Min. langes Er- 
warmen auf 75° in Lsg. gebracht, auf 40° abgekiihlt, mit 160 g k. Pyridin gemischt u. 
sohlieBlich portionsweiso mit einem Gemisch von 300 g Acetanhydrid +  120 g Pyridin 
yersetzt. Die bei Zusatz jeder Portion zunachst entstehende Fallung lóst sich beim 
Umschiitteln in 3— 5 Min., spater immer schneller wieder auf, ohne merkliche Warme- 
entw. Erst wenn die Acetylierung zum groBten Tcil durchgefiihrt ist, setzt Erwarmung 
cin. (Hclv. chim. Acta 15. 616— 18. 2/5. 1932. Edgbaston, Univ.) O h le .

Walter Norman Haworth und Harvey Richard Lyle Streight, Die Struktur des 
Inulins. Die daraus enlstehenden Difructoseanhijdride. (Vgl. vorst. Reff.) Das dtirch 
Hydrolyse von Inulin nach JACKSON u. Mc D o n a l d  (C. 1931 . II. 417, sowie friihero 
Arbeiten) entstehende Difrucloscanhydrid I  liefert bei der Hydrolyse seines Hemmethyl- 
iithers dio bekannte 3,4,6-Triniełkytfructofuranose, hat also die Konst. I. Die fiir ein

H  OH

HOCH.

CH50H-------  - j
OH

Furanosederiv. unerwartete grofie Resistenz gegen verd. Sauren wird dureh das Vor- 
liegen eines Dioxanringes orkliirt. Diese Konst. laBt die Existenz von 3 Stereomeren z u : 
a,a, fi,fi u. a,/3, die offenbar alle von J a c k s o n  u . Mitarbeitern aufgefunden worden sind. 
Dieser Befund steht also keineswegs im Widerspruch mit der Auffassung, daB das L iu lin  
aus einer Kette von Fructofuranosemoll. besteht, die untereinander in Stelhmg 1 u. 2 
Y erbunden sind, —  Hemacelat des Difructoseanhydrids, (C,2H leOs)2 (I), aus W. oder A. 
feine Nadeln, [a]D19 =  + 0 ,6 °  (Chlf.; c =  3). — Hezamethylather, (C9H1G0 5)2, aus vorst. 
Verb. in Aceton mit Dimethylsulfat u . NaOH bei 60—70°. Sirup vom lvp .0i01 192°, 
hd10 =  1,4719, [a]d20 =  + 24° (Chlf.); =  + 5 3 °  (W.). Wird yon 0,l% ig. Oxalsaurclsg. 
bei 100° oder 0,4%ig. HC1 bei 60° nicht, von l% ig. HC1 bei 70° nur sehr langsam an- 
gegriffen. (Helv. chim. Acta 15 . 693—98. 2/5. 1932. Edgbaston, Univ.) O h le .

Hans Pringsheim und Paul Ohlmeyer, Uber Inulin und die Inulinase. (X II. Mitt.) 
(X I. vgl. C. 1931 . II. 418.) Die aus den Riickstanden der ferm«ntativen Inulinspaltung 
isolierte, in einer yorlaufigen Mitt. yon P r in g s h e im  u . H e n s e l  (C. 1931 . II. 418) 
ais Difructoseanhydridacctat angesprochene Verb. wird ais Mannitacetat erkannt, das 
seinen Ursprung in dem im Aspergillus niger befindlichen Mamiit hat. Mannit wird
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in den Pilzmycelien stark festgehalten, beim Wasehen mit W. unter hydraul. Pressen 
nicht abgegeben u. gelangt so in den Fermentextrakt. — Mit Aluminiumhydroxyd B  nach 
WlLLSTATTER erreichen Vff. eine vollkommene Adsorption dea Ferments aus dem 
Pilzauszug (ph =  3,8). Zur Beurteilung dea Elutionsergebniases aua dem Forment- 
adsorbat wird ala Inulinaseeinheit diejenige Fermentmenge bezeichnet, die in 3 Stdn. 
bei 37° 150 mg Inulin in l% ig. Lsg. zu 30% spaltet. Das Adaorbat wurde mit Ammoniak- 
wasser yon ph =  8,4 gescliiittelt, die Elutionsfl. zeigt pn =  6,8, u. die resultierende 
Enzymlsg. ist aehr rein. Dio Spaltung des Inulina gelingt so in groBorem MaBstab 
ais mit dem Rohextrakt des Pilzmycels, weil die Bestandigkeit des gereinigten Ferments 
erhóht ist. Unter Beriicksichtigung des W.-Geh. des eingebrachten Inulina u. dea 
Cu-Wertca der Fruetose betrug die Inulinhydrolyse 95% u. die nach dor Diffcrenz- 
titration zwischen FEHLINGsclier Lsg. u. Hypojodit bereclmete M. Glucose 1,5% des 
Inulins. Vff. gewinnen nach einer Reinigungsoperation 83% Fruetose aus dom Hydro- 
lysat krystallin. u. bestimmen die in der Mutterlaugo yorhandene Glueose wiederum 
zu 1,5% des Inulins. Das Difruetoseanhydrid I von J a c k s o n  u . Go e r g e n  (C. 1931.
I. 1595) konnte aus den 5% nicht hydrolysiertem Inulinrflckstand (ausgehcnd von 
Inulinansatzen bis zu 60 g) nicht erlialten werden. Vff. yertreten daher die Meinung, 
daB der Saureabbau des Inulina anders yerlauft ala dor fermentative Abbau. (Bor. 
Dtsch. chem. Ges. 65. 1242—48. 6/7. 1932. Berlin, Univ.) W il l .

Karl Kindler und Wilhelm Peschke, Ober ne.ue und iiber verbesserte Wege zum 
Aufbau von pharmakologisch wichtigm Aminen. IV. t/ber Synthesen von Tyramin und 
Epinin. (III. ygl. C. 1932. I. 669.) In der II. Mitt. (0. 1931. I. 2747) wurden 3 Syn
thesen des Tyraminmethylathers beschrieben. Dieser Ather liiBt sich durch HC1 glatt 
zum Tyramin  entmethyliercn. Das fiir daa 3. Verf. (1. c.) erforderliche p-Methoxy- 
hydrozimtsaureamid wurde auf 2 yerschiedenen Wegen dargestellt:

I. (p ) CH,0 • C0H,, • CIIO — y  CH30  • C6H4 • C H : CH • CO..CH., — >■
CILO • C6II4 ■ CH2 • CH2 • COaCH3 — y  CH30  • C6H , • CH, • CHl • CO • NH*.

II. CH30-C„H5 — >- (p) CH30  ■ CfiH , • CO • C.H- — >- 
CH30 -C aH4-CH2-CHo-CS-N(CH3)2 (I) — -y CH30-C (1H1-CH2-CH2-C0..H — >  

CH30  ■ C0H , • CH2 • c h 2 • c o  • n h 2.
Zu Wog II ygl. C. 1923. III. 232. —  E pinin  (IV) wurde eratens vom Veratrol aua 
synthetisiert:

(CH30 )2C6H4 — >■ 3-J(CH30 )2C6H3-C0-CH3 —hY 
(CH30 )2C6H3-CH2-CS NH-CH3 (II) — ->- (CH30 )2C6H3 • CH2 • CHa • N H • CH3 (IH)

' — >- (HO)2C„H3 • CH2 • CHa• N H • CH3 (IV).
Ein anderer Weg geht yom Homoyeratrylamin aus, fiir welches in der II. Mitt. 2 Syn
thesen angegeben wurden. Das Amin wird in das Benzylidenderiy. u. dieses in das 
Methomethylsulfat iibergefuhrt, welches durch sd. wss. A. glatt zum Epinindimeihyl- 
iither (III) hydrolysiert wird. Letzterer wird durch HC1 entmethyliert. Das fiir dio 
Syntheso des Homoyeratrylamina erforderliche 3,4-Dimethoxyhydrozimtsaureamid 
(3. Vcrf., 1. e.) wurde —  analog dem p-Methoxyhydrozimtsaureamid (vgl. oben) —  
wieder auf 2 Wegen dargestellt.

V e r s u o h e. p-Methozyzimtsduremethylester. Gemisch yon 100 g Anisaldehyd, 
200 ccm Esaigsauremothylester u. 23 g Na-Pulver 1 Stde. auf W.-Bad erliitzt (zeit- 
weise Kuhlen notwendig), nach Zugabe von Bzl. noch 1 Stde. gekocht, Luft durch 
C 02 yerdriingt, A., etwas Eg. u. yerd. HC1 eingetragen, Bzl.-A.-Lsg. mit Soda, verd. 
HC1, W ., konz. Disulfit u. W. gewaschen uaw'. Kp.13 182°. — p-Methoxyhydrozimt- 
sauremelhylesler. Durch Hydrieren des yorigen in Eg. m it Pd-Mohr bei ca. 55° u.
3 at H-Uberdruck. Kp. 284°, zu Krystallen erstarrend, nach Vcrreiben mit eisk. l% ig. 
NH4OH u. Wasehen mit W. F . 38°. — p-Methoxyhydrozimlsaureamid. Vorigen mit 
25%ig. NH4OH 2 Tago gescliiittelt, Hauptmenge abgesaugt, Filtrat ycrdampft, Riiek- 
stand im NH3-Strom auf 200—210° erliitzt, mit Soda u. W. gewaschen. Aus verd. 
A., F. 126— 127°. — Tyramin, (p) HO • C6H ,• CH2• CH2• N H 2. Durch 2-atdg. Erhitzen 
des Tyraminmethylathers mit 37%ig. HC1 im Rohr auf 150— 160° entsteht daa Ilydro- 
chlorid, F. 271— 272°. Durch Verdampfen m it Soda u. Ausziehen m it A. oder Anisol 
daa freie Amin, nach Vakuumdest. oder aus Anisol, F. 164— 164,5° (ygl. W a se r , C. 1926.
I. 1400). —  p-J\fethoxyphenijUhiopropiondimethylamid, C12Hl;ONS (I). 16,4 g p-Meth- 
oxypropiophenon (B r a d le y  u . ROBINSON, C. 1927. I . ‘lOÓ8), 5 g  (CH3)2NH, 5 ccm 
Bzl. u. 3,4 g S im Rohr 7 Stdn. auf ca. 135“ erliitzt, in Bzl. gel., m it yerd. Soda, verd. 
HC1 u. W. gewaschen usw., Bzl.-Ruckstand mit PAe. yersetzt. Aus verd. A. Krystalle, 
F. 70°. — p-Methoxyhydrozimlsdure. I  mit wsa.-alkoh. KOH gekocht, A. abdest., mit
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A. gewaschen, mit HC1 angesiiucrt u. ausgeiithert. F . 101°. —  Amid. Vorigc im NH3- 
Strom ca. 2 Stdn. auf 210° erhitzt, in A. gel., mit Soda gewaschen. F. wie oben. — 
(Mit Herbert Christlieb.) 3,4-Dimelhoxyphenylthioacetmethylam.id, Cu Hj50 2NS (n). 
18 g 3,4-Dimethoxyacetophenon u. 3,5 g CH3NHj im Rohr bei ca — 15° 1 Stde. reagieren 
gelasscn, naeh Zusatz von 3,5 g S zugeschni., 2 Śtdn. auf 100°, 4 Stdn. auf 150° erhitzt. 
Aus A., F. 130°. — N-Methyl-fi-[3,4-dimetkoxyphenyl]-athylamin (Epinindimethyl- 
dthef) (III). II in A. +  konz. HC1 bei 20° elektrochem. reduziert, stark alkalisiert, 
mit W.-Dampf iiberdest., mit HC1 ncutralisiert usw. Ivp.u 159°. —  N-Methyl-P- 
[3,4 dioxyphenyl\-athylamin  (E pinin ) (IV). D I mit konz. HC1 im C 02-gcfiillten Rohr 
2% Stdn. auf 150— 155° erhitzt, mit Kohlo entfarbt, im Vakuum Y e r d a m p f t  (alles 
in C 02-at), Krystalle des Hydrochlorid-s mit Aceton gewaschen; ans A., F. 179— 180°. 
Dioses in ausgekochtem W. gel., mit A. iiberschichtct u. mit n. NH.,OH gefilllt. Kry- 
stalle, F. 188—-189°. —  3,4-Dimethoxyzimtsduremethylester. Aus Veratrumaldehyd, 
Essigsauremethylester u. Na wie oben. K p.15 206— 207°. — 3,4-Dimethoxyhydrozimt- 
sduremethylester. Durch Hydrieren des yorigen wie oben bei 25°. Kp.13 181°, F. 37 
bis 38°. —  3,4-Diinelhoxyhydrozimlsdureamid. Aus vorigem wie oben (4 Tage ge- 
schiittelt). F. 123— 124°. — D eriw . des Homoveralrylamins: Benzoylderiy., aus A., 
F. 90—91°. PiJcrat, gelbe Krystalle, F. 165°. — Epinindimethylalher (III). Horno- 
Y eratry lam in  mit Benzaldehyd umgesetzt, gebildetes W. im Vakuum entfernt, benzol. 
Lsg. von (CH3)2S 0 4 zugefiigt, 30 Min. auf 90° erhitzt, Bzl.-Schicht abgegossen, zalies
Ol in 80%'g- A. 20 Min. gekocht. Sodann etwas W. zugefiigt, A. im Vakuum abdest., 
mit HC1 angesauert, m it A. gewaschen, mit festem KOH iibersattigt u. ausgeathert. 
K p.u 159°. Pikrat, aus Bzl. gelbe Krystalle, F. 170° (vgl. B u c k , C. 1 9 3 0 . II. 3397).
— 3,4-Dimethoxypropiophenon. P ro p io ny lch lo rid  in CS, unter Eiskiihlung mit AIC13 
umgesetzt, langsam Veratrol, in CS2 gel., eingeruhrt usw. Ivp.1G 181— 182°. — 3,4-Di- 
me.tlioxyphenylthiopropio7idimethylamid. Aus vorigem analog I. Aus A. +  PAe. Kry
stalle, F. 94°. —  3,4-Dimethoxyhydrozimtsduremethylester. Voriges wie oben verseift, 
Saure m it 3°/0ig. methylalkoh. H'C1 verestert. (Arch. P h a rm az . u. Ber. Dtsch. pharmaz. 
Ges. 2 7 0 . 340— 53. Juni 1932.) L in d e n b a u m .

Karl Kindler und Wilhelm Peschke, Uber neue und uber verbesserte Wege zum 
Aufbau von pharmakologisch wichtigen Aminen. V. Uber die Synlhese von Hydrastinin, 
Kotarnin w id  Lodal. (IV. vgl. vorst. Ref.) Vff. zeigen, daC sich dic naeh den bisherigen 
Arbeiten leicht zuganglichen N-Methyl-p-arylalhylamine auf einem neuen Wege glatt 
in l-Oxy-2-melhyl-l,2,3,4-tetrahydroisochinoline umwandeln lassen. Z. B. erhalt man 
Hydrastininchlorid (III), wenn man Methylhomopiperonylamin (I) in sein Forrnyl- 
deriv. (II) uberfiihrt u. dieses in Bzl. m it SOCl2 behandelt:

C H j< Q > C aH3-CH2• CHj-NI-I• CITj (I) - y  CHS< 3 > C 0H3-CM2-CII2-N(CHO) CH3 (II) -->• 

CH ^ > C ^ ; g 0 H 3 (I II ) .

Die Darst. von I aus Safrol iiber die Homopiperonylsiiure ist sehon friiher (C. 1923 .
III. 232) besehrieben worden. Besser gelit man vom Piperonal aus, fiilirt dasselbe in 
Homopiperonylamin iiber (II. Mitt., C. 1 9 3 1 . I. 2747) u. methyliert dieses durch Kon- 
densation m it Benzaldehyd, Addition Yon (CH3)2SO., u. Hydrolyse. 10 g Piperonal 
liefern 7—8 g HI. —  Ganz analog wurden die Synthesen des Kotarninclilorids vom 
Myristicin oder Myristicinaldehyd aus u. die des Lodalchlorids (l-Oxy-6,7-dimethoxy- 
2-methyl-l,2,3,4-tetrahydroisochinolin) aus Epinindimethyliither (vorst. Ref.) durch- 
gefiihrt.

V c r s u c h e .  Methylhomopiperonylamin • (I). Aus Homopiperonylamin mit 
Benzaldehyd, dann (CH3)2S 0 4 analog dem Epinindimethyliither (vorst. Ref.). Kp.1(jl38°. 
Pikrat, aus Bzl. gelbe Krystalle, F . 166°. —  Hydrastininchlorid (III). I mit gleichem 
Gewicht wasserfreicr H -C 02H 1 Stde. auf 210° erhitzt, gebildetes W. im Vakuum 
bei ca. 50° entfernt, Formylderiv. (H) in Bzl. m it SOCl2 2 Stdn. auf 90° erhitzt, Kry
stalle mit Bzl. u. A. gewaschen u. im Vakuum auf 140° erhitzt. F . 210°. Daraus mit 
NaOH u. Bzl. Hydrastinin, F. 115— 116°. — (Mit Rudolf Schaeffer u. Herbert 
Christlieb.) 3,4-Metliylendioxy-5-methoxyplienylessigsdure (Homomyristicin-saure),
Ci0H i,A . In absol. alkoh. Lsg. Yon Myristicin langsam Gemisch von KMn04, kryst. 
N a2S 0 4 u. JIgC03 eingeriihrt (Kaltegemiseh), dabei gebildeten Acetaldehyd durch 
Luftstrom Y e r j a g t ,  naeh mehrtagigem Riihren u. Stehen A. u. Myristicin durch Dampf-
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dest. entfernt, mit Soda alkalisiert, Filtrat mit HC1 fast neutralisiert, mit II3P 0 4 an- 
gesauert, mit NaCl gesiitt. u. ausgeathert. Aus W ., F. 127°. — Methylamid, Cn H i30 4N. 
In dio Schmelze der vorigen bei 146° CH3-N H 2 geleitct, gebildotes Sal z 4 Stdn. auf 
200° erhitzt. Aus Bzl., F. 134°. —  Metliyllhioamid, Cu H 130 3NS. Voriges in Xylol 
mit K2S u . P 2S6 40 Min. auf 150° erhitzt, Lsg. abgegossen, Riickstand mit X ylol extra- 
hiort, nach Abseheidung der Hauptmcnge Filtrat m it PAe. gefiillt. Aus Xj'lol rotliche 
Krystalle, F. 152— 153°. —  N-3Iełhyl-p-[3,4-methylendioxy-5-methoxyphenyl]rat1ityl- 
amin (Methylhomomyristicylamin). 1. Voriges in A. -(- konz. HC1 elektrochcm. redu- 
ziert, stark alkalisiert, mit W.-Dampf ubergetriobon, mit HC1 neutralisiert u. verdampft.
2. Durch Methylieren des Homomyristicylamins (II. Mitt.) analog I. K p,13 173°. 
Hydrochlorid, Cn H l60 3NCl, aus A. Krystalle, F. 171°. Pilcrat, aus A. gelbe Krystalle, 
F. 194°.— Kolarninclilorid. Aus vorigem analog III. Zers. 190°. Daraus mit A.-haltiger 
NaOH Kotarnin, F. 131— 132°. Pilcrat, aus A. gelbe Krystalle, F. 143°. —  Lodalchlorid. 
A liM ethylhom overatrylam in (Epinindimetliylather) analog III. Krystalle, F . 186°. 
Mit NaOH u. Bzl. die Base u. aus dieser das Pilcrat, F. 169°. (Arch. Pharmaz. u. Ber. 
Dtscli. pharmaz. Ges. 270. 353— 62. Juni 1932. Hamburg, Univ.) LlNDENBAUM.

Shrirang M. Sane, Satyendra Nath Chakravarly und Birendra Nath Parma- 
nick, Vcrhalten ton Nilrophcnolen gegen p-Toluolsulfochlorid. II. (I. vgl. C. 1925.
I. 953.) Die Rk. wurde auf einige weitere Nitrophenole ausgedelmt. Dinitrothymol u. 
Dinitrocarmcrol geben mit p-Toktolsulfochlorid in Ggw. von Diathylanilin oder Soda 
die Ester, welche sehr stabil sind u. mit li. Anilin nicht reagieren. Nitro-p-kresolinsaure- 
ester (NOa sehr wahrscheinlich in o- zum OH) liefert in Ggw. von Diathylanilin ebenfalls 
das p-Toluolsulfonylderiv., welches nicht mit NH3, wolil aber mit Anilin unter Bldg. 
des Diphenylaminderiv. reagiert.

Y e r s u e h e .  2,4-Dinilrothymyl-p-toluolsulfonai, C17H i80 7N 2S. 1. Komponcnten 
mit Diathylanilin 4 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, mit verd. HCl digeriert, Prod. mit 
etwas A. gescliiittelt. 2. Komponcnten in sd. W. suspendiert, allniahlich Soda zu- 
gegeben. Aus Eg. oder A. Nadeln, F. 142°. — Dinitrocarvacryl-p-toluolsulfonat, 
C17H180 7N 2S. Analog. Aus A. Krystalle, F. 125°.— Nitro-p-kresotinsaare oder 2-Oxy-3- 
nitro-5-melhylbenzoesdure. p-Kresotinsauro in Eg. unter Kiihlung mit H N 03 (D. 1,4) in 
Eg. versetzt, naeh kurzer Zeit mit Eis gefiillt; F. 173°. Athylesler, F. 104— 105°. —  Wird 
nicht gekiihlt, so entsteht unter Verdrangung des C 02H 2,6-Dinitro-p-kresol, F. 82°. 
p-Tolmlsulfonat, F. 153° (vgl. UllMANN u. NAdai, Ber. Dtscli. chem. Ges. 41 [1908]. 
1877). —  p-Toluolsidfonat des 2-Oxy-3-nilro-5-methylbenzoesauredlhyleslers, C17H 170 ;NS, 
aus A. Plattehen, F. 110°. —  2-Anilino-3-nilro-5-melhylbenzoesduredthylesler, C]cH 10O4N 2. 
Voriges mit Anilin u. wasserfreiem Na-Acetat erhitzt, Anilin mit verd. HCl entfernt. 
Aus A. gęlbliche Nadeln, F. 136°. — Freie Sdure, Ci4H 120 4N 2. In A. mit HCl. Aus A. 
ziegelrote Krystiillchen, F. 174°. (Journ. Indian chem. Soc. 9. 55— 57. Febr. 1932.) Lb.

Shrirang M. Sane und Shiam Sunder Joshi, Verhalten von Nilrophenolen gegen 
p-Toluolsulfochlorid. III. (II. vgl. yorst. Ref.) Zahireiche woitere Nitrophenole wurden 
in der friiheren Weise untersucht. Von den erhaltenen p-Toluolsulfonsaureestern sind 
die meisten mehr oder weniger reaktionsfahig, einige nicht.

Y e r s u e h e .  Aus 2-Jod-4,6-dinitrophcnol: 1. 2-Jod-4,0-dinitrophenyl-p-lohiol-
sidfonat, C13H 90 -N 2JS. Mit p-Toluolsulfochlorid in W. gekocht, langsam Soda zu- 
gegeben. Aus A. Krystalle, F. 149°. —  2. l-Chlor-2-jod-4,6-dinilrobenzol, C6H 20 4N 2C1J. 
Mit dem Chlorid u. Diathylanilin 4 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, mit verd. HCl, dann 
Soda behandelt. Aus A. (Kohle) Krystalle, F. 106°. — Ebenso aus 2,6-Dinitrophenol:
1. 2,6-Dinitrophenyl-p-lohiolsulfonal, C,3H10Ó7N 2S, aus A.-Aceton Krystalle, F. 135°. —
2. l-Chlor-2,6-dinitrobenzol, C0H3O4N 2Cl, Krystalle, F . 86°. —  Aus 4-Brom-2,6-dinitro- 
phenol (Fromm u . E b e r t ,  C. 1924. II. 1591): 1. 4-Brom-2,6-dinitrophenyl-p-loluol- 
sulfonat, C13H s0 7N 2BrS, Krystalle, F. 136°. — 2. l-Clilor-4-brom-2,6-dinitrobenzol, 
C0H2O4Ń 2ClBr, aus verd. E g. Krystalle, F. 98°. — Aus 4-Jod-2,6-dinitrophenol: 1. 4-Jod-
2,6-dinitrophenyl-p-toluolsulfonat, C13H„07N 2JS, aus Aceton-A. Krystalle, F. 138°. —
2. l-Chlor-4-jod-2,6-dinitrobenzol, C6H ,0 4N 2C1J, aus A. Krystalle, F. 115°. —  3-Chlor-2- 
brom.-4,6-dinitroplienol, C0H2O.N;ClBr. Aus 3-Chlor-4,6-dinitrophenol in A. mit Br. 
Aus CH3OH Krystalle, F. 118°. — Aus diesem: 1. 3-Chlor-2-brom-4,6-dinitrophenyl-p- 
toluolsulfonat, CI3H80 7N 2ClBrS, aus Accton-A. Krystalle, F. 125°. —  2. l,3-Dichlor-2- 
brom-4,G-dinitrobenzol, C0HO4N 2Cl2Br, Krystalle, F. 108°. —  3-Chlor-2-jod-4,6-dinitro- 
phenol, C6H 20 5N 2C1J. 3-Chlor-4,6-dinitrophenol in A. abweehselnd mit J  u. HgO 
vcrsetzt, A. abdest., mit Bzl. estrahiert. Gelbe Krystalle, F. 108°. —  Aus diesem:
1. 3-Chlor-2-jod-4,G-dinilrophenyl-p-tohiolsitlfonal, Ci3H80 ,N 2C1 JS, Krystalle, F. 150°. —
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2. l,3-Dichlor-2-jod-4,6-dinitrobenzol, C0HO4N 2Cl2.J, Krystalle, F. 108°. — 1,3-Dichlor-
2,4,6-tritiitrobenzol, C„HO,.N3C]2. Aus 3-Chlor-2,4,6-lrinilrophenol u. dem Clilorid mit 
Diathylanilin. Krystalle, F. 129°. —  3,6-Dimelhyl-2,4-dinilrophenyl-p-loliu>lsulfonat, 
C15H140 7N aS. Ebenso aus 3,6-Dinielhyl-2,4-dinilrophenol. Aus Aoeton-A. Krystalle,
F. 137°. — 2-Oxy-4-melhyl-5-nilrobcnzoesduremc(hylester, CjH90 6N. Aus der Saure 
(B o r s c h e , L ie b ig s  Ann. 330 [1904], 1000) mit sd. methylalkoli. H 2S 0 4 (3 Stdn.). 
Aus CH3OH Krystalle, F. 78°. — p-Toluolsulfonat, C1(jH150 7NS. iMifc Diathylanilin.
Krystalle, F. 93°. —  2-AniUno-4-melhyl-5-nilrobenzoesauremelhylesler, c 16h 14o 4n 2.
Voriges m it Anilin einige Min. gekocht, Anilin m it HCI entfernt. Aus A. gelbe Krystalle,
F . 84°. — 4-Oxy-3-nitrobenzoesduremethylester-p-loluolsulfonat, C15H]3Ó;NS, aus A. 
Krystalle, F. 8G°. — 4-Anilino-3-nilrobenzoesauremethylcster1 C14H 120 4N2, aus A. gelbe 
Krystalle, F. 127°. — 4-Oxy-3-nilro-5-brombenzoesdure, C7H4OsNBr. Aus 4-Oxy-3-
nitrobenzoesiiure in Eg. m it Br; mit W. gefallt. Aus verd. Eg. Krystalle, F. 229°. 
Melhylesler, C8H60 6NBr, F . 130°. —  p-Toluolsulfonat des Methyleslers, C15H n 0 7NBrS, 
Krystalle, F. 127°. — 4-Anilino-3-nitro-S-brotnbenzoesduremelhylester, C14Hu 0 4N 2Br,
aus A. tiefgelbe Krystalle, F . 128°. —• 2-Jod-4,6-dinitrophenylacelal, CsH50 6N 2J, aus A. 
Krystalle, F. 113°. —  2-Brom-4,6-dinitrophenylbenzoat, C13H70 GN 2Br, aus verd. A., 
Krystalle, F . 94°. — 4-Jod-2 6-dinilroplienylbenzoat, Ci3H7OgN 2J aus A. Krystalle,
F. 175°. — 3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenylacetat, C10H10OgN 2, aus A. Krystalle, F. 102°. — 
Benzoat, ClsH’12O0N2, aus A. Krystalle, F . 124°. —  4,6-Dinilro-m-kresylbenzoat (OH in 1), 
C14H10O0N 2, aus A. Krystalle, F . 95°. —  2-Chlor-4,6-dinitro-m-kresylacetat, C9H70 GNSC1, 
aus A. Krystalle, F. 118°. —  Benzoat, C14H 9O0N2Cl, aus A. Krystalle, F . 117°. (Journ. 
Indian chem. Soc. 9. 59— 65. Febr. 1932. Lucknow, Univ.) L in d e u b a u m .

Ahinad Zaki, Benzoesaureester und Elektronenaffinitałen ton Radikalen. III. 
(II. vgl. C. 1931. I. 71.) Die Glykoldibenzoale C0H5 • CO • O • [CH2]„ • O • CO • CGH 5 liefern 
mehr m-Nitroverb. ais die Alkylbenzoate, C0H5-CO-O-[CH2]nH u. weniger ais die 
Chloralkylbenzoate C6H5 ■ CO ■ O • [CH2]nCl, entsprechend der Elektronenanziehung des 
O, die geringer ist ais die des Cl, u. hóher ais dio des H. 'Der Prozentsatz an m-Nitro- 
verb. betragt fiir n =  1, 2 u. 3 80,8, 74,8 u. 75,8%. —  Cyclohexylbenzoat gibt 67% 
m-Nitroverb., 2-, 3- u. 4-Methylcyclohexylbenzoat geben 65,4, 67,2 u. 07,3%. Diese 
Werte sind niedriger ais bei den niederen Alkylbenzoaten; es bestatigt sich also die Hypo- 
these, daB die ElektronenabstoBung durch C-Substitution erhoht wird. Die Zahlen 
sind aber hóher ais die fur n-Hexylbenzoat; dies kann nur durch den RingschluB ver- 
ursacht sein. —  p-Nitroplienylbenzoat wird auch in der Kalte im Nitrophenylrest weiter 
nitriert, teilweise bis zur Trinitrostufe; im Benzoesaurerest erfolgt zu ca. 88% m-Nitrie- 
rung. Der Nitrophenylrest zioht einerseits infolge der Konjugation des O m it dem 
Phenylring, andererseits infolge des Einflusscs der N 0 2-Gruppe, Elektronen an sich.
o-, m- u. p-Niirobenzylbenzoat geben 76, 73 u. 75% m-Nitrobenzoesaureester; die Nitro- 
benzylreste wirken schwacher dirigierend ais CH3, dem der m-Nitrobenzylrest ani 
nśichsten kommt. Bei diesen Verss. muBte durch besondere Verss. ein Korrektions- 
faktor erniittelt werden, weil die bei der Yerseifung entstehenden Nitrobenzylalkoholo 
durch das Alkali teilweise zu Nitrobenzoesauren oxydiert werden. —  Die m-Nitrierung 
im Benzamid (69%) wird durch Substitution am N  stark zuruckgedrśingt; Diathyl- 
benzamid gibt 29,5%, Benzoylpiperidin 31% m-Nitroprod. — Methylendibenzoat, ais 
Nebenprod. bei der Darst._von Chlormethylbenzoat, F . 97— 98° (aus A.). Athylen- 
dibenzoat, beim Kochen yon Athylenglykol mit Benzoylchlorid, F . 73° (aus A.), Kp.14 225 
bis 227°. Trimethylendibenzoat, Nebenprod. bei der Darst. yon y-Brompropylbenzoat.
F . 57° (aus A.), Kp.16 233— 241°. Cyclohezylbenzoat, aus Cyclohexanol u. C6H5-C0C1, 
K p.ls 160°. 4-3Ielhylcyclohexylbenzoat, K p.20 174— 175°. 3-Methylcycloliexylbenzoat, 
K p.ł7 169,5— 170°. 2-Methylcyclohexylbenzoat, Kp.10 167— 168°. m-Nilrobenzylbenzoat,
F . 69—69,5° (aus A.). (Journ. chem. Soc., London 1932. 1184—88. April. London, 
Univ„ R a l p h  F o r s t e r  Lab.) Os t e r t a g .

Buhei Sakurai, Elektrolylische Reduktion ton AIkylplUhalirniden. II. Phlhalsdurc- 
anliydrid. (I. vgl. C. 1930. II. 2376.) 1. Anolyt: gesatt. (NH4)2C 03-Lsg. Anodo u. 
Kathode: Pb. Katholyt: 40 ccm gesatt. (NH4)2C03-Lsg., 80 ccm A., 10 g Plithalsaure- 
anhydrid. Stromdichte: 2 Amp./lOO qcm. Temp. 75— 80°. Ausbeute an Phthalid 
nach 1 Stde. 25, nach 3 Stdn. 85, nach 5 Stdn. 96%. Offenbar wird das Anhydrid 
vor der Red. in NH4-Phthalat ubergefiihrt. Der Katholyt blieb bis zum SchluB alkal. 
Statt Pb ist auch N i oder Cu yerwendbar. —  2. Anolyt: 5%ig. NH40H . Katholyt: 10 g 
N H r Phthalat in 100 ccm. Sonst wie yorst. Erhalten 90% Phthalid. —  3. Anolyt: 
10%ig. NH4-Acetatlsg. Katholyt: 5 g Anhydrid, 40 ccm 10%ig. NH4-Acetatlsg.,
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80 ccm A. Ausbeute 33%. —  4. In NaHC03-Lsg. unter Einleiten von C 02, um zu 
starkę Alkalinitat zu verhindern. Bei 20— 30° nur wenig, bei 75° kein Phthalid. Bei 
hoherer Temp. wird offenbar die/Fl. zu alkal. —  5. Ais Katholyt Alkaliphthalatlsg. 
Trotz Einleitens von C 02 keine Ked. wegen zu starker Alkalinitat. Bei Eintropfen 
von n. HC1, so daB die Lsg. stets schwach alkal. war, 35% Pbthalid. —  6 . In saurer 
Lsg. keine Bed. —  AuBcr Phtkalid wurde auch unter yeranderten Bedingungen kcin 
Bed.-Prod. erhalten. (Buli. chem. Soc. Japan 7. 127— 29. April 1932.) LlNDENBAUM.

Buhei Sakurai, Elektrolytisclie Reduktion von Alkylphthalimiden. III. Reduklion 
von Phthalsdureanhydrid. (II. vgl. vorst. Bef.) Vf. hat zuerst don EinfluB der Temp. 
auf die elektrolyt. Red. der Phthalate untersucht. Katholyt: 5%ig. NH,-Phthalatlsg. 
Anolyt: 5°/0ig. NH 4OH. Anodo u. Kathode: Pb. 1,5 Amp./lOO qcm. Ausbeute an 
Phthalidnach 1 Stde.: Bei 50— 55° sehr wenig, 60— 65° G°/o> 70— 75° 80%, 80— 85° 90%.
— Um dio Wrkg. der Alkalinitat der Lsg. auf die Red. kennen zu lernen, wurde der 
PH-Wert des Katholyten fortlaufend bestimmt. 3 yerschicdene Lsgg. [Anhydrid -j- 
NaHC03, Anhydrid +  (NH 1 )2C 03, KH,-Phthalatlsg.] wurden unter Einleiten von COa 
bei steigender Temp. 90 Min. elektrolysiert u. alle 10 Min. der pH-Wcrt bestimmt. 
Es hat sich ergeben, daB der fiir die Red. geeignete pH-Wert zwischen 10,5— 12 liegt. 
(Buli. chem. Soc. Japan 7.130—32. April 1932. Osaka, Womens Coli.) LlNDENBAUM.

Hermann O. L. Fischer und Gerda Dangschat, Ober Konstitution und Kon- 
figuration der Chinasaure. 2. Mitt. iiber Chinasaure und Derivate. (I. vgl. C. 1921.1. 943.) 
Die Konst. der Chinasaure, einer Tetraoxyhexahydrobenzoesiiure, war bisher nicht 
geklart, da die Stellung eines OH noch unsieher wrar. Aus dcm 1. c. beschriebenen 
Acetonchinid hatten K a r r e r  u .  Mitarbeiter (C. 1925. I. 2217) mit N H 3 ein Mon- 
acetonchinasaureamid u. dureh weitere Acetonierung eine Verb. Ć13H 210 5N  dargestellt, 
der Formel I zukommen sollte. Yff. haben festgestellt, daB dieser Korper der Formel II 
entspricht. Auch andero einfaehe a-Oxysaureamide konnten mit Aceton u. HC1 zu 
den entsprechenden Tetrahydrooxazolcn kondensiert werden (vgl. nachst. Ref.). Der 
positive Boweis fiir dio Strukturforinel der Chinasaure wurde in folgender Weise 
gefiihrt: Es wurde 1. Acetonchinid (U l) bzw. Aceton-Chinasdurehydrazid uber das 
Azid  (IV) zum Keton (V) nach CURTIUS abgebaut. (Bei glcicher Behandlung des 
entsprechenden oc-methyliorten Hydrazids entstand das cycl. Urethan (VIII). 2. wurde 
Acetonchinid dureh Methylmagnesiumjodid in Dimethyl-[l,3,4,5-letraoxy-4,5-isopropy- 
lidencyclohexyl]-carbinol (VI) verwandelt, das dureh Blcitetracetat nach C r i g e e  in
3,4,5-Trioxy-[4,5-isopropyliden]-cyclohexanon (Osycycloform: VII) iibergefuhrt wurde, 
die gleiche Verb. wie oben (V, Ketoform). Dureh die beiden Darst.-Weisen u. dureh 
die Rkk. des acetonierten Ketons, das in der Oxycycloform (VU) vorliegt, ist bewiesen, 
daB sich in der Chinasaure ein OH in a-Stellung zum Carboxyl u. die anderen drei 
OH-Gruppen in 3,4,5-Stellung befinden (IX). (Dureh oxydativen Abbau war das 
Acetonchinid ais y-Lacton festgestellt worden.) — Auf Grund experimenteller Er- 
gebnisse legen Vff. auch die Konfiguration der Chinasaure (X) fest.

V e r s u c h e .  A.  D e r i w .  d e s  D i a c e t o n c h i n a s a u r e a m i d s  (z. T. 
experimentell mitbearbeitet von  C. Taube, F. Radt u. H. Stettiner): Zur Darst. 
yon Diacelonchinasdureamid (II) wird Vorsehrift gegeben, die Herst. von gróBeren 
Mengen der Verb. gestattet. Kochen mit Alkali keine NH3-Entw., Acetanhydrid 
liefert kein Nitril, sondern Diacetat. — Telracetylckinasimrtamid, C15H 210 9N. Aus 
Chinasaureamid u. Essigsaureanhydrid in P^Tidin. Krystalle, F. 186—187° (Zers.). 
[a] D21 = — 28,6°, [a]ir° =  — 28,5° (in Aeetylentetrachlorid). — Tetracetylchinasdure- 
nitril, C^I^OgN. Aus vorst. Verb. mit Acetanhydrid. Krystalle aus Aceton mit 
wenig W. oder aus Essigester u. PAe., F. 161— 162°. [<x]d18 =  — 29,9°; [oc]d18 =

c h 3

c h 3-  c — o  c o n h 2
3 I

CH,
XIV. 2. 57



8 6 6 D. O r g a n is c u e  Ch e m ie . 1932. II.

IIO^JDO-----

O -H C l J C H - 0

H O ^ CO-N,

h , < A c h ,
O -h c L JCHOH — >  
| CH 

CII, ■ C --------O

O
b

HaC , 0 , C H a

CH , L
Óh 3

CII
1

-o

c h 3-o  n h -c o -
" tT

H jC r^ N C H , 
V III

o -h c L J c h -o -J

c h 3
CH

-6 .

CHOII

V II OH 
ó

h . & ^ c h ,  
o - h c L  " > 'c h

h o -
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durch

CH3
—  29,8° (in trockenem Chlf.).
O0N. Aus Monacetylmonacetonchinasaureamid u. Acetanhydrid. Krystalle 
Zugabe von Eiswasser. Umkrystallisiert ans Essigester ii. Lg., F. 113° (Sintern). —
l-Metlwxy-4,5-isopropylidenchinasdureamid, Cu H 190 5N. Durch Aufbewahren von 
Monomethoxyacetonchinid in bei 0° m it NH 3 gesatt. Methylalkohol. Stabchenformige 
Nadeln, F. 158— 159°. —  l-Methoxy-3-acetyl-4,5-isopropylide,nchinasaureamid, C13H 21'
0 6N. Aus vorst. Verb. m it Acetanhydrid in Pyridin beim Erwarmen auf 35—40°. 
Krystalle aus A., F. 148— 149°. —  Kochen m it Acetanhydrid liefert l-Methoxy-3- 
acelyl-4,5-isopropylidenchinasdurenilril, ClsH 190 5N. Aus Lg. Krystalle, F. 107°. Mit 
Alkali keine HCN-Abspaltung. —  4,5-Isopro-pylidencMmsaureamid, C10H n O5N. Aus 
Chinasaureamid, Aceton u. ZnCl2. Umkrystallisiert aus Aceton, F. 120° (Aufschaumen), 
trockene Substanz, F. 141°. —- 4,5-Isopropylidenchinamureanilid, C16H 210 5N. Aus 
Chinasaureanilid mit Aceton-ZnCl2 oder HCl-haltigem Aceton, ferncr aus Acetonchinid
u. Anilin. Nadeln, F. 148— 149°, [a]D10 = — 16,4°, [a]D18 =  — 16,6° (in trockenem 
Chlf.). —  4,5-Isopropylidenchi?iasauremethylamid, Cu H 190 5N  +  H 20 . Aus Aceton
chinid u. alkoh. Methylamin odcr durch Acctonierung des Chinasauremethylamids. 
Nadelchen aus Essigester u. Lg., F. 108— 110°; [a]n19 =  — 48,7° (in trockenem Methyl
alkohol). — Dmietlioxydiacelonchinasdureamid, C15H S50 5N . Durch Erhitzen von Di- 
acetonchinasaureamid m it trockenem AgaO u. Jodmethyl. K p.1;B 128— 129°, ud21 =
1,4669. — 3-Methoxy-l,4,5-triacetylchinasdure, CU1I200 9. Durch Kochen yon yorst. 
Verb. mit 21/a-n. HC1 entsteht 3-Methoxychinasaure ais Sirup. Dieser wird noch 3 Stdn. 
mit Acetanhydrid gekoeht. Nach Zerstórung des gemischten Anhydrids (vgl. nachste 
Verb.) mittels W. derbe Krystalle, F . 168— 169°. — Oemischtes Anhydrid der 3-Methoxy- 
triacetylchinasdure mit Essigsdure, C10H 22O10. Lanzettfórmige Nadeln, F. 118— 120°. 
Unl. in KH C03, nur unter FeuchtigkeitsausschluB haltbar. — 3-Acetyldiacetonchina- 
saureamid, Cl:jH 230(,. Aus Diacetonchinasaureamid u. Acetanhydrid in Pyridin. Ein- 
dampfen im Vakuum, Badtemp. n i c h t  iiber 40°! Krystalle, F . 157°, [a]o18 =  — 73,4°,
—  73,7° (in trockenem Chlf.). — S-Acetylchinasaureamidaceton, C12H 190,.N +  H„0. 
Aus yorst. Verb. durch Einw. von 80%ig. Essigsaure; F. 162° (nach dem Trocknen). 
Yerbraueht 1 Mol Bleitetracetat. —  3-Acetyl-4,5-isopropylidenchinasdureamid, Cl2H I9'
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0 6N. Aus Acetoncliinasaureamid mit Essigsaureanhydrid in Pyridin; F. 190°. 
Kochen mit Essigsaureanhydrid gibt in ll% ig . Ausbeuto Diacelylmonacetonchina- 
saureniłril. —  Mit HCl-haltigem Aceton entsteht Monacetyldiacetonchinasaureamid, 
CjjH^OcN; F . 157°. Misch-F. mit der durch Acetylierung des Diacetonchinasiiure- 
amids erhaltenen Substanz ebenfalls 157°. •— Diacetyldiacetonchinasaureamid, C17H 250 7N. 
Diacetonchinasaureamid wird mit der 5-faehen Menge Acetanhydrid gekocht; F. 73— 75°, 
[a]D18 =  — 62,0, — 62,2° (in trockenem Chlf.). — 3-Toluolsulfodiacetoncliinasaureamid, 
C20H 27O7NS. Durch Aufbewaliren der vereinigten Pyridinlsgg. von Diacetonchina
saureamid u. Toluolsulfochlorid im Brutraum; F. 103°, [a]n20 = — 89,6°, — 92,2° 
(in trockenem Methylalkohol). —  3-Toluolsulfochinasaureamidaceton, C17IT230 7NS. 
Analog der entsprechenden Acetylyerb. aus vorst. Verb. dargestellt. Prismat. Plattchen, 
F. 181° (Zers.), [ ix] d 2°  =  —31,7°, — 31,8° (in trockenem Methylalkohol). Verh. gegen 
Bleitetracetat analog Acetylverb. —  Chinasaureamidaceton, O10H 17O5N. Durch Ver- 
seifung von Diacetonchinasaureamid mit 80°/oig. Essigsaure; F. 176— 178° (Sintern!); 
[a] D18 = — 25,0°, — 24,8° (in W.). Beim Kochen mit Alkali keine N H 3-Entw .! —  
Telracelylcliinasaureamidaceton, C18H 25O0N. Aus vorst. Verb. mit Acetanhydrid. Feine 
Stabehen, F . 163°, [a]n18 =  — 62,8°, —  63,1° (in trockenem Chlf.). —  Chloralid der
3.4.5-Trimethoxychinasdure, Ci2H 170 6C13. Chinasaureamidaceton wird mit Ag20  u. 
Jodmethyl vollkommen methyliert. Die entstandenc Verb. wird zur teilweise krystalli- 
sierten Trimethoxycliinasauro yerseift, die mit Chloral erhitzt wird. Nadeln, F. 104 
bis 106°, [a]D20 =  —54,2° (in trockenem Methylalkohol).

B. A b b a u  d e r  C h i n a s a u r e  z u m  a c e t o n i e r t e n  T r i o x y e y e l o -  
h e x  a n o n. 4,5-Isopropylidenchinasaurehydrazid, C10H 18O5N 3. Aus Acetonchinid (IH) 
u. Hydrazinhydrat. Umkrystallisiert aus A., F. 150— 151° (Zers.). [a]D14 =  — 53,76°,
— 54,0° (in  W .). K ed u z ie rt FEHLINGsche Lsg. n i e h t ,  bew irk t V io le ttfarbung . —
4.5-Isopropylidenchinasaureazid (IV). Aus vorst. Verb. mit N aN 0 2 u. HC1 in der Kalte. 
Sirup. In der Warme (50— 100°) vollstandige Zers. unter Bldg. von 3,4,5-Trioxy-4,5- 
isopropylideTicyclohezanon, C9H 140 4 (V). (Enthalt immer etwas Acetonchinid!). —  
Einw. vou Acetanhydrid liefert Acetat des 3,4,5-Trioxy-4,5-isopropylidencyclohexanons, 
Cu H 16Os, F . 68— 69°. Acetalisierung m it Orthoameisensaureester u. N H 4C1 erfolglos! 
Nach Abspaltung des Acetons entstand durch Acetylieren zu 50% Hydrochinon- 
diacetat (leichte Aromatisierung). — Phenylhydrazon des 3,4,5-Trioxy-4,5-isopropy- 
liden.cyclohexa.nons, C15H 20O3N 2. Aus alkoh. Lsgg. vonK etonu . Phenylhydrazin, F. 152° 
(Zers.), [a]o14 =  + 42°, +  42,7° (in trockenem Methylalkohol). Gleiche Verb. entsteht 
unter den Bedingungen der Osazonbldg. —  Semicarbazon des 3,4,5-Trioxy-4,5-iso- 
propylidencyclohexano7is, C10H 17O4N3. Aus Keton u. Semicarbazid. Krystalle aus A., 
F. 171— 172°, [a]d1 8 =  +64,7°, [a] D18 =  +64,85, +  65,2° (in W.). — 1-Methyl-
1.3.4.5-tetraoxy-4,5-isopropylidenhexahydrobenzol, C10H 18O(1. Zur CH3MgJ-A.-Lsg. «’ird 
acetoniertes Trioxycyclohexanon in Bzl. langsam zugegeben. Hygroskop. u. camplicr- 
ahnlich riechendes 01; Kp .0,2 122°, [ajo20 =  —35,2°, M d 21 =  —33,9° (in A.). Kry- 
stallisiert mit 1 Mol Krystallwasser, C,0H 2()O6, F. 80—83°(unscharf!), [a]o2<i =  —31,12°,
—  30,84° (in A.). — DiTnethyl-[l,3,4,5-tetraoxy-4,5-isopropylidencyck>hexyl]-carbinol, 
C12H 220 5 (VI). Durch Zugabe von Acetylacetonchinid zu CH3MgJ-Lsg. Krystalle 
aus Essigester, F. 151— 152°. Verbrauch an Bleitetracetat nach CRIGEE wird durch 
Abspaltbarkeit des Acetons erhoht. — Essigsaure spaltet Aceton ab unter Bldg. einer 
Substanz, C,Hla0 6, F. 115°. —  Reacetonierimg fiihrte n i e h t  zum Ausgangsprod., 
sondern zu einem Kórper C12H 220 5 voin F. 163°, der auch durch Acetonicrung der 
bei der Grignardierung anfallenden Substanz erhalten wurde. Rk. der Verb. mit 
Bleitetracetat! — 3,4,5-Trioxy-4,5-isopropylidencycloliexanon, C8H 140 4 (VII) (vgl. 
oben [V]). Durch oxydative Spaltung des Dimethyl-[l,3,4,5-tetraoxy-4,5-isopropy- 
lidencyclohexyl]-carbinols mittels Bleitetracetat. Krystalle aus Essigester u. Lg., 
F. 77—78°. Reinste Substanz, F. 79—79,5°, M d 27 =  +147,5°, +  146,4°(in absol. A.). 
In wss. Lsg. Mutarotation. Nach 5 Min. [a]rj22 =  +123,2°. Enddrehung: [ c c ]d 22 =
— 141,5°, [oc]d19 =  — 146,7°. Geht leicht in aromat. Verbb. iiber. — l-Methoxy-4,5- 
isopropylidenchinasaurehydrazid, Cn H 20O5N 2. Aus Monomethylacetonchinid u. Hydr
azinhydrat. Krystalle, F. 142— 143° (Gasentw.!); [cc]d2° =  —45,6°, — 45,3° (in W.). 
Reduziert FEHLINGsche Lsg. — l-Melhoxy-4,5-isopropylidenehinasaureazid. Farbloser 
Sirup, durch Oxydation von vorst. Verb. mit N aN 0 2 in HCl-Lsg. in der Kalte. —  
Beim Erhitzen Zers. zum cycl. Urethan Cu H 170 6N (YUU). ICrystalle aus Essigester-PAe., 
F. 144— 145°, M d 20 =  +73,8°, +  72,6° (in trockenem Chlf.). Sauren u. Alkali geben 
in der Warme Hydrochinon. Auch durch Brom Aromatisierung! Dieselbe Verb. durch

57*
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HOFMANNschen Abbau des l-Methoxy-4,5-isopropylidencliinasaureamids, identifizierfc 
durch Misch-F. — Essigsiiure spaltet Aceton ab zu Melhoxyurelhan C8H 130 6N. Nadel- 
chen, F. 214— 215° (Zers.). Auch durch HoFM ANNschen Abbau von l-Methoxychina- 
saureamid. — l,4,5-Trimethoxychmasdurelacion, C10H 1(iO5. Aus Chinid in Dioxan mit 
CH3J u . Ag20 . Farbloses Ol (vgl. iibernaehstes Ref.). Abbau mit Brom: Iso- 
vanillinsdure, F . 251° (Zers.). —  l,4,5-Trimelhoxychinasaureamid, C10H 19O6N. Durch 
Losen des Lactons in Methylalkohol u. Sattigen mit NH 3 bei 0°. F . 128° (nach Sintern); 
[a] D18 =  — 85,0°, —  85,4° (in W.). [a]D20 =  — 42,6° (in Methylalkohol). HCl-haltiges 
Aceton gibt k e i n  Acetonderiv. —  l-Methoxy-3-toluolsulfo-4,5-isopropylidenchina- 
saureamid, ClsH 250 7NS. Aus Methosyisopropylidcnchinasaureamid u. Toluolsulfo- 
ch lorid  in Pyridin. K ry s ta llc  aus Essigester u. Lg., F. 145°. — Verseifen mit Essig- 
saure liefert l-Methoxy-3-loluolsulfochijiasaureamid, C15H 210 7N S; F. 108° (Sintern). 
Krystallc enthalten 1/ 2 Mol Bzl. Rk. mit Blcitetracetat (1 Mol). (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 65. 1009— 31. 8/ 6 . 1932. Berlin, Uniy.) A. H e l l e r .

Hermann O. L. Fischer, Gerda Dangschat und Herbert Stettiner, U ber die 
Acelonierung von Amiden der a.-Oxystiuren bzw. o-Phenolcarbonsduren. Ausgehend von 
der Unters. des Diacetonehinasiiureamids (vgl. vorst. Ref.) haben Vff. die Amidę 
melirerer a-Oxysiiuren acetoniert. Dabei wurde festgestellt, daB mit HC1 - h a l t i g e m  
Aceton D eriw . des Tetrahydrooxazols erhalten werden. Eine analogo Kondensation 
wurde bei den Amiden der o-Phenolcarbonsauren beobachtet. —  Konst. des Amid- 
acetons der Mandelsaure (II), nebst Methoxy- (I) u. Acetylderiv. (III) (Stellung des 
Acelyls nicht bestimmt!). Die Oxazolderiw., „Amidacetone", werden nur durch li., 
verd. Mineralsiiure, nicht durch Essigsiiure oder Alkali gespalten. In den methylierten 
Hydrooxazolen ist daa Methoxyl nach Ze i s e l  bestimmbar. Verseifung m it Sauren 
gibt neben Oxysśiure u. Aceton stets NH4-Salz, nie Methylaminsalz. — Mit Aceton- 
ZnClj gelang diese Kondensation nicht.

h 3c  ch „  h „ c  c h s h „ c  c h 3

V  V  V
0 f 7 f  ° m l in |n h  1

c aH0.n d — ilc-ocH3 c 6h 5.c h I--------------!c :0  c 6h 6. c b ------------ Up.O.OpCH,
V e r s u c h e .  2,2-Dimethyl-4-oxo-5-phenyloxazolleirahydrid (Mandelsiiureamid- 

aceton), Cu Hj302N (II). Aus Mandelsaureamid u. l °/0 HCl-haltigem Aceton bei Zim- 
mertemp. Nadeln aus Essigester u. Lg., F. 127°. —  2,2-Dimethyl-4-methoxy-5-phenyl- 
oxazoldihydrid-2,5 (Methoxymandelsaureamidaceton), C12H 150 2N (I). Aus vorst. 
Yerb. mit Jodmethyl u. Ag20 . Ol (Kp . 13 126— 127°) erstarrt zu Krystallen; F. 49—50°. 
N icht bestandige Yerb.! Durch Erhitzen m it HC1: Mandelsaure, Aceton u. NH.,CI. —
2,2-Dimethyl-4-acetyl-5-phenyloxazoldihydrid-2,5 (?) (Acetylmandelsaureamidaceton), 
C13H150 3N  (HI). Aus Mandelsaureamidaceton u. Acetanhydrid beim Kochen oder in 
Ggw. von Pyridin; F. 42°. Zersetzliche Verb. —  2,2-Dimethyl-4-oxooxazoltetrahydrid 
(Glykolsiiureamidaceton), C5H B0 2N. Aus Glykolsaureamid u. 1% HCl-haltigem Aceton 
bei 37°. Rhomb. Platten, F. 104— 105°. •—■ 2,2-Dimethyl-4-methoxyoxazoldihydrid-2,5 
(Methoxyglykolsaureamidaceton), C6H u 0 2N. Aus vorst. Verb. mit Jodmethyl u. AgaO. 
Zersetzliches 01; K p .13 31—32°. —  2,2 Dimethyl-4-acetyloxazoldihydrid-2,5 ( ?) (Acetyl- 
glykolsaureamidaeeton), C7H u 0 3N. Aus Glykolsaureamidaceton u. Acetanhydrid. 
Zersetzliches 01; K p .J3 79—80°. —  2,2,5-Trimethyl-3,5-dihydrooxazol-4-on (Milchsaure- 
amidaceton), CjHupjŃ. Aus Milchsaureamid wie das entsprechende Mandelsaurederiv. 
Krystalle aus A., F. 103— 104°. —  2,2,5-Trimetliyl-4-methoxy-3,5-diliydrooxazol (Meth- 
oxymilchsaureamidaceton), C7II130 2N. Wie die entsprechenden Verbb. 01; K p .12 33°. — 
2,2,5'Trimethyl-4-acetyl-3,5-dihydrooxazol ( ?) (Acetylmilchsaureamidaceton), CsH i30 3N. 
Analog dor Glykolsaureverb. Ol; Kp . 12 83-—84°. —  Cychhexaiiolcarbonsdureamidacetwi, 
C10H 17O2N. Aus Cyclohexanolcarbonsaureamid u. HCl-haltigem Aceton. Krystalle 
aus A., F . 162— 163°. —  2,2-Dimelhyl-3,4-dihydro-l,3-benzomdoxazin-4-oJi (Salicyl- 
saureamidaceton), C10H u O2N. Aus dem Saureamid analog. Nadelchen aus Essigester 
u. PAe., F. 137°. — 2,2-Dimelhyl-4-methoxy-l,3-benzometoxazin (Methosysalicylsaure- 
amidaceton), CuH 130 2N. Methylierung in Dioxan-Lsg. Ol; K p .13 108— 110°. H 2S 0 4 
gibt Salicylsiiuremethylester u. Salicylsiiure. — 2,2-Dimethyl-4-acetyl-l,3-benzomet- 
ozazin  ( ?) (Acetylsalicylsaureamidaceton), CI2H 130 3N. Durch Kochen des Amidaoetons 
mit Acetanhydrid. Krystalle, F , 30—32°. (Ber. Dtach. chem. Ges. 65 . 1032—37. 
8/ 6 . 1932. Berlin, Univ.) A, H e l l e r .
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Hermann O. L. Fischer und Gerda Dangschat, Konstitułion der Chlorogensaure.
3. Mitt. iiber Chinasaure und Derivate. (I-I. vgl. C. 1932. II. 865.) Chlorogensaure ist naeh 
FliEUDENBERO (vgl. C. 1920. I. 505) ein Depsid aus Chinasaure u. Kaffeesaure. Im  
AnschluB an den Konst.-Beweis der Chinasaure haben Vff. die Konst. der Chlorogen
saure dahingehend festgelegt, daB das COOH der Kaffeesaure esterartig in das OH 
des 3-C-Atoms der Chinasaure eingroiffc (I). Einw. von Acetanhydrid gab Pentaacetat, 
k o i n Laeton (vgl. G o r t e r , C. 1 9 1 1 .1. 989). Mittels Aceton-ZnCl3 lieBen sich 2 Aceton- 
reste einfiihren (II). Der durch vollstandige Metbylierung der Saure erhaltene Penta- 
melhoxychlorogensauremethylesler laBt sich in Dimelhoxykaffeesdure u. 1,4,5-Trimethyl- 
chinasaure spalten.

HO COOH

V
H jC r -^ C H ,

h o h c L  ^ J c h -o  
CH 
ÓH

I I
V e r s u c h e .  Diacelonchlorogensdure, C22H 260 8 (II). Aus Chlorogensaure (I) u. 

Aceton-ZnCL. Prismat. N iidelclien, F. 196— 197°. —  PentamelhylcJilorogensuuremeihyl- 
ester, C2=H 30O9. Durch fraktionierte Methylierung mittels Diazomethan Veresterung 
der phenol. Gruppcn u. der COOH-Gruppe. Der entstandene Sirup wird in Diosan  
gel. u. mehrfach mit Ag20  u. Jodmethyl gekocht. Gelbes Ol, Kp.0ll 225—232°. —  
Aufspaltung mit NaOH liefert naeh dem Ansauern Dimethylkaffeesaure (F. 180°) u. 
Eindampfen des Filtrats u. Dest. Trimethylchinid (Kp .0l3 130°), identifiziert durch 
Trimethylchinasaureamid, F. 128— 129° (Sintern!). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
1037—40. 8/ 6 . 1932. Berlin, Univ.) A. H e l l e r .

Robert Downs Haworth und Cecil Robert Mavin, Die Bestandteile des Gtiajak- 
harzes. I, Synthese des Pyroguajacinmethylalhers. Vff. haben die von SCHROETER u. 
Mitarbeitein (Ber. Dtsch. chem. Ges. 51 [1918]. 1587) fiir das Pyroguajacin, ein Prod. 
der trockenen Dest. des Guajakharzes, vorgeschlagene Formel I (X  =  H) durch Syn
these des Melhylalhers (X  =  CH3) ais richtig erwiesen. Ais Vorstudie wurde Saure n  
(R =  H) dargestellt, durch Red. u. RingschluB in M  (R =  H) ubergefuhrt, dieses 
reduziert u. dehydriert. So wurde 2,3-Dimethoxynaphthalin erhalten. Analog wurde 
Saure n  (R =  CH3) dargestellt u. iiber HI (R =  CH3) in I (X  =  CH3) ubergefuhrt. 
Letzteres u. seine D eriw . besafien dio von SCHROETER fiir PyroguajacimneihylMher 
angegebenen Eigg. Ein direkter Vergleich wurde nicht ausgefiihrt.

COsH CO

X° ' i T l Y ^ l ‘CH3 CHs° ' f l ^ l  ^ lCH'R CH3° ' f ! l I ^ I ^ CH’R
c h*o ^ J ^ J - c h3 c h . o . I ^ ^ J c h - r  chso -1 1 ^L ^Jch -r

CO CFI,
V e r s u c h o. f}-[3,4-Dimelhoxybenzoyl]-propionsaure, C12H 140 5 (n , R  =  H). 

Lsg. von Veratrol, Bernsteinsaureanhydrid u. A1C13 in Nitrobenzol 24 Stdn. stehen 
gelassen, naeh Zusatz yon yerd. HC1 mit Dampf dest., Ruckstand h. filtriert. Aus W. 
Prismen, F. 160— 161°. —  y-[3,4-Dimethoxrjphenyl]-butlersaure, C12H 10O4. Yorige in  
konz. HC1 m it amalgamiertem Zn 4 Stdn. gekocht, verd., ausgeathert, Extrakt mit 
NaHC03-Lsg. ausgezogen usw. Naeh Dest. unter 0,2 mm aus Chlf.-PAe. Prismen,
F. 57— 59°. — 6-Bromderiv., C12H ,50 4Br. Mit Br in Eg. Aus wss. Eg. Prismen, F. 135 
bis 136°. —  l-Oxo-6,7-dimethoxy-l,2,3,4-telrahydronaphtlialin, C12H 140 3 (HI, R  =  H). 
Vorvorige m it 95%ig. H 2S 0 4 ł /2 Stde. auf W.-Bad erhitzt, verd., ausgeathert, mit W. u. 
yerd. N H 4OH gewaschen usw. Aus Lg. Prismen, F. 98—99°. O zim , C12H 150 3N, aus A. 
Nadeln, F. 157— 158°. Semicarbazon, aus A. Krystallchen, F. 247— 249° (Zers.). —
2,3-Dimethoxyna.plithalin, C12H 120 2. Voriges mit amalgamiertem Zn u. konz. HC1 
12 Stdn. gekocht, ausgeathert, Prod. unter 0,2 mm dest., m it Se 16 Stdn. auf 270—290°
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erhitzt, m it Chlf. extrahiert. Aus PAe. Prisinen, F. 115— 117°. Pikral, C18H 160 9N 3, 
aus CH3OH orangene Nadeln, F. 131— 132°. — 6,7-Dimethoxy-l-melhylnaphthalin, 
Ci3H140 2. Obiges III (R =  H) in A. m it CH3MgJ 1 Stde. gekocht, m it N H 4C1 zers., 
isoliertes braunes 01 mit H -C 02H 10 Min. auf W.-Bad erhitzt, verd., ausgeathert, 
Prod. mit Se 24 Stdn. auf 300— 330° erhitzt, m it PAe. extrahiert. Nach Dest. iiber Na 
bei 0,2 mm aus A. Platten, F. 110— 111°. Pikral, C19H „ 0 9N3, aus A. orangene Nadeln, 
F. 116— 117°. —  p-[3,4-Dimethoxybenzoyl\-o.,(l-dimelhylpropion$dure, Ci4H 180 5 (II, 
R  =  CH3). Aus Veratrol u. cis- oder trans-a,/?-Dimethylbernsteinsaureanhydrid wio 
oben. Riickstand ausgeathert, m it NaHC03-Lsg. ausgezogen usw. Aus verd. Eg. 
Platten, F. 165— 166°. — l-Oxo-6,7-dimethoxy-2,3-dimethyl-l,2,3,44etrahydronaphllialin, 
CjiHi80 3 (IH, R  =  CH3). Vorige wio oben reduziert, Ol m it 90% ig. H 2S 0 4 w ie  oben 
erhitzt, Prod. m it Chlf. isoliert u. unter 0,2 mm dest. Aus PAe. Prismen, F. 135— 136°. —  
Pyroguajacinmelhyldther, C14H i„02 (I, X  =  CH3). Aus vorigcm dureh Red. u. De- 
hydrierung des braunen Ols wie oben. Aus CH3OH, dann PAe. Nadeln, F. 149—150°. 
Pikrat, C20H 19O9N 3, aus CH3OH rotc Nadeln, F. 130— 131°. Das nach S c h r o e t e r  
dargestellte Chinon bildete aus Eg. gelbe Nadeln, F. 241— 242°. (Journ. chem. Soc., 
London 1932. 1485—88. Mai. Newcastle upon Tyne, Univ. of Durham.) L i n d e n BAUM.

L. Palfray, S. Sabetay und Denise Sontag, Uber a-Vinylnaphthalin und iiber 
die Polyvinylnaphthalinharze. (Ygl. C. 1932. I. 1779 u. friiher.) /9-Phenylathylalkohol 
wird, wie friiher gezeigt, dureh KOH quantitativ dehydratisiert. Vff. haben daraufhin 
untersucht, wie sich entspreehend gebaute sekundare u. tertiare Alkohole verhalten. 
Melhylbenzylcarbinol, C6H 5-CH2-CH(OH)-CH3, dehydratisiert sich bei der Dest. iiber 
KOH schwer. Man erhalt kaum 30% Propenylbenzol (Dibromid, F . 65,5— 66°), aufier- 
dem etwas Toluol. Desgleichen liefert Phenylbenzylcarbinol, C0H r> ■ CH„- CH(OH) • CGH5, 
nur teilweise Stilben. Dimelliylbenzylcarbinol, C6H 5-CH,-C(0H)(CH3)j, dehydratisiert 
sich nicht, sondem zerfallt hauptsachlich in Toluol u. Aceton. Die Neigung zur De- 
hydratisierung nimmt also in gleichcr Reihenfolge ab, wie auf das mit dem C„H5 ver- 
bundene CH, eine prim., sek. oder tert. alkohol. Gruppo folgt. — Die Verss. 
wurden sodann auf die Naphthalinreihe ausgedehnt. fi-[Naphthyl-(l)]-iilhylaU;ohol, 
C10H , • CH2 • CH2 • OH, wurde nach GeiGNARD dargestellt u. zeigte F. 61°. Er liefert, 
mit 1,5 Mol. grobem KOH-Pulver unter 30—40 mm dest., ein Gemiseh von W. u. 
a.-Vinylnaphthalin, Cj2H i0, welches naeh Dekantieren u. Trocknen schon fast rein u. 
frei von Polymeren ist, da es sich in A. yollig lost. K p ,15 126— 128°, Kp .3_4 115— 116° 
(lmrziger Riickstand), D 204 1,034, nu20 =  1,6436, Md =  53,86 (ber. 50,41), EXn =  
+  2,24, stark lichtbrechende FI., sehwacher riechend ais Styrol. Pikrat, aus A. gelb- 
braun, F. 101— 102° (bloc). Slyphnat kanariengelb. <x-Vinylnaphthalin polymerisiert 
sich leiehter ais Styrol u. liefert bei lioherem Erhitzen u. auch schon bei der Vakuum- 
dest. ein helles, durchscheinendes, briichiges Polyvinylnaphthalinharz, oberhalb 100° 
erweicliend, 1. in Chlf., Bzl., Toluol, wl. in A., Aceton. Entfarbt in Chlf. Br nicht. 
Ist wahrscheinlich nach dem von STAUDINGER fiir Polystyrol angenommenen Ver- 
kettungsprinzip gebaut. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 2065— 68. 6/ 6 . 1932.) Lb.

G. Darzens und Andre Levy, Neue Synthese des Eudalins. Das Eudalin (1 -Methyl- 
7-isopropylnaphthalin) ist von R u z ick a  u. S t o l l  (C. 1923. I. 591) synthetisiert 
worden, aber auf einem sehr miihsamen Wege. Vff. haben eine neue Synthese aus- 
gearbeitet, welche auf dem von D a r z e n s  (C. 1927. I. 279) angegebenen Verf. zur 
Darst. von Naphthalinhomologen beruht u. folgende Stufen durchlauft: p-Cumyl- 
chlorid. Darst. nach B la n c  (C. 1923. III. 836). Es bildet sich nur die p-Verb. F . — 29°.

— p-Cumylallylmalonsdureathylester. Aus vorigem u. Na-Allylmalonester. K p .2 172 
bis 173°. —  Freie Sdure. Durcli alkal. Yerseifung. Aus Eg., F. 142— 143°. —  p-Cumyl- 
allylessigsdure (I). Yorigo liefert bei 180— 190° unter C 02-Abspaltung ein Gemiseh

CH2 CH,

CH: CH2 

CH, CH, CO
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von I 11. Lacton (dieses vgl. unten) łm Verhaltnis 4: 1. Trennung mit Sodalsg. u. A. 
I ist fi. —  Melhylisopropyltetrahydro-P-JiapJithoesaurc (II). Durch 5-tagiges Stehen 
von I in 3 Teilen 84%ig. H 2S 0 4. Daneben bildcn sich wieder ca. 20% Lacton. Tren
nung wio vorst. II zeigt F. 102° (aus Eg.). —• Melhylisopropyl-[}-naphlhoesaure. Aus II 
mit S im Vakuum bei 230— 240°. Aus Eg., F. 198,5°. —  Eudalin. Durch Vakuumdest. 
des Ca-Salzes der vorigcn mit Ca(OH),. Kp.lg 152°. Pikrat, F. 92,8° (korr.). Styphnat, 
F. 119,8° (korr.). —  Alle Rkk. yerlaufcn recht glatt. — Obiges Lacton ist ein schwach 
wohlriechendes 01 von K p .17 180° u. stellt ein Gcmisch yon 2 Lactonen dar. Denn cs 
liefert m it 84%ig. H 2S 0 4 ca. 10% II, u. der zuruekgewonnene Rest ist geruchlos u. 
cyclisiert sich bei einer noclimaligen Behandlung mit H 2S 0 4 nieht mehr. Vff. nehmen 
an, daB das ursprungliche Lacton ein Gemisch des y-Lactons III u. des d-Lactons IY ist; 
HI kann sich zu II cyclisieren, nieht aber IY. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
2056—59. 6/ 6 . 1932.) ” L indenbaum .

Kinzó Kafuku und Keigai Sebe, Ube.r Tectochinon, das fluchtige P rinzip des 
Thekaholzes. Aus den fliiehtigen Betandteilen des Thekaholzes hat R o m a n is  (1887) 
eine krystallisierte, chinonartige Substanz von F. 171° u. der angeblichcn Zus. C18H 1i;0 2 
isoliert u. Tectochinon (I) genannt. Man kann das Holzmehl mit verscliiedenen Lo
sungsmm. extrahieren u. den Extrakt m it iiberhitztem W.-Dampf dest., ein wegon 
der Schwerfliichtigkeit von I sehr langwieriges Verf. Vff. liaben daher die trockene 
Dest. angewendet u. ca. 0,5% Ausbeutc an krystallinem I erhalten, dessen F. auf 175 
bis 176° erhoht werden konnte. Die Analysen fuhrten zur Bruttoformel Ci5H10O2 oder 
CI0H 12O2. Durch Oxydation von I m it Cr03 wurde eine Carbonsaure, Tectonsaure 
genannt, u. aus dieser durch Erliitzen m it Natronkalk Anthracllinon erhalten. Wurde 
die Sauro zur Hydrotectonsdure reduziert u. diese m it Natronkalk erhitzt, so rcsultierte 
Anthracen. Red. von I mit Zn u. NH4OH lieferte einen ais Tectonen bezeichneten 
KW-stoff. Die Analysen u. FF. dieser Verbb. u. weiterer D eriw . haben mit ziemlicher 
Sicherheit ergeben, daB I mit (3-Mci hylan thra chi no n, Tectonsaure mit Anlhrachinon-ft- 
carbonsdure, Hydrotectonsaure m it Anthracen-fi-carbonsdure u. Tectonen m it (i-Melhyl- 
anthracen ident. sind. Lctztercs konnte auch aus dem oligen Destillat yon der trockcncn 
Dest. des Holzcs isoliert werden; cs ist wohl infolge der reduzierenden Wrkg. der 
Kohle entstanden.

V e r 8 u o h o. Tectochinon (p-Methylanthrachinon), C]6H J0O2 (I). Trockene Dest. 
des Holzmehis orgab 12% Teer, 35% wss. Destillat u. 33% yerkohlten Ruckstand. 
Teer mit A. u. verd. Laugc geschiittelt, neutrale ath. Lsg. verdampft, Prod. unter 7 mm 
fraktioniert, Fraktion 190— 235° nach Erstarrcn auf Ton abgcprcBt. Aus Eg. (Kohle) 
hellgelbe, seidenglanzende Nadeln, F. 175— 176°, K p .4 215—220°. Mit Zn-Staub u. 
NHjOH tief blutrote Lsg., an der Luft Entfarbung u. Ruckbldg. von I. —  ft-Methyl- 
anthracen, C1SH12. Aus den tiefer sd. Fraktionen. Aus A. oder Eg., F. 199— 200°, 
K p .4 190—200°, im Vakuum in blaulich griinen, fluoresciercnden Nadeln sublimierend, 
in Lsg. ebenfalls fluorescierend. Keine F.-Depression m it Tectonen (ygl. unten). Mit 
Cr03 in Eg. Oxydation zur Tectonsaure. —  Tectonsaure (Anthrachinon-fi-carbonsdure), 
CI5H 80.,. I in sd. Eg. allmalilich mit Cr03 yersetzt u. noch 2 Stdn. gekocht. Aus Eg. 
gelbe Nadeln, F. 284—285°. Mit Zn-Staub u. NH4OH blutrote Lsg. —  Chlorid. Mit 
PC)5 in CS2 bis zur Lsg. gekocht, Fluchtiges abdest., in W. eingetragen, in Chlf. auf- 
genommen. Aus Eg., F. 146— 147°. —  Amid. Aus yorigem in Bzl. m it N H 3-Gas. 
Aus Bzl., F. 278— 279°. Mit Zn-Staub u. NH4OH blutrot. —  Methyle-ster, C16H 10O4. 
Aus der Siiure in CH3OH mit HCl-Gas (W.-Bad). Hellgelbe Nadeln, F. 164— 165°. —  
Athylestcr, Ci7H 120 4. Analog. F. 147°. — Hydrotectonsdure (Anthracen-fi-carbonstiure). 
Tectonsaure mit Zn-Staub u. 12%ig. NH4OH auf W.-Bad 2 Stdn. erwarmt, h. filtriert, 
mit Saure gefallt. Aus Eg. gelblichgriino Krystalle, F. 274— 275°, nach Regenerierung 
aus dem Chlorid F. 278—279°. D eriw . (wie oben dargestellt): Athylester, C17H 140 2, 
F. 135°. Chlorid, Nadeln, F. 172—173°. Amid, C15Hn ON, aus Eg. gelbgriine Blattchen, 
F. 293°, in A. oder Eg. blau fluorescierend. — Anthrahijdrochinondiacelat-fi-carbonsaurc, 
C19H 140 6. Aus Tectonsaure mit Na-Acetat u. Zn-Staub in sd. Acetanhydrid (15 Min.). 
Aus Eg. orangene Nadeln, F. 219— 220°, in A. oder Eg. blaugriłn fluorescierend. In A. 
mit Lauge erst rot, dann schnelle Entfarbung u. Ruckbldg. yon Anthrachinon-/?- 
carbonsaure. —  Tectonen (p-Methylanthracen), CI5H 12. I mit Zn-Staub in wss. NH4OH 
(1 konz.: 1 W.) 2 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, nach Erkalten Nd. filtriert. Aus Eg. 
gelblichgriino Sehuppen, F . 202— 203°, in Lsg. griinyiolett fluorescierend. — 0,10-Di- 
bromderiv., C15H 10Br2. In CS2. Aus Eg. hellgelbe Nadeln, F. 166— 167°, in Lsg. griin 
fluorescierend. —  fl-Methylanthron, C15H 120 . Sd. Gemisch yon I, Sn u. Eg. langsam
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m it konz. HCl Yersetzt, Filtrat in W. gegossen, Prod. aus A. -{- W. umgefallt. F. 80—90°, 
wahrscheinlich Gemisch von 2- u. 3-Methylanthron-(9). Reoxydiert sieh allmahlieh zu I.
—  P-Methylanthrahiydrochinondiacetat, C1DH 160 4. I  in Acetanhydrid mit Zn-Staub u. 
Na-Acetat 1 Stdo. gekocht u. in W. gegossen. Aus A. grunliehgelbe Blattchen, F . 216 
bis 217°, in  Lsg. blaugriin fluorcsciercnd. D ie blutrote Lsg. in alkoli. KOH entfarbt 
sioh langsam unter Riickbldg. von I (jetzt F. 176— 177°). — l-Nitro-2-melhylanthra- 
chinon, Ci5H 90 4N. I langsam in k. Gemisch von konz. H ,S 0 4-H N 03 eingeriihrt, 
dann auf W.-Bad erwarmt. Aus viel Eg. Krystalle, F. 262— 265° (Zers.). (Buli. chem. 
Soc. Japan 7. 114— 27. April 1932. Taihoku [Formosa], Govemm. Res. Inst.) Lb.

Charles D. Hurd und A. R. Goldsby, Furanreaktionen. I. Die Pyrolyse des 
Furans. Von den 2 Mogliehkeiten der Pyrolyse des Furans, der Bldg. von Difuryl u. 
der Zers. in CO u. KW-stoffe fanden Vff. die letzte bestatigt. Furan wurde in einer 
elektr. beheizten (Juarzrohre erhitzt u. die entweichenden Diimpfe in zwei auf — 15° 
abgekiihlten Flaschen, schlieBlich in einer Róhre Yon — 80° kondensiert. Bei An- 
wendung eines Nickelkatalysators u. einer Kontaktzeit von 13— 20 Sekunden begann 
die Zers. bei 360°. Ohne Katalysator waren bei 670— 680° u. einer Kontaktzeit von 
59 Sekunden 41%, von 15,6 Sekunden 12% u. bei 740° u. 19,4 Sekunden 74%, bei 
740° u. 2,59 Sekunden nur 17% zers. D ie Zus. des bei einer Zers.-Temp. Yon 670° 
erhaltenen Gases war % CO, 1/s gesatt. KW-stoffe u. H2, l /8 ungesatt. KW-stoffe. 
Das bei 740“ erhaltcno Gasgemiseh enthielt weniger CO u. mehr gesatt. KW-stoffe 
u. H 2. Das bei 740° u. einer Kontaktzeit von 2,59 Sekunden erhaltene Gas enthielt 
11% ungesatt. KW-stoffe, die aus 3,1%  Acetylen, 5,5% Athylen u. 2,4% Propylen 
u. aus nicht gemessenen Anteilen Allen, Cyclopropen u. Butadien bestanden. Langero 
Kontaktzeit Yerminderte allein den Geh. an Acetylenen, die groBtenteils aus Methyl- 
acetylen bestanden, was durch Verfliissigung bei — 80° u. Darst. von (CH3C =C )2Hg 
( J o h n s o n  u. Mc E w e n ,  C. 1926. I. 3046) bcwiesen wurde. Ein kleincr Antcil blieb 
gasfórmig u. gab das charakterist. rote Cu,C2. Da bekannt ist, daB Methylacetylen 
bei der Pyrolyse Allen, daB das brenzschleimsaure Barium Cyclopropen u. Furfurol 
Butadien liefem , ist anzunehmen, daB diese KW-stoffe auch hier vorhanden sind. 
Bzl., ais m-Dinitrobenzol nachgewisesen, wurde bei der Pyrolyse, die bei 670° aus- 
gefiihrt wurde, in geringer Menge gefunden. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2530—31. 
Juni 1932. Evanston [111.], Univ.) H i l l e m a n n .

Charles D. Hurd, A. R. Goldsby und E. N. Osborne, Furanreaktionen. II. Furan 
aus Furfurol. (I. vgl. Yorst. Ref.) Auf der Suche nach einer einfachen Methode der 
Darst. von Furan aus Furfurol fanden Vff., daB die Einw. yon h. Alkali auf Furfurol 
m it besserer Ausbeute Yerlauft ais die Pyrolyse desselben. Erhitztes Alkali ist sowohl 
Oxydations- wio Decarboxylierungsmittel. Beido Eigg. wurden hier wirksam. Die 
Troekendest. des brenzschleimsauren Natriums m it Natronkalk ergibt mit ausgezeich- 
neter Ausbeute Furan. Bei Einw. von Furfuroldampfen auf Natronkalk, der in einer 
Eisenrohre erhitzt wurde, erhielten Yff. 86%, bei Eintropfen von Furfurol in geschm. 
Alkali nur 60% Furan. Hierbei treten auch CO, Acetylene u. H 2 auf, die auch bei 
Einw. von Furan auf schm. Alkali auftreten u. daher ais Sekundarprodd. aufzufassen 
sind. Dio Pyrolyse des Furfurols sollte analog des therm. Zerfalls von Benzaldehyd 
in CO u. Bzl. Furan ergeben. Beim 3-stdg. Erhitzen yon Furfurol im Bombenrohr 
auf 200— 275° fand kein Zerfall statt, wohl aber beim Erhitzen von Furfuroldampfen 
im Quarzrohr, am besten bei 725° u. einer Kontaktzeit von 5 Sekunden.

V o r s u c h c .  Furfurol u. li. A lkali: Beim Eintragen von Furfurol in eine 300° 
h. Schmelze Yon NaOH +  KOH wurden 54— 64% Furfurol zers. Es w urden  in einem 
Falle gebildet 56% Furan u. ein Gas, welches aus 71% H 2, 22,2% CO, 4,2% Methyl
acetylen bzw. Acetylen u. 2% C 0 2 bestand, ferner blieb ein Carbonatruckstand, der 
beim Ansauern 1598 ccm C 02 lieferte. —  Furfuroldampf u. Natronkalk: Beim tlber- 
dest. von Furfurol iiber Natronkalk, der in einer Eisenrohre auf 350— 360° erhitzt 
war, entstand 86% Furan. —  Pyrolyse des Furfurols: Das erhaltene Gas bestand aus 
80% CO, 3%  C 02, 6,5% ungesatt. KW-stoffen, 10% H 2 +  gesatt. KW-stoffen. Die 
ungesatt. KW-stoffe bestanden zu ’75 aus Athylen, zu %  aus Methylacetylen +  
Acetylen; % wurden in 82,5%ig- H .S 0 4 absorbiert u. waren Propylen, Butadien u. 
Cyclopropen. Methylacetylen wurde wiederum ais Hg-Salz nachgewiesen (vgl. vorst. 
R ef.). D ie ungesatt. Bestandteile des Gases wurden bromiert. Aus den fur die Mol.- 
Refr. der Dibromide gefundenen Werten schlieBen VII. auf ein Gemisch gleicher Teile 
Athylen- u . Propylenbromid. Yon den Tetrabromiden wurde B u tad ie n te tra b ro m id  
isoliert u. identifiziert. An fl. Prodd. wurde maximal 13— 16% Furan, femer Bzl. u.
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Toluol erhalten, dio ais m-Dinitrobcnzol bzw. 2,4-Dinitrotoluol nachgewiesen wurden. 
Im Ruckstand des abdesfc. unveranderten Furfurols wurden nachgewiesen Phenol ais 
Tribromphenol, 2,5-Dimethylphenol m it Hilfe von a-Naphthylisocyanat u. andoro 
nicht definiertc Phenole. —  Dio Einw. von Wassersloff auf Furfurol bei hóherer Temp. 
zeigte nur ein geringes Wachsen des Geh. an ungesatt. KW-stoffen. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 2532—36. Juni 1932. Evanston [111.], Univ.) H il l e m a n n .

Charles D.Hurd und A. R. Goldsby, Furanreaktionen. III. Absorplion voji 
Furandampfen. (II. vgl. vorst. Ref.) Vff. stellten fest, daB rauchendo H 2S 0 4 (8% S 0 3) 
sofort u. quantitativ unter Dunkelfiirbung Fu ran absorbiert. 40%ig. KOH, alkal. 
Kaliumąuecksilberjodid u. 52%ig. H 2S 0 4 absorbieren nur etwa 35— 40% des Furans, 
H;SO, von 62,5% absorbiert nach 7maligom Durchschutteln 57%, solche von 67,5%  
etwa 90% u. 72,5%ig. H„SO., etwa 95% Furan. 82,5%ig. H 2S 0 4, das Absorptions- 
mittel fiir Propylen, a- u. /?-Butylen u. Butadien usw. absorbiert bei 3maligem Durch- 
schiitteln quantitativ, ebenso Quecksilbcracetat, welches dabci Telraacetoxyniermri- 
furan  C40(H g0A c);, bildet. Dieses Reagens absorbiert aber auch CO: u. die ungesatt. 
KW-stoffe. Furan kann also im Gemisch m it Athylen mit Hilfe von 82,5%ig. 1L S0, 
quantitativ bestimmt werden. N icht anwendbar is t dagegen dio Absorptionsmethodo 
bei gleichzeitiger Ggw. von ungesatt. KW-stoffen. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2558. 
Juni 1932. Evanston [111.], Univ.) HILLEMANN.

R. LukeS, Einwirkung des G-rignardreagens auf die Pyrrolone. Allgemeine Syn- 
Ihese der 1,2,5-lrisubstituierten Pyrrole. Vf. hat friiher (C. 1929. II. 745) bcobachtct, 
daB bei der Einw. von RMgX auf N-Methylsuccinimid neben den l-M ełhyl-5-alkyl- 
pyrrolonen-(2) (I) auch l-M eihyl-2,5-dialkylpyrrole (II) entstehen, aber in so geringer 
Menge, daB sie nur durch Farbrkk. nachweisbar waren. Um dio Verbb. H in groBercr 
Menge zu erhalten, hat Vf. RMgX auf die Verbb. I wirken lassen, wobei auch dio 
Móglichkeit zur DaTst. von Yerbb. m it ungleichen R  gegeben war. Aber dieso 2. Phaso 
der Synthese verlauft bei weitem nicht so glatt wie die Darst. von I. Das ais primares 
Rk.-Prod. anzunehmende IH kann sowohl in dem ath. Medium ais auch bei der Zers. 
mit W. yerschiedene Umwandlungen erleiden. Im ersteren Fali entsteht entweder 
unter Abspaltung von XMg-OH, welches sich mit weiterem R'MgX unter Bldg. von 
R'H umsetzt, eine Verb. II, oder III reagiert mit weiterem R'MgX unter Bldg. eines 
l-Melhyl-2,5,5-trialkrjl-A2-pyrrolins (IY) (vgl. dazu C. 1931. I. 2476). Im 2. Fali 
(Zers. mit W.) bildet sich entweder infolge II20-Abspaltung oino Verb. II, odor es 
orfolgt hydrolyt. Spaltung zu CH3-NH 2 u. einom y-Diketon, R ■ CO ■ CH, • CH, ■ CO • R'. 
DaB H toilweise schon vor der Zers. mit W. entsteht, folgt aus der Entw. von C,Hr, 
bei der Einw. von C3H5MgBr auf I (R  =  C2H 5). Weitercs II entsteht wahrend der 
Zers. mit W .; denn wenn sich alles n  schon in dem ath. Gemisch bilden wiirde, konnto 
niemals ein y-Diketon auftreten, weil einmal gebildetes II unter den Vers.-Bedingungen 
koino Spaltung erleidet. — Boi allen bisherigon Verss. wurde II, in wenigen Fallen 
auch IV u. das Diketon isoliert. Die Menge des letzteren variiert mit der Natur des R' 
u. mit dor Arbeitsweise. Bei der Zers. mit verd. H 2S 0 4 oder HC1 bildet sich meist 
Diketon, nicht dagegen bei der Zers. m it W., NH 4C1-Lsg. oder CH3-NH 3C1-Lsg. Die 
Trennung der Diketone von den Pyrrolen durch Dest. ist kaum móglich, so daB man 
sich meist auf ihren Nachweis durch Semicarbazid beschranken muB.
I CH--------- CH, II CH--------- CH III CH----------CH2  ̂ IY C II--------- CHa
R-C-N(CH3)-ĆO R-C-N(CHS).C -R  R - <b • N(CH3)-Ó < £ ? r^X R-C-N(CH 3) . Ć < | '

V e r s u e h e .  l,5-Dimelhylpyrrolon-(2) (nach I) u. CH3MgBr (stark 1 Mol.): 
Ath. Lsg. von I in die CH3MgBr-Lsg. getropft, nach oinigen Stdn. m it Eis u. H .SO , 
zers., A.-Ruckstand 2-mal im Yakuum dest., mit alkoh. CH3 • N H 2-Lsg. 3 Stdn. auf 160° 
erhitzt, mit W. vord. u. ausgeathert. Erhalten 1,2,5-Trimethylpyrrol, C7Hn N  (nach II), 
Kp.„ 55— 56°. —  l-Methyl-5-dthylpyrrolon-(2) u. CH3MgBr (3 Moll.)': Rk.-Gemisch 
nach mohreren Tagen mit W. zers., m it Dampfdest., bis Destillat keine Fichtenspanrk. 
mehr gab, A.-Ruckstand wie vorst. behandelt. Erhalten l,2-Dimethyl-5-athylpyrrol, 
CSH 13N, K p . , 61 186— 187° (korr.). Ausbeute 38%. — Dassolbe I u. C2H6MgBr (2 Moll.): 
Nach 48 Stdn. mit Eis u. H 2S 0 4 zers. u. ausgeathert (A). Wss. Sehicht m it Dampf 
dest., bis Destillat mit Semicarbazidacetat keinen Nd. mehr gab, D estillat m it K 2C03 
gesatt.; schnell krystallisierendes 01 (B). Kolbeninhalt mit Baryt alkalisiert, *mit 
Dampf dest. (zuerst reichlich CH3-N H 2), Destillat mit HC1 angesauert u. verdampft (C). 
A (Gemisch von n  u. Diketon) einige Stdn. mit alkoh. CH3• NH 2 auf 160— 170° erhitzt
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usw.; erhalten l-Methyl-2,5-didthylpyrrol, C0H I5N, K p ,13 89,0— 89,2° (korr.), Kp .;30 201 
bis 202°. B war a,f}-Dipropionylaihan, nach Abpressen aus PAe., F. 35°; Semicarbazon, 
aus vcrd. Eg., F. 213° (nicht rein). C m it konz. Lauge zers. u. ausgeathert, Extrakt 
neutral gewaschen u. dest.; erhalten l-Mełhyl-2,5,5-triathyl-A*-pyrrolin, CUH21N  
(nach IV), K p .10 116°. —  Dasselbe I u. C0H 5 -CH2-MgCl (3 Moll.): Nach 1 Tag mit 
Eis u. H ć l zers., A.-Riickstand im Vakuum fraktionicrt. Hauptfraktion war nach der 
Analyse ein Gemisch yon 29% II u. 71% Diketon. Daraus durch Erhitzen mit CIT3-NII3 
wie oben reines l-Melhyl-2-atliyl-5-be,nzylj)yrrol, C14H 17N, K p .l0 162°. Das Vcrf. ist 
hier wegen der schweren Trennung vom gebildeten Dibenzyl wenig geeignet. —  1-Melhyl- 
5-benzylpyrrolon-(2) (in Bzl. gel.) u. CH3MgBr (3 Moll.): Nach einigen Tagen mit W. 
zeis. u. mit Dampf dest. D cstillat lieferte sofort reines l,2-Dimelhyl-5-benzylpyrrol, 
Ci3H 15N, bei mehrtagigem Stehen krystallisierend, aus PAe. derbe Krystalle, F. 50—51°; 
Ausbeute jedoch nur 19%. Wss. Mutterlauge mit HCI angesiiuert, Ol m it A. entfernt, 
alkalisiert u. ausgeathert. Ath. Lsg. lieferte durch Schiitteln mit 5%ig. HCIO., Kry
stalle yon l,5,5-Trime(hyl-2-benzyl-A2-pyrrolinperchloral, CuH^N.HClO.,, aus A., 
F. 188°. —  Dasselbe I u. C2H5MgBr (3 Moll.): 1. Nach einigen Tagen mit Eis u. HCI 
zers. Das Prod. zeigte zwar einen konstanten Kp .13 182°, war aber trotzdem ein 
Gemisch yon Diketon, C13H lr)0 2, mit 10— 15% II. —  2. Mit Eis, CH3-NHjC1 u. etwas 
CH3-N H 2 zers., m it Dainpf dest. Dcstillat lieferte nach Entfernung des CH3-NH2 
obiges l-Methyl-2-athyl-5-benzylpyrrol, C14H 17N, K p .10 161— 162° (korr.). Ausbeute 
ca. 50%- — Dasselbe I  (in Bzl. gel.) u. C0H6-CH2-MgCl (2 Moll.): Nach 24 Stdn. mit 
W. u. Eg. zers., Bzl.-A.-Schicht mit festem K 2C03 neutralisiert, Dibenzyl durch Dampf- 
dest. entfernt. Riickstand lieferte l-3Iełhyl-2.5-dibenzylpyrrol, C19H ł9N, aus A. Kry
stalle, F. 92—93°. (Colleet. Tray. chim. Tchecoslovaquie 4. 181— 92. April 1932. 
Prag, Techn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

B. Oddo und Q. Mingoia, Synthesen mittels Pyrrybnagnesiumverbindungen. 
XV. Mitt. Ilerstellung des icaliren Thioindoxyls. (XIV. vgl. C. 1930. I. 3051.) Vff. 
weisen darauf hin, da!3 die Namen ,,Thioindoxyl“ fiir I und „ Thioindigo“ fiir II un- 
zutreffend sind, da dem wahren Thioindoxyl die Formel HI u. dem wahren Thioindigo 
die Formel IV zukommen muflte. Ziel der yorliegenden Arbeit ist, das wahre Thio- 
indoxyl (ni) herzustellen durch Einw. von Schwefel auf Indolylmagnesiumbromid u.
— um die Kondensation des Prod. zum Thioather zu yermeiden — darauffolgenden 
Zusatz von Benzoylchlorid u. Verseifung des Benzoesaureesters zum freien Thioind- 
oxyl (HI). AuBcr dcm crwiinschten Prod. wird der in a-Stellung substituierte Thio- 
ester V u. daraus durch Vcrseifung a.-Tliioindol erhalten. —  Bei Zusatz von Acctyl- 
chlorid entstehen ebenfalls beide Ester neben geringen Mengen der Verb. VI. Der 
Vers., vom Thioindoxyl zum wahren Thioindigo (IV) zu gelangen, blieb erfolglos, da
III im Gegensatz zu Indoxyl sehr widerstandsfahig gegen die yerschiedensten Oxy- 
dationsmittel ist. Nur in Pyridin «urde m it KM n04 das entsprechende Sulfoxyd 
(VH) erhalten. Auch durch die Loslichkeit in Alkali unterscheidet sich HI yom Ind- 
oxyl, woraus Vff. schlieBen, daB dem freien Thioindoxyl auBer der n. Formel IH (in 
Athern, Estern etc.) auch die Pseudoform (VIII) zukommt. Der Beweis wird gefiihrt 
durch Umsetzung des freien Thioindoxyls m it p-Nitrobenzaldehyd zum Thioindogenid 
IX. Vom a-Thioindol wird die analoge Verb. erhalten. — Die Verss., durch Einw. von 
Schwefel auf Pyrrylmagnesiumbromid 2-Mercaptopyrrol zu erhalten, blieben erfolglos.

C .(OH CO CO C-SH CS CS
C e H ^ ^ CH C„H : C ( ) C SH( c sh 4< ( V c h CGH4/ \ C : C / ^ > C t

I s II s s III NH IV NH NH
CH CH N • CO - CH3

V C J I .0 C S .C O . C JI5 v i  c 6h 4̂ c h i i c 0 c 6h 4

NH N s c
C:SO C::S CS

VII CaH . / \ c i I s VIII C0H4/ \ C H ,  IX C ^ H ,/^ ^  : CH-C8H( - N 0 2

NH N H  N H
V e r s u e h e .  S-Benzoylthioindoxyl, CjjHuONS, durch Erhitzen von Indolyl- 

magnesiumbromid mit Schwefelblume in ath. Lsg. auf dem W.-Bade. Zu der schncll 
abgekuhlten, schmutziggelben festen M. wird Benzoylchlorid gefiigt. Mkr. dunkel-
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roto Zylinder, F . 157°. Liefert eine N-Ag-Yerb. Bei der Alkalisclimelze werden Benzoe- 
saure, Anłhranilsaure u. freies Thioindozyl erhalten. — 2-Benzoylmercaptoindol, 
Cj5Hu ONS (V), entsteht ais zweites Prod. bei dem yorher besohriebenen Vers. Schwaoh 
gelbliehe Blatter, F. 128°. Liefert eino braune N-Ag-Verb. Bei der Alkalisehmelzo 
werden Benzoesdure u. Anłhranilsaure erhalten. — S-Acelylthioindoxyl, analog der 
Benzoylverb. aus Indolylmagnesiumbromid, Schwefel u. Acetylchlorid. Wurde ais 
rotbraune, peehartige M. erhalten, die zunaehst nicht krystallisierte u. deshalb mit 
Acetanhydrid in Ggw. von geschmolzenem Na-Acetat in die Diacetykerb. ubergefuhrt 
wurde. S,N-Diacełylthioindoxyl, C12Hu 0 2NS, rotbraun, P. 129— 130°. Liefertc beim 
Verseifen mit verd. H 2S 0 4 die S-Monoace.lylve.rb., C,0TTsONS, dunkelzicgelrotes, mkr. 
Pulyer, P . 208—210°, das eine N-Ag- Verb. ergibt. —  2-Acelylmcrcaptoindol, C10H„ONS, 
entsteht ebenfalls bei dem yorigen Vers. Gelbliehe, prismat. Krystalle, P . 184°. ;— 
[Indolyl-W Y^N-acelylindolyl-W ysulfid, C18H 14ON2S (VI), entsteht in geringer Menge 
bei der Einw. von Acetylchlorid auf Thiomdoxyl. Gelbes Pulver, F. 95—96°. Liefert 
keine N-Ag-Verb. —  Thioindoxyl, C8H 7N S (VIII), dureh Verseifen von Benzoyl- oder 
Acetylthioindoxyl in verd. alkoh. Lsg. m it 2-n. KOH. Roter Nd., F. 235°. DaB der 
Verb. Formel VIII zukommt, zeigt sich dureh folgendes: in Alkali, auch in konz. Alkali 
unl., in w. Alkali wl. zu einer blaBgelben FI., wird in alkal. Lsg. nicht vom Sauerstoff 
der Luft oxydicrt. Ist auch in saurer Lsg. widerstandsfahig gegen Oxydationsmittel. 
Kur in Pyridin ( +  KOH) wird m it KM n04 dureh Erhitzen auf dem W.-Bade 2,3-Di- 
hydroindolyl-(3)-sulfoxyd, C8H7ONS (VII), erhalten. F. 248— 250°. — Dureh Kon- 
densation von Thioindoxyl mit p-NUrobenzaldeliyd entsteht 2-[p-Nitrobenzyliden]- 
3-thio-2,3-dihydroindol, C15H 10O2N 2S (EX), gelbe Krystalle, F. 170°. Mit Acenaphlhen- 
chinon u. Isatin  reagiert Thioindoxyl nicht. — 2-Mercaploindol, CgH 7NS, dureh Vcr- 
seifen der Benzoylverb. (V) oder der Acetylverb. Schwach gelblich, F. 14S— 150°. 
Dureh Kondensation mit p-Nitrobenzaldehyd entsteht 3-[p-Nitróbenzyliden]-2-thio-
2,3-dihydroindol, C15H 10O2N 2S, gelb, F. 183°. 2-Mercaptoindol reagiert nicht mit 
Isatin. (Gazz. chim. Ital. 62. 299—317. April 1932. Pavia, Uniy.) F i e d l e r .

Michele Giua und Giovanni Racciu, U ber die Einwirkung ton aromatischen 
Nitroderivalen auf Pyrryl- und Indolylmagnesiumverbindungen. Aromat. Nitroderiyy. 
wirken auf Pyrrylmagnesiumyerbb. oxydierend unter Bldg. schwarzcr Farbstoffe 
(Pyrrolschwarz). Indolylmagnesiumyerbb. sind widerstandsfahiger gegen Nitroverbb. 
So erhalten Vff. schwarze Farbstoffe bei der Einw. von Pikrylchlorid, von a -Trinitro- 
toluol u. von Nitrobenzol auf Pyrrylmagnesiumjodid. Bei der Einw. von Indolylmagnesium 
jodid  auf Pikrylchlorid entsteht auBer einer roten amorphen Substanz, die keinen F. 
zeigt, eine Addiłionsrerb. aus Indol und Pikrylchlorid, C8H 7N-C 6H 2(N 0 2)3C1, rótlicho 
krystalline Substanz, F. 126—127°. — Aus Indolylimgncsiumjodid u. 1 -Chlor-2,4,5-tri- 
nitrobenzol wird eine rotbraune amorphe Substanz ohne bestimmten F ., analog der 
aus Pikrylchlorid, u. eine Addilionsverb. aus Indol und l-Chlor 2,4,5-trinilrobenzol 
erhalten, die in granatroten Blattern vom F. 113° krystallisiert. (Atti R. Accad. 
Scienze Torino 67. 121—24. 1932. Turin, Ingenieurschule.) FIEDLER.

Michele Giua und Giulio Reggiani, U ber die Einmrkung von lo-Aminoacelo- 
phenon und von Piperidin auf einige aromalische Nitroderhale. (Vgl. Gazz. chim. Ital. 51 
[1921]. I. 318.) Vff. lasscn das Hydrochlorid des w-Aminoacetophenons in alkoh. Lsg. 
u. in Ggw. von Na-Acetat auf 2,4,5-Trinitrololuol, l-Chlor-2,4-dinitrobenzol u. P ikryl
chlorid einwirken u. erreichen im ersten Fali Substitution der Nitrogruppe in 5-Stellung, 
in den beiden anderen Fallen Ersatz der Chloratome dureh den Phenacylaminrest. 
Ebenso werden bewegliche Nitrogruppen dureh den Piperidinrest ersetzt. —  N-Phen- 
acyl-3-melhyl-4,G-dinitroanilin, Ci5HI30 5N 3, hellgelb, F . 194°. —  N-Phenacyl-2,4-di- 
nitroanilin, C14H u 0 6N3, goldgelbe Nadeln, F. 178°. Wurde yon M o h la u  (ygl. Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 15 [1882]. 2475) dureh direkte Nitrierung yon Phenacylanilin mit 
dem F, 171—172° erhalten. — N-Phenacyl-2,4,6-lrinilroanilin, C14H 10O,N4, griinlich- 
gelbe Nadeln, F . 170°. — N-[3-Melhijl-4,6-dinitrophenyl]-piperidin, CI2H 150 4N3, aus
2,4,5-Trinitrotoluol in alkoh. Lsg. m it Piperidin. Gelbe Prismcn, F . 111°. GoRNALL 
u. ROBINSON (vgl. C. 1926. II. 2713) hatten aus demselben Trinitrotoluol m it Piperidin 
in Abwesenheit von A. eine Verb. yom F . 101° erhalten. — N-[3-Melhyl-2,6-dinitro- 
phenyl]-piperidin, C12H 150 4N 3, aus 2,3,4-Trinitrotoluol in A. mit Piperidin. Gelbe 
Blatter, F. 99,5°. Bei der Einw. von Coniin auf alkoh. Lsgg. von fi- u. y-Trinitrotoluol 
entstand eine intensiy blaue Lsg., doch konnten keine krystallinen Prodd. erhalten 
werden. (Atti R. Accad. Scienze Torino 67. 51— 56. 1932. Turin, R . Scuola 
d’Ingegneria.) F ie d l e r .
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Bogusław Bobranski, tjber den Oxy-6-cliinolinaldehyd-5 und einige daraus dar- 
gestellłe 5,6-substituicrte Chinolinabkommlinge. Vf. synthetisierto den Oxy-6-ćhinolin- 
aldehyd-5 durch Anwendung einer modifizierten REIMER-TlEMANNschen Synthese 
auf den allgemein leicht substituierbaren Oxy-6-chinolinaldehyd, indem er diesen mit 
einem UberschuB yon Chlf. u. alkoh. NaOH auf 70—80° erhitzte. Der gebildete Aldehyd 
fallt ais in Chlf.-A. unl. Na-Salz aus u. entgeht somit weiteren Kondensationsrkk., 
welehe in wss. Lsg. sfcattfinden. Der Aldehyd hat eine sehr reaktionsfahigc Carbonyl- 
gruppe, reagiert in wss. Lsg. mit Hydrazin, Phenylhydrazin, Anilin u. Hydroxylamin, 
reduziert ammoniakal. Silberlsg., nicht aber FEH U N G sche Lsg. Dio Aldehydgruppo 
ist in o-Stellung eingetreten, denn der Aldehyd geht bei der PERKIN schen Konden- 
sation m it Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat direkt in ein entsprechondes Cumarin 
iiber (vgl. nachst. Ref.). Von den beiden moglichen Stellungen (5 u. 7) des Eintritts 
dor Aldehydgruppo konnto Vf. die Stollung 5 auf folgendem Wege beweisen: Das 
Oxim des Aldehyds wurde durch Abspaltung yon W. in das Nitril iibergefiihrt, welches 
gegen hydrolyt. Mittel sehr bestandig ist, ein ganz allgemeines Verh. yon aromat. 
Nitrilen, dereń beido o-Stellungen substituiert sind. Diese Eig. spricht fiir die Stellung 5 
der Aldehydgruppo. Das Nitril wurde durch konz. H 2S 0 4 zum Amid yerseift, welches 
durch IINO2 nach B0UVEAULT (Buli. Soc. chim. France [3] 9 [1893]. 370) in die 
Carbonsiiure vcrwandelt wird. Diese dcm Aldehyd entsprechendo Saure war ident. 
mit einer von S ch m itt u .  A lt s c h u l  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 20 [1887]. 2696) durch 
Einw. von COa unter Druck auf das K-Salz des Oxy-6-chinolins dargestellten Saure. 
Sie yerliert bei etwa 170° C 02 u. geht beim Erwiirmen mit H N 0 3 oder m it H N 0 3 in 
das von CLAUS u .  K au fm an n  (Journ. prakt. Chem. [2] 55 [1897]. 519) aufgeklarto 
Nitro-5-oxy-6-chinolin iiber, welches auch direkt bei Nitrierung yon Oxy-6-chinolin 
(MATHEUS, Bor. Dtseh. chem. Ges. 21 [1888]. 1887) entsteht. Es ist nicht wahr
scheinlich, daB bei Nitrierung in 5-Stellung unter gelinden Bedingungen eine etwa in 
7-Stellung haftende Carboxylgruppe abgespalten wird. Vf. nimmt daher an, dafi die 
Carboxylgruppe sieh in 5-Stellung befindet u. boi der Nitrierung durch dio Nitro- 
gruppo ersetzt wird, zumal dio Stellung 5 des Oxy-6-chinolins bei sehr yielen Sub- 
stitutionsrkk. stets beyorzugt ist. Auf Grund dieser Uberlegungen kommt dem dar
gestellten Aldehyd die Struktur eines Oxy-6-chinolinaklehyds-5 zu.

V o r s u c h e .  Oxy-6-chiiwlinaldehyd-5, CJ0H,O 2N, durch Erwarmen von Oxy-6- 
chinolin (S k r a u p , Monatsh. Chem. 3 [1883]. 545) m it Chlf. u. alkoh. NaOH auf 70— 80°. 
Aus Methanol oder durch Sublimation Krystalle vom F. 138,5°, 11. in A., A., Chlf., 
Aceton, Bzl. u. Bzn., etwas schwerer 1. in Methanol, sl. in W. — Ammonsalz, C10H 10O,N2, 
durch Einw. yon trockenem NH 3 auf eine Lsg. des Aldehyds in A., sehr zersetzlich. —  
Phenylhydrazon, C10H 13ON3, gelbe Nadeln, F. 232—234°, unter Zers., sl. in Bzl. u. A., 
unl. in W. — Phenylhydrazinchlorhydrat, C10H 13ON3-HCl-H,O, orangegelbe Nadeln, 
F. 221— 226° unter Żers., sl. in verd. HCl. —  Oxy-6-chinólinaldehyd-5-aldazin, C20H 14 • 
0 2N4, in fast allen Lósungsmm. unl., aus sehr yiel li. Essigsaure gelbe, glanzcnde 
Nadeln, F. 351°. —  Oxy-6-chinolinaldehyd-S-anil, C10H 12ON>, aus mineralsauren Lsgg. 
yon Aldehyd u. Anilin mit Na-Acetat, gelbe flacho Nadeln aus Lg., diinne lango Nadeln 
aus verd. Essigsaure, F. 102°, sil. in A., Bzl. u. Aceton. — Oxy-6-chiiwlinaldehyd-5-oxim, 
C10H-O2N 2, durch Lósen des Aldehyds u. Hydroxylaminchlorhydrats in w. KOH u. 
Fallen m it yerd. Essigsaure. Aus viel Essigsaure kleine weiCe Nadeln yom F. 235°, 
swl. in Essigsaure u. in den gewohnlichen Lósungsmm. —  Cyan-5-oxy-6-chiiwlin, 
C10H 0N sO, aus dem Oxim beim langsamen Erhitzen oder durch Erhitzen m it Essig
saureanhydrid, Reinigung iiber das in Natronlauge unl. Na-Salz. Aus verd. Essigsaure 
lange, yerfilzto Nadeln yom F. 293° (zugeschmolzene Capillare), unl. in k. W., in Bzl., 
Chlf., A., sl. in A., ssl. in Aceton, 11. in yerd. Essigsaure. —- Natriumsalz, CJ0H 5ON2Na- 
4H aO, aus alkal. Lsgg. des Aldehyds mit starkor NaOH, flacho breite Nadeln, dio 
bei 300° noch nicht geschmolzen sind, 11. in W. u. A. — Oxy-6-chinolincarbonsaure-5- 
amid, C10H 8OsN 2, durch Erwarmen von Cy an- 5 - oxy  - 6 - ch ino li n mit konz. H 2SO., auf 
dcm W.-Bade. Reinigung durch Kochen m it W. u. Tierkohle. Nadeln yom F. 227,5°,
11. in A., ziemlich 11. in W. u. Aceton, ssl. in Bzl., unl. in A. — Oxy-6-chinolincarbon- 
saure-5, C10H ;0 3N, aus dem Amid mit H .S 0 4 (d =  1,84) u. NaNOo unter schwachem 
Erwarmen, Eintragen in NaOH unter Kiihlung u. Ansaucrn mit yerd. Essigsaure, 
Temp. unter 80°. Reinigung iiber das aus w. (nicht iiber 80°), 30°/oig. HCl umzukry- 
stallisierende Chlorhydrat. Dio Saure ist in W. u. den organ. Lósungsmm. unl., 1. in w. 
konz. Sauren. Das Chlorhydrat geht in Beriihrung mit W. in die freie Saure iiber, 
wclcho trocken ein feinkrystallin. Pulver darstellt. Beim langsamen Erhitzen Abgabe
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von CÓa bei etwa 170°, dann Schmelzen bei 193° (reines Oxy-G-chinolin). —  Nitro-5- 
oxy-6-chinolin, C9H 0O3Ń 2, aus Oxy-6-cbinolincarbonsaure-5, N aN 03 +  konz. JL S04 u. 
Erwarmen bis boebstens 80°. Reinigung iiber das aus k. W. mit Tierkohle umzukry- 
stallisierende, in starker NaOH unl. Na-Salz. Ansauern mit Essigsaurę u. Krystalli- 
sation aus b. W. mit Tierkohle, gelbe Nadeln vom E. 136°, 11. in Bzl., A., A., Chlf. u. W. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 134. 141—52. Juni 1932. Lwów, Techn. Hochsch.) H i l l e .

Bogusław Bobranski, Oxo-2-[oxa-l-aza-8-phenanlhrendihydrid-l,2]. Vf. konden- 
sierte das O xy-6-chinolin analog der PECHMANNschen Cumarinsyntheso (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 17 [1884]. 929) mit Apfelsaure u. konz. H 2S 0 4 u. erhielt eine Verb., die 
mit einem naeh D e y  u. GOSWAMI (Journ. chem. Soc., London 115 [1919]. 531— 41)

durcli Erhitzen von Nitro-G-cumarin m it 
Glycerin u. konz. H 2S 0 4 dargestellten Kor- 
per identifiziert wurde. Ebenfalls hatten 
K o n d o  u . U l  (C. 1927. I .  1837) jeno Verb. 
durch Einw. von Glyeerin, Nitrobenzol u. 
konz. H 2S 0 4 auf Amino-6-chinolin erhalten 
u. ihr ohne sicheren Beweis von beiden 
moglichen Eormeln (I u. n )  die Konst. ent- 

spreehend Eormel I zugeschrieben, die nunmehr vom Vf. durch eindeutige Synthese 
aus dem Oxy-6-chinolinaldehyd-5 mit Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat (vgl. Yorst. 
Ref.) bewiesen wurde.

V e r  s u  c h e .  Oxo-2-[oxa-l-aza-8-phenanthrendihydrid-l,2] (I), C12H 70 2N, aus 
Oxy-6-chinolin, Apfelsaure +  konz. H 2S 0 4, Erwarmen naeh der ersten stiirm. Rk. 
l l/2 Stde. auf dem W.-Bade. Ferner durch Erhitzen von Oxy-6-chinolinaldehyd-5 mit 
Essigsaureanhydrid +  Na-Acctat am RiickfluB wahrend 1 Stde. Aus A. oder durch 
Substitution Krystalle vom F. 232°. —  Pikrat, Ci8H 10O9N4, aus A. gelbe Prismen, 
vom F. 218°. — Oxo-2-\oxa-l-aza-S-hezahydro-l,2,5,6,7,8-phenanthrcn], C12H n 0 2N, 
aus I mit Zinn +  HC1, F. 148°. —  Jodmethylat von I, durch Erhitzen mit CH3J im Rohr 
auf 120°, aus W. derbe, orangerote Krystalle, F. 246—252,5°. (Journ. prakt. Chem. 
[2] 134. 153—57. Juni 1932. Lwów, Techn. Hochsch.) HlLLEMANN.

H. Kondo, K. Tomimura und S. Ishiwatari, Untersuchung -iiber Lycorisalkaloide. 
V. u. VI. (III. u. IV. ygl. C. 1929. H . 1013.) Vff. haben aus Lycoris radiata Herb. 
4 weitere Alkaloide isoliert. —  1 . Lycorenin. Zus. C18H 210 4N, aus Aceton rhomb. 
Prismen, F. 202°, [oc]d24 =  +179,56° in A. Hydrochlorid krystallisiert schwer. Chloro- 
platinat, (C18H 22O4N)2PtCI0, Zers. 210°. Chloroaurat, Zeis. 116°. Pikrat, Zers. 162°. 
Der N  ist sekundar. Mit CH3J  entsteht Methyllycoreninjodmethylal, C20H 26O4NJ, 
Zers. 244°. Ferner sind 2 OCH3, aber kein NCH3 vorhanden. GAEBELsehe Rk. negatiy. 
Mit Acetanhydrid entsteht ein Diacetylderiv., C22H 250 6N, F. 183— 184°. Da Lycorenin 
in Alkali unl. ist, sind die OH alkoh. Die Formel kann also aufgel. werden in Ci6H j2 
(>  N H )(0H )?(0CH3)2. —  2. Pseudolycorin. Phenolbase der Zus. C16H 170 4N +  4H 20 , 
also isomer mit Lycorin, aus A. oder Aceton seidige Schuppen, F. 245°, [a]o21 =  —41,53° 
in A., 1. in Alkalien. Mit FeCl3 rotbraun. Hydrochlorid, Nadeln, Zers. 261°. Chloro- 
platinat, (C16H i80 4N )2PtCl|]. Der N  ist tertiiir. Jodmethylat, C17H 20O4N J, F. 150°. 
Ferner ist 1 OCH3, aber kein NCH3 yorhanden. GAEBELsehe Rk. negatiy. Mit 
Acetanhydrid entsteht ein noch bas. Triacelyldcriy., C22H 230 7N, F. 98— 101°. Die 
Formel kann also aufgel. werden in C,5H u 5?N(OH)3(OCH3). — 3. Base V III. Zus. 
C3gH44(42,OuN 2, aus A. Prismen, F. 208— 209°, [aju17 == +121,6° in A., unl. in 
Alkali. GAEBELsehe Rk. positiy. Ferner sind 2 OCH3 u. 2 NCH3 yorhanden. 
Hydrochlorid, F. 214°. Pikrat, F. 192°. Perchlorat, F. 103— 105°. Dijodmitliylat, 
Gj0T-ID0(4S,O11iST2J 2, Zers. 238°. LaCt man erst (CH3)2S 0 4 einwirken u. gibt dann K J  zu, 
so entsteht Verb. C3SHi3U» 0 ,N 2(0CH3),2CH3J ,W  I I / )  [ ? D. Ref.], F. 77—78°. Mit 
Acetanhydrid Bldg. eines noch bas. £>iacetylderiv., C42H48(46)0 13N 2, F. 124— 125°. — 
Fiihrt man das Jodmethylat mit Ag20  in das Methohydroxyd iiber u. erhitzt dieses 
mit 20°/oig. KOH, so erhalt man neben einer in W. 1. glycerinahnlichen Verb. eine in W. 
unl. Verb. C^H^O^N,ljJ I f i ,  aus PAe., F. 106— 107°, nicht mehr bas. GAEBELsehe 
Rk. negatiy. Bildet ein Monoacetylderiv., C23Hlfl0 5N, F. 78°. Chloroaurat amorpb, 
F. ca. 189°. Scheint eine Base vom Typu3 R =N (C H 3)(01I) zu sein. —  Wird das 
Methomethylsulfat der Base VIII mit 20%ig. KOH erhitzt, so entsteht auCer der 
obigen neutralen Verb. C21H 170 4N  (aus PAe., F. 108°) eine in W. 1. Verb. C\-H2iO^N, 
l ' I J I zO, aus Chlf. Krystalle, F. 128— 129°. GAEBELsehe Rk. positiy. Chloroaurat, 
(Cl7H!4Ó8N)AuCl4, braunliehe Nadeln, F. 187°, — Dic Formel der Base V III kami
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aufgel. werden in C33H28,20)O6(> N -C H 3)2(OH)2(OCH3)2(O2CH2). —- 4. Pseudohomo- 
lycorin. Zus. ClaH 230 4N, aus Aceton Platten, F. 120— 121°, [< x]d27 =  —98,15° in A. 
Enthalt 1 OCH3 u. 1/ 2 NCH3. Chloroplatinał, (C1gH240 4N )2PtCl6,H 20 , gelbe Krystalle, 
Zers. 245°. Perchlorat, C19H 2, 0 aNCl,H20 , Prismen, F. 205— 206°. Pikrat, F. 108—109°. 
Jodmelhylat, C20H 20O4N J, Prismen, F. 308°. Methomethylsulfat, F. 165— 167°. Mit 
Acetanhydrid ein noch bas. Monoacetylderiv., C21H 250 5N, F. 88°. — Das Jodmethylat 
oder Methomethylsulfat liefert, mit 30°/„ig. Lauge erhitzt, Pseiidohomolycorinmcthyl- 
methin, C20IT25OjN. Pikrat, C20H 28OuN4, gelbe Nadeln, F. 141°. Jodmethylat, C2lH 29 
0 4N J, Prismen, F . 207°. Letzteres oder das Methomethylsulfat gibt, mit 30°/oig. 
Lauge erhitzt, ein in Sauren unl. Ol. —  Durch Red. des Pseudolmnolycorinchlormethylats 
in W. mit 5°/0ig. Na-Amalgam entsteht Dihydropseudohomolycorinmethylimthin. 
Hydrochlorid, C20H 28O4NCl, Prismen, F. 210°. —  Die Formel des Pseudohomolycorins 
kann aufgel. werden in Cl;H 10O2(>  N ■ CH3)( 0H )(0C H 3). (Journ. pharmac. Soe. Japan

Morrison Greenwood und Robert Robinson, fl-Pseudognoslcopin. Im AnschluB 
an dio von H o p e  u. ROBINSON (Journ. chem. Soc., London 105 [1914]. 2085) aus- 
gefiihrte Synthese des /9-Gnoskopins haben Vff. (i-Nilropscudomckonin (I, X  =  CH3) 
mit Kotarnin kondensiert u. ein anscheinend einheitliehes Nitropseudognoskopin 
(II, R  =  NO;,) erhalten. Aber durch Red. des Ictzteren entstanden 2 isomere Amino- 
pseudognoskopine, welche mit a  u. fl bezeiehnet werden (analogen Fali vgl. C. 1931.
I. 3353). Das /?-Isomere wurde iiber Jod-fl-pseudognoskopin in fl-Pseudognoskopin 
(II, R =  H) iibergefiibrt. Dieses wird durch H N 0 3 zu Kotarnin  u. Pseudoopiansaure 
oxydiert. — Fiir I  (X  =  CH3) wurde eine neue Synthese ausgearbeitet. 6-Nitroveratrum- 
siiure wird durch sd. NaOH zur 6-Niłroisovanillinsaure entmethyliert, welche sich mit 
H-CHO in HCl-Lsg. leicht zu I (X  =  H ) kondensiert. Letzteres wird sodann methyliert.

V e r s u c li e. 6-Nilroveralrumsduremethylester. Veratrumsaure- in CH3OH mit 
HCl-Gas in den Methylester (F. 58°) iibergefuhrt, diesen in H N 0 3 (D. 1,4) bei 0—5° 
gel., mit W. gefallt. Aus wss. A ., F. 143°. —  <j-Nitroisovanillinsaure, C8H 70 6N, 2 H 20 . 
Vorigen mit 10%ig. NaOH 24 Stdn. unter gelegentlicher Entfernung des Kuhlers 
gekocht, mit HC1 gefallt. Aus W. gelbe Prismen, bei 108° sinternd u. farblos, F. 181° 
(Zers.). Alkal. Lsgg. orangegelb. Mit alkoh. FeCl3 griinlichbraun. Acely!deriv., Ci(,HsO;N, 
aus wss. A. Platten, F. 214° (Zers.). — 2,0-DinUroisovanillinsdurc. Aus voriger mit 
H N 0 3 (D. 1,5) bei 0°. F. 211°, ident. mit der von W E G S C H E I D E R  u . K l e m e n c  (Monatsh. 
Chem. 31 [1910]. 719) dargestellten Saure. — 6-NUro-3-oxy-4-methoxyphthalid, C„H70 6N  
(I, X  =  H). 20 g vorvoriger, 26 ccm 40°/oig. Formalin u. 160 ccm HC1 (D. 1,16) bis 
zur Lsg. auf Drahtnetz, einige Stdn. auf Dampfbad erhitzt (vólliges Erstarren), nach 
Stehen isolierte u. gewasehene Krystalle mit k. Sodalsg. unter Zusatz von NaCl u. 
Eiskiihlung behandelt, blutrotes Na-Salz gewaschen u. mit Saure zers. Aus W. gelbe 
Nadehi, F. 221°. Acetyldeńv., Cn H s0 7N, aus Eg. Nadeln, F. 188°. — 6-Nitropseudo- 
mekonin (I, X  =  CH3). 1. Sd. Lsg. des vorigen in CH3OH u. CH3J allmahlich mit 
Ag20  Tersetzt, 2 Stdn. gekocht, Filtrat eingeengt, Krystalle mit verd. NaOH gewaschen.
2. Durch Einriihren von Pseudomekonin in eisgekuhlte H N 0 3 (D. 1,4). Aus CH3OH 
oder wss. A. Nadeln, F. 166°. — Nitropseudognoskopin, C22H 2aOsN 2 (II, R =  N 0 2). 
Sd. alkoh. Lsg. bzw. Suspension des yorigen mit Kotarnin versetzt u. 1 Stde. gekocht. 
Aus Chlf.-A. kanariengelbe Nadeln, F. 186°. Aus der Lsg. in konz. HC1 mit W. das 
Hydrochlorid, C22H230 9N 2C1, Nadeln. Pikrat, aus Aceton gelbe Rhomboeder, F. 173° 
(Zers.). Aus Eg. Nadeln des Acetats, aber durch Kochen der Eg.-Lsg. Zers. in I  (X  =  
CH3) u . Kotarnin. — Amino-<x-pseudognoskopin, C22H240 ,N 2 (II, R =  NH2). Yoriges 
in eisgekuhlte Lsg. von SnCl2 in konz. HC1 eingetragen, Eg. u. etwas Sn zugegeben 
(Temp. nicht iiber 12°), nach 6 Stdn. verd., mit NaOH alkalisiert, Nd. u. Filtrat mit 
Chlf. extrahiert, Lsg. getrocknet, stark eingeengt, CH3OH zugefiigt, Chlf. wegdest., 
wobei die Verb. ausfiel. Aus Chlf., dann Essigester derbe Prismen, F. 235°, meist swl. 
Die Diazoniumsalzlsg. gibt mit alkal. /5-Naphthollsg. hochroten Farbstoff; dessen 
H2S 0 4-Lsg. tief blau. Acelylderiv., C24H 2G0 8N 2, aus A. Platten, F. 227°. — Amino- 
P-pseudognoskopin, C22H24O.N2. Aus dem methylalkoh. Filtrat des vorigen. Rhomb.

52. 51—54. Mai 1932.) L in d e n b a u m .
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Prismen, F. 193°, sonst wie voriges. Hydrochlorid wl. Acetylderw., C24H260 8N 2, aus 
A. Platten, F, 163°. —  Jod-p-pseudognoskopin, C22H 220 7N J  (II, R  =  J). Vorigea in 
konz. HCl-Suspension bei 0° diazotiert, W. u. KJ-Lsg. zugegeben, freies J  durch S 0 2 
entfernt, Nd. mit N H 4OH verrieben. Aus Essigester Tafeln u. Prismen, F. 222° (Zers.), 
ineist swl. Pikrat, aus Aceton gelbe Prismen, F. 187°. — fi-Pseudognoskopin, C22H230 7N  
(H, R =  H). Voriges in CH3OH mit amalgamiertem Al 30 Min. gekocht, Filtrat ein- 
geengt. Aus CH3OH (Kohle) rliomb. Prismen mit 1 CH40 , F. 80—82°, wieder fest, 
dann F. 136°, nach Trocknen im H 2S 0 4-Vakuum. F. 137— 138°. Hydrochlorid, Prismen, 
wl. in verd. HC1. Pikrat, aus Aceton kanariengelbo Nadeln, F. 216°. (Journ. chem. 
Soc., London 1932. 1370—-76. Mai. Oxford u. Manchester, Univ.) L indenbaum .

J. D. Bernal, Das Kohlenstoffskelelt der Sterine. Vf. stellt nochmals (vgl. C. 1932. 
I. 1922 u. II. 239) die róntgenograph. Grunde fur die drei móglichen Formeln des Ergo- 
sterins zusammen. Formel I lieBe ais Dimensionen des Elementarkorpers 11,0 X 7,5

II

u uX 15, II 8,5 x  7,0 X 18, III 7,54 X 4,5 X 20 erwarten, wahrend 7,2 X 5,0 X 17—20 A 
gefunden wurde. Analoges gilt fiir Cholesterin u. das Suprastcrin II, die trotz trikliner 
bzw. orthorhomb. Symmetrie dieselben Dimensionen besitzen. Die Dimensionen des 
Pregnandiols (a =  10,2, 6 =  7,3, c =  24,6) lassen die Beziehung zum Ergosterin u. 
zum Ketoosyoestrin (c =  9,06, a =  7,50, b =  22,8) besser verstehen unter Zugrumle- 
legung der neuen Formel. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 466. 27/5. 1932.) B e r g m a n n .

H. Lettre, Uber Additionsve,rbindungeii und Mischkrystalle in der Sterinreihe. 
(Abkiirzungen im Ref.: AV. =  Additionsverb. im Verhaltnis 1: 1, Mkry. =  liickcnlose 
Reihe von Mischkrystallen, Dg. == gibt Molekiilverb. mit Digitonin.) Vf. untersucht 
den EinfluB der Konfiguration von Sterincn auf das Auftreten von A W .  oder Mkryy. 
unter ihnen. Ais Kriterium dienen die Zustandsdiagrammc, aufgenommen nach der 
Methode von R h e i n BOLDT (C. 1926. II. 2031). Diagramme im Original. — Gruppe 1: 
AVV. bei gesatt. Sterinen. Von den 4 von WlNDAUS (C. 1927. I. 3197) aufgeklarten 
Stereoisomeren Choleslanol (Dg.) (I), Epicholestanol (II),, Koprosterin (Dg.) (III) u. 
Pseudokoprosterin (IV) gibt I mit IV, sowie II mit III eine AV.; die anderen 4 Kombi- 
nationen bilden keine AV. Die Aceiylderim. von I u. IV, sowie die entsprechenden 
K\V-stoffe Cholestan (V) u. Koproslan (VI) geben keine AV. miteinander. Eine AV. 
bilden solche gesatt. Sterine, die an C j u n d  an C4 ster. entgegengesetzte Konfiguration 
besitzen; auBerdem ist das Vorhandensein der freicn OH-Gruppe erforderlicli. —  Ergo- 
stanol (Dg.) (VII), das nach B o n s t e d t  (C. 1932. I. 2188) mit I Mkry. bildet, kann I 
in der AV. mit IV vertreten. Daraus schlieBt Vf. auf sehr iihnliche Konst. der beiden 

H II-

u - "OH
r

H ^ " O H  V V I
Homologen I u. VII. —  Gruppe 2; AV. bei ungesatt. Sterinen. Dihydroergosterin (Dg.) 
(VHI) gibt mit Epidihydroergoslerin (IX) (vgl. C. 1930. II. 746) eine AV., keine AV. geben 
wiederum die beiden Acetylde.rivv. — Ergosterin (Dg.), das mit V Ul Mkry. bildet, gibt 
mit IX ebenfalls eine AV., analog zur AV. IV - f  M I. Hier verursacht also schon Epimerie 
a n e i n e m  asym. C-Atom die Bldg. einer AV. Vf. vermutet, daB das zweite Asymmetrie- 
zentrum (G\ in Gruppe 1) bei diesen ungesatt. Sterinen durch eine Doppelbindung 
eliminiert ist. — Gruppe 3: A W . bei Ergosterinbestrahlungsprodd. Von den 6 móglichen 
Paaren der 4 Sterine Vitamin D 2 (X), Lumisterin (XI) (WlNDAUS, D i th m a r  u . F e r n -  
h o lz ,  C. 1932.1. 1923), Pyrocalciferol (XII) (A skew , B o u e d i l l o n ,  B r t jc e , C a llo w , 
P h i l p o t  u. W e b s te r ,  C. 1932. I. 2344) u. Isopyronitarnin (XIII) (W in d a u s ,
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L u t t r in g h a u s  u . B u s s e ) bilden eine AV.: X mit XI ( =  ,,V  i tarnin I V ) ,  X mit 
XII (das Gemisch dieser boiden A W . =  ,,Calciferol“), XI mit XIII, XII mit XIII; keine 
AV. bilden X mit XIII, XI mit XII. — Eine AV. bildet Dihydrolumisterin (XIV) 
mit Epidihydrolumisterin (Dg.) (XV), analog zur AV. VIII +  IX, auBerdem X m it XV, 
nicht aber X mit XIV. — Gruppe 4: Mkryy. bei Sterinen. Wie Ergosterin m it VIII, 
bilden auch ihre Acelylderiw. Mkry. miteinander. Choleslerin (Dg.) u. I (vgl. dagegen 
P a g e  u . Mu l l e r , C. 1932. I. 1114), sowie ihre beiden Acelylderiw . bilden keine aus- 
gesprochenen Mkry., bestimmt keine Mkry. gibt Chóleslen mit V (ygl. dazu B o n s t e d t ,
I. c.). Vf. ha.lt Ahnlichkeit des Molckiilbaues fiir wesentlich fiir die Bldg. von Mkry.,
faOt die A W . ais partielle Racemate auf u. diskutiert die Móglichkeit, auf Grund der 
Neigung zur Bldg. von AV. yerwandte Stoffe in ster. Reihen einzuordnen, wie schon 
von T im m e r m a n s  (C. 1929. II. 2769) versucht wurde. (L ie b ig s  Ann. 495. 41— 60. 
11/5. 1932. Gottingen, Univ.) L u t t r in g h a u s .

A. Windaus, F. v. Werder und B. Gschaider, Uber die Zahl der Kohlenstoff- 
atome im Molekuł des Sitosterins und einiger anderer Sterine. Durch Analysen neuer 
Ester stiitzen Vff. die neuen von S a n d q v i s t  u . B e n g t s s o n  (C. 1931. II. 2743) fiir 
Siloslerin (C29H 50O statt C^H^O) u. yon W in d a u s  u . L u t t r i n g h a u s  (vgl. nachst. 
Ref.) fiir Ergosterin bzw. das isomere Vilai?iinD2 (C28H.I40  statt C27H420 ) aufgestellten 
Formeln. Acetylbestst. der entsprechenden Acelylderiw . nach VESTERBERG (ygl. 
SANBQVIST u . GORTON, C. 1930. II. 2785) ergeben die gleichen Formeln, sowio fur 
Choleslerin: C27H 40O, Stigmaslerin: C2BH480  (statt C30H50O), Agnosterin: C30H 48O, 
Lanosterin: C30Hj0O. — Alle Ester wurden aus den Saurechloriden in Pyridin dar- 
gestellt: Sitosleryl-3,5-dinilro-l-benzoal, F. 203°, [k]d22 =  — 10,6°; Sitosteryl-2-chlor-
3,5-dinitro-l-benzoat, F. 174— 175°, [cc]d22 =  — 7°; Sitosteryl-3,5-dinilro-4-methyl-l-ben- 
zoat, F. 189°, [a] D22 =  — 6,4°; Sitosteryl-4-brom-3-nitro-l-benzoat, F. 169°, [os]d22 =  0°; 
Silosterylbromacetat (aus dem Saurcbromid ohne Pyridin), F . 174— 175°, [a]D20 =  
+0,31° (Chlf.); Ergosleryl-3,5-dinitro-4-viethyl-l-benzoat, F. 213—214°, M d 20 =  —49° 
(Chlf.); Ergosleryl-2-chlor-3,5-dinitro-l-benzoat, F. 203—204°, [<x]d25 =  — 38° (Chlf.); 
Vitamin ])2-3,5 diniiro-4-methyl-l-benzoat, F. 115— 116°, fa]n22 =  + 9 1 °  (Aceton); 
Viiamin-D2-2-chlor-3,5-dinitro-l-benzoat, F . 132°, [a]t>22 =  + 6 0 °  (Aceton). (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 65.1006— 09. 8/6.1932. Gottingen, Allg. Chem. Lab. Univ.) L u t t r in g h a u s .

A. Windaus und A. Luttringhaus, Uber die Zahl der Kohlenstoffalome im Molekiil 
der Sterine, vor allem des Ergosterins. An Hand eines gróBeren analyt. Materials wird 
wahrscheinlich gemacht, daB Ergosterin die Formel C28H.„0 besitzt. Untersucht 
wurden Dinitrobenzoylderiyy. yon Ergosterin u. seinen Isomeren, Ergostorylallophanat, 
Tetrahydrosuprastcrylallophanat, Ergostadientrioldiacetat. (Nachr. Ges. Wiss., Got- 
tingen"l932. 4— 7.) B e RGMANN.

Alexander Robertson, Ver suche iiber die Synthese des Rotenons und seiner Derivate.
II. Die Synthese von Rissdure und Derrsaure und die Konslitulion des Rotenons, De- 
guelins und Tephrosins. (I. ygl. C. 1931. II. 3334.) Obwohl bisher ein umfangreiches 
Tatsachcnnmtcrial bekannt geworden ist, ist dio Konst. des Rotonons noch roclit 
unsicher; die Synthese des Rotenons u. seiner Abbauprodd. erschien deshalb yon 
erheblichem Interesse. An Abbauprodd. mit bekannter oder einigermaBen bekannter 
Konst. sind bisher beschrioben: dio 1, e. synthetisierte 2-0xy-4,5-dimethoxybenzoe- 
saure (aus Dorritol, Dehydrorotenon u. Dehydi'odeguelin), Rissaure (IH, R  =  H) u. 
Derrsaui-e (VI). Die Konst. der beiden letzteren Verbb. war bisher nur indirekt be- 
wiesen u. wird jetzt durch Synthese bestatigt. Der Aldehyd I wurde mit CH2Br- 
C 02C2H5 zum Ester II umgesetzt, der bei der Oxydation Rissaureathylestor (III, 
R =  C2H5) liefert. Derrsaure (VI) wurde aus II iiber die Stufen IV u. V erhalten. 
Mit dieser Bestatigung der Konst. yon Rissaure u. Derrsaure werden die von T a k e i , 
MlYAJIMA u . On o  (C. 1932. I .  1669) aufgestellten Formeln fur Rotenon u. Dehydro
rotenon hinfallig. Es lag nun nahe, eine Verwandtschaft zwischen der Struktur des 
Rotenons u. der des Brasilins anzunehmen. Das chem. Verh. der beiden Verbb. zeigt 
zwar betrachtliche Untersohiede, doch sind immerhin Ahnlichkeiten yorhanden, die 
nach Ansicht des Vf. ausreichon, um die von L a F o r GE u . H a l l e r  (C. 1932. I .  2723) 
angegebenen Formelbilder fiir Rotenon u. Dehydrorotenon auf Grund einer im wesent- 
lichen mit der von L a  F o r g e  u . H a l l e r  Ubcreinstimmenden Beweisfiihrung ais 
richtig anzusehen. Eine weitere Stiitze fur diese Konstst. ergibt sich daraus, daB VII 
einen Dihydro-l,4-pyronkern onthalt u. daB die Bldg. yon Dehydroyerbb. vom Iso- 
flayontyp (TUI) der Umwandlung von Flayanonen in Flayone analog ist. Ebenso 
yerlauft die Hydrolyse yon VIII zu Derrissaure (IX) analog der Spaltung eines Iso-
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flavons. — In der Formel VII wird der Tubasaurerest ais integricrender Bestandteil 
des Molekiils angesehen u. entsprechend der von H a l l e r  u . L a F o r g e  (C. 1 9 3 2 .1 .1380) 
aufgestellten Formel X formuliert. Die Formel XI von T a k e i  u . Mitarbeitern (C. 1931
II. 66) ist ebenso gut begrundct wie X. XII kommt nieht in Frage, weil die FeCl3-Rkk. 
der Tubasaure u. ilirer D eriw . denen einiger D eriw . des 2,6-Dioxytoluols sehr ahnlieh 
sind. Die Spaltung des Dihydrofuranringes bei der katalyt. Hydrierung von Rotenon- 
deriw . ist mit dem Verschw'inden des opt.-akt. Zentrums in der Tubasaurehiilfte 
verbunden. Dies fiihrt za der Annahme, daB die Isopropenylgruppe in der 2-Stellung 
des Dihydrofuranrings steht (X); in der Formel XI ware eine derartige Raeemisiorung 
weniger wahrseheinlioh. —  Aus den Parallelen im Verh. des Rotenons u. des Deguelins 
u. Tephrosins u. der zugehórigen D eriw . u. der Tatsache, daB bei der katalyt. 
Hydrierung des Rotenons der Dihydrofuranring unter Bldg. von Phenolen aufgespalten 
wird, ergibt sich fiir Deguelin die Formel XIII mit R  u. R ' =  H, fiir Tephrosin die 
Formel XIII mit R =  H, R' =  OH, fur Dihydrodeguelin eine Formel vom Typ XIV, 
fiir Tephrosindicarbonsaure die Konst. XV.

CILO-r^N-OH CH30-r^>^-0-CH 2.C02C2H6 CHjO-r-^N-O-CH^COjR 
•CHO CH30-L ^ J-C H 0 CHsO -L^J-CO JIc h 3o -

CH30  • O • CHa • C 0 2C,H5

. J  ■ CH: C COc h 3o

c h 3o - ^ \ .

c ii3o - L ^ >
0 .C H 2-C 02H
CHa-C 0 -C 0 2H

n . c o - c , h 5

c h 3o • 0 -C II8-C 02H 
■CII, -COoH

IX
c h 3o -  
c h 3o -

jCII* C(CHs) : CH.

o

• O.CHs .COaH h o

-CII,- - c o -

HO.C CH-C(CHS):C H 2

CH.C(CH3):CH 2

CH
H G ^\,C (C H a)a 

CII2 i

c h 3o .

o / N c r '  • o  ■ / s y '
y C K -  CO * 

X III

o

0-C(CH3)2-C 02H

CH,Ó
V e r s u c h e. 2-Carboxyphenoxye$sig$aure C„Hs0 5, durch Kochen von Mcthyl- 

salicylat mit Bromessigsaureathylester (Chloressigester reagiert zu langsam) u. K 2C03 
in Aceton u. Verseifen des entstandenen Esters mit wss.-alkoh. KOH. Tafeln aus W., 
F. 190° (Bad 160°). —  2-Carboxy-4-meihoxyphenoxyessigsaure C10H 10O6, aus 4-Methyl- 
athcr-/?-resorcylsaure u. Bromessigester bei nachfolgender Verseifung. Nadeln aus W., 
F. 175°. — 3,4-Dimethoxyphenol, aus Aminoveratrol durch Diazotieren mit N aN 02 u.

XIV. 2. 58
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10%ig. H 2S 0 4 unterhalb 0° u. Eintragen der Lsg. in sd. Na2S 0 4-Lsg. (100 g Na2S 0 4 in 
200 g W.). Ausbeute 18— 20%. — Aminoverałrol, aus Nitroveratrol mit Na,S. —
3,4-Dimethoxyphenoxyessigsaure Ci0H 12O5, aus 3,4-Dimethoxyphenol u. Bromessigester 
bei nachfolgender Verseifung. Prismen aus Bzl., E. 116°; kryst-allisicrt aus k. W. ais 
Hydrat (Prismen). — 2-Aldeliydo-4,5-dimethoxyphenoxycssigsaureathylester C13H 160„ (II), 
durch Kochen yon I mit Bromessigester u. K 2C03 in Aceton. East farblose Tafeln 
aus A., E. 129°. Semicarbazon, F. 189°. — 2-Carboxy-4,5-dimethoxyphenoxyessigsaure, 
Bissdure Cn HI20 ,  (HI, R  =  H). Der Monoathylester C13H 160 7 (IM, R =  C2H5, Prismen 
aus A., F. 190“) entsteht aus II u. KM n04 in yerd. Aceton; man yerseift mit verd. 
KOH auf dem W.-Bad. Prismen aus Methanol, zers. sich bei 257— 258°. Dimelhyl- 
ester Cł3H i0O7, aus der Saure u. Diazomethan in A., Tafeln aus A., F. 86,5°. — Azlacton 
C22H 210 7N (IV), aus II mit Hippursaure, Na-Acetat u. Acetanhydrid auf dem W.-Bad. 
Orange Prismen aus A. oder A. +  E g ., F. 175°. 4, ó-Dimethoxy-2-carboxym,elhoxy-
phenylbrenztraubensaure C13H 14Os (V), beim Kochen yon IV mit 10%ig. NaOH. Prismen 
aus Eg. oder viel Methanol, F. 238° (Zers.). Liefert mit H 20 2 in yerd. NaOH Derrsaure 
C]2H 140 - (VI), Prismen aus Essigester -f- A., F. 169°. (Journ. chem. Soc., London 
1932. 1380— 88. Mai. London, Sehool of Hygiene and Tropical Med.) O s te r ta g .

Alexander Robertson und Richard John Stephenson, Flechlenstiuren. II. Die 
Konstitulion der Eremsdure und die Synthese von Evemsauremethylester. (I. vgl. C. 1930. 
I. 2740.) Dio 1. c. angekiindigten Verss. zur Synthese der Barbatsaure sind ergebnislos 
geblieben. Da zudem die bei der Synthese von Didepsiden nach E. F is c h e r  not- 
wendige Monoacylierung mehrwertiger Phenole zu zweifelhaften Ergebnissen fiihren 
kann, wurde yersucht, die Konst. von Depsiden durch Alkylierung u. nachfolgende 
Hydrolyse aufzuklaren. Bei CH30-haltigen Depsiden ist Athylierung empfehlenswerter 
ais Methylierung. Evemsaure (I) gibt mit Diazomethan Trimethylatherlecanorsaure- 
methylestcr (F is c h e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 505); analog erhalt man 
bei der Athylierung den Diathylathereyernsaureathylestcr (H), der bei der Hydrolyse 
die Saure H I u. den Ester IV liefert. IH  entsteht aus Eyerninaldehyd (V ; ygl. H o e s c h , 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 886) durch Athylierung zu VI u. nachfolgende 
Oxydation; IV entsteht aus p-Carbomethoxyorscllinsaure (VH; ygl. FISCHER u. 
H o e s c h , L ie b ig s  Ann. 391 [1912], 347) durch Athylierung zu VHI u. Hydrolyse. 
Die von F is c h e r  aufgestellte Konst. I der Eyernsiiure ist damit bestatigt. Vff. gingen 
nun zur Synthese der Evernsaure iiber. Carbomethoxyeverninsaure lieC sich weder 
durch Osydation von Carbomethoxyeverninaldehyd, noch durch Carbomethoxylierung 
yon Everninsaure befriedigend darstellen, dagegen gelang es leicht, Acetyleyernin- 
aldehyd zur Acetyleverninsaure zu oxydieren. Das Saurechlorid IX setzte sich aber 
mit Orsellinsiiure bei Ggw. yon Alkali in verd. Aceton bei —  15° nicht, bei Ggw. von 
Pyridin oder Dimethylanilin in Bzl. oder Tetrachlorathan zu óligen Prodd. um, die 
mit W. die urspriinglichen Sauren zurucklieferten. Dagegen gelang es, IX mit Orsellin- 
sauremethylester u. Pyridin zu X umzusetzen u. dieses zu Evernsauremethylester zu 
yerseifen.

CH3 c h 3

CH,0 .

c h 3 c h 3 c h 3

/ \ . c o 8c sh s T i 2 I ? h j  Ó ’c h o  ^ f C0CI
H O - l^ J .O .C sH5 ( * ^ CH3O . L ^ / !OR C H .o i^ lo .C O C H ,

CH3 CHs CH,
V II  (R =  H) ' / ------ '

V III  (R =  CjHt) I ^ ' C 0>:R CHsO. X -CO.O*
c h a c -o ^ J - o r  ó -c o c h ,

Y e r s u c h e .  Eveminaldehyd, durch Kochen yon Orcylaldehyd mit CH3J  u. 
KoC03 in Aceton. Prismen aus 70%ig. Methanol, F. 65°. Acetylereminaldehyd Cu H 120 4, 
Prismen aus Lg., F . 84°. Aceiyleveminsaure Cn H 120 5, aus Acetyleverninaldehyd u. 
KMn04 in Ggw. yon M gS04 in wss. Aceton oder aus Eyerninsaure mit Acetanhydrid u. 
Pyridin bei 37°. Prismen aus Essigester +  Lg., F. 117°. Eveminsdure, Nadeln, F. 170°.



1932. II. E . B io c h e m ie . — E j. E n z y m c h e m ie . 883

Evernsaure, aus Eveniia prunasti, Nadeln aus Aceton, F. 170°. piacelylevemsdure 
C21H 20O9, au s  Evernsaure mit Acetanhydrid u. Pyridin, Prismen aus Athylacetat +  Lg., 
F. 159°. — Athylathereueniiiuddehyd CnH I40 3 (VI), aus E Y ern inaldehyd , C2H5J  u. 
AgjO in sd. Aceton. Tafeln aus verd. A., F. 64“. Gibt mit KMn04 in verd . Aceton 
Athyldthereveminsdure Cn H 140 4, Prismen aus Athylacetat -f- Lg., P. 87°. o-Athyl- 
atherorseUinsduredłhylester C12H 160 4 (IV), aus p-Carbomethoxyorsellinsaure durch 
Athylierung mit C2H5J  u. Ag20  in Aceton u. Verseifung mit 5%ig. alkoh. KOH bei 
gewohnlicher Temp. Prismen aus PAe., P. 89°. Gibt keine FeCl3-Rk. —  Dimełhyl- 
dtherevemsduremethylester, aus Evernsauro mit CH3J u. Ag20  in Aceton. Prismen 
aus Methanol, F. 148°. Didthyldtherevemsduredthylesler C23H 2S0 , (II), aus Eyernsaure 
mit C2H5J u . Ag20  in Aceton oder mit Diazoathan in A. Prismen aus A., F. 123°. 
Wird durch methylalkoh. N H 3 nicht verandert; liefert mit 2,5%ig. alkoh. KOH bei 40 
bis 50° Athylathereverninsaure (F. 87°) u. IV (F. 89°). — Acetyleverninsaurechlorid 
Cn Hn 0 4Cl (IX), aus Acetyleverninsaure u. PC15 in Chlf. Prismen aus Chlf. - f  PAe., 
F. 68°. Eveminsdureanilid C15H 150 3N, aus IX durch Auflosen in Anilin u. Behandeln 
des Prod. mit 4°/0ig. NaOH. Tafeln aus 60°/oig. Anilin, F . 178°. Gibt mit FeCl? in A. 
eine rótlichbraune Farbung. — Orsellinsauremethylester, durch Kochen von Dicarbo- 
methoxyorsellinsaure mit CH3J u. Ag20  in Aceton u. Verseifen mit methylalkoh. KOH. 
Prismen aus verd. Methanol, F. 142°. — Acełylevemsduremelhylester C20H 20O8 (X), 
aus IX u. Orsellinsauremethylester in Pyridin bei gewohnlicher Temp. Prismen aus 
vcrd. Methanol, F. 119°. Gibt mit alkoh. FeCl3 eine schwache Braunfarbung, die auf 
Zusatz von W. Yerschwindet. — Evemsauremethylester C18Hla0 7, aus Evernsaure u. 
Diazomethan in A. oder durch Verseifung von X  mit 4°/0ig. NaOH bei gewohnlicher 
Temp. Prismen aus Aceton oder Methanol; in geringer Menge aus Evernsaure, CH3J  u. 
Ag20  in Aceton, F. 148°. FeCl3-Rk. in A. rot, auf Zusatz von W. rótlichbraun. Gibt 
bei der Verseifung mit wss.-methylalkoh. KOH Eveminsduremethylester (Nadeln aus 
verd. Methanol, F. 67°) u. ein Gemisch von Sauren, bei der Verseifung mit wss. KOH 
Orsellinsauremethylester, Orsellinsaure u. Everninsaure.— EvemsauredthylesterCleH20O7, 
aus Evernsaure u. Diazoathan, Prismen aus A., F. 152°; krystallisiert aus w. 90°/oig. 
Aceton in Nadeln, die sieh in 1 Stde. in Prismen umwandeln. (Journ. chem. Soc., 
London 1932. 1388—95. Mai. London, School of Hygiene and Tropical Med.) Og.

[russ.] Paweł Polijewktowitsch Schorygin, Kurzes Lehrbucli der organischen Chemie fiir
Studierende der techn. Hochscliulen. 2. Aufl. Moskau-Leningrad: Staatl. Chem.-
Techn. Verlag 1932. (318 S.) Rbl. 3.60.

E. Biochemie.
Eugśne Aubel und Robert Levy, Unlcrsuchung des Oxydations-Redukłions- 

'potentiales in  Lebewesen. Ausfiihrliche Mitteilung zu der im C. 1930. I. 397 referierten 
Arbeit. Das r H1 von Blut u. Gewebe der lebenden Larve von Gallcria mellonella be- 
tragt in Luft etwa 18 u. sinkt in N 2 bis auf etwa 5 (Grenzpotential). Das pH w'ird dabei 
auf etwa 6,8— 7 bzw. 7,4— 7,6 geschatzt. Die Unterss. werden auch auf Fliegenlarven 
u. Schnecken mit gleichen Ergebnissen ausgedehnt. (Ann. Physiol. Physicochimie biol. 
7. 477—95. 1931.) Sc h ó b e r ł .

Wilhelm Elsner, Wirkungen des Methylenblaus auf die lebende Pflanzenzelle. 
(Beiłrage zur Kenntnis der Vilalfdrbung.) Methylenblau bewirkt in vielcn Fallen die Aus- 
fallung sogenannter Entmisehungskugeln, die um so schneller entstehen, je hoher die 
Farbstoffkonz. gewahlt wird. Hohere Temp. beschleunigt, Plasmolyse ist yon wechseln- 
dem EinfluB. Durch mechan. Erschutterungen konnen ebenfalls Entmisehungskugeln 
herbeigefiihrt werden. (Ztschr. wiss. Mikroskopie 49. 28— 59. Juni 1932. GieBen, 
U niv.) L i n s e r .

E j. Enzym chem ie.
Bruno Kisch, Sublimat ais Aktim tor des o-Chinon-Fermenlmodells. In der C. 1932. 

I. 1794 referierten Arbeit wurde mitgeteilt, daB das Zusetzen von 1— 1,5 ccm 0 ,l° /oig. 
HgClr Lsg. zu den Ansatzen, unter gewissen Bedingungen fiir die Rk. fórderlieh war. 
In der Yorliegenden Mitt. werden experimentelle Belege geliefert, aus welchen hervor- 
geht, daB die Katah’se der oxydativen Glykokolldesaminierung durch Brenzcatechin 
u. Adrenalin deutlich, die durch Gallussdure kaum u. die durch Ozyhydrochirum, 
Adrenalon, Diathylaminoacetobrenzcatechin u. a. in Ggw, Yon HgCl2 nicht merk-

58*



884 E t . E n z y m c h e h ie . 1932. II.

lich gcfórdert wird. — Tabellen im Original. (Biochem. Ztschr. 242. 21— 25.
1931.) N o r d .

Ś. Berenstein, Beitrag zum Studium der Tyrosinase und der Psevdoperoxijdase. 
Die Arbeit stellt eine Erweiterung der Befunde von Ch o d a t  u . B u s t in z a  (Arch. 
Sciences physiąues nat., Geneve [5] 10 [1928]. suppl. 103) dar u. ergibt, daB die Indo- 
kresolrk. auf Tyrosinase bzw. Pseudoperoxydase sicherer u. bequemer ist, ais die mit 
Kresolazur. Sie geht aucb rascher vor sich, da die Kondensation augenblicklich erfolgt, 
auch ist sie weniger empfindlich gegen Ab- oder Anwescnheit von Salzen oder H 20». 
Auch lśiBt sich Indokresol mkr. leicht nachweisen. (Arch. Sciences physiąues nat., 
Geneye [5] 14. 24— 54. Jan.-Febr. 1932.) N o r d .

Ludwig Pincussen, Uber Redozpotentiale. II. Uber die Einwirkung einiger Anionen 
auf die Succinodehydrogma.se. Von Joh. Górne. Das in der I. Mitt. (C. 1932. I. 241) 
beschriebene elektrometr. MeByerf. zur Best. von Bedoxpotentialen yon Organ- 
extrakten wurde yereinfacht auf gereinigte Fermentausziige angewandt. Die MeB- 
anordnung wird verbessert. Es sollte der EinfluB von Ionen auf die Succinodehydro- 
genase aus Pferdefleisch untersucht werden. Das Ferment wurde der Muskulatur 
durch dest. W. entzogen, wobei die Ausbeute sehr von der Art des Fleisches abhangig 
ist. Der Fermentextrakt zeigte ein pn-Optimum von etwa 6,9. Die K-Halogenide 
verursachen eine Schadigung der Enzym wrkg., die in der Reihenfolge Chlorid, Bromid, 
Jodid zunimmt. Die Wrkg. von KF-Zusatz laBt sich nicht einordnen, da dadurch eine 
PK-Vcrschiebung heryorgerufen wird. Fiir die Potentialeinstellung ist nur bei Salz- 
zusatz Methylenblau entbehrlich. Die Anderung der Konz. der K-Halogenide bringt 
keine prinzipiell andere Beeinflussung der Redoxkurven; nur das AusmaB der Wrkg. 
andert sich etwas. K .S 0 4 (0,5-n. Lsg.) sebadigt nicht. SchlieBlich werden Angaben 
iiber die Wahl des Elektrodenmaterials gemacht. An Pt-Elektroden werden immer 
negativere Werte ais an Au-Elektroden gemessen. P t scheint den Rk.-Verlauf katalyt. 
zu beeinflussen. Der Gang der Potentiale entspricht auch bei Au-Elektroden den Ver- 
lialtnissen bei Pt-Elektroden, wenn in den Lsgg. blankes P t yorhanden ist. (Biochem. 
Ztschr. 249. 130—40. 11/6. 1932. Berlin, Biolog.-chem. Inst. des stadtischen Kranken- 
hauses am Urban.) SCHOBERL.

Gerhard Schmidt, Uber den fermeniativen Abbau der Guanylsaure in der Kaninchen- 
leber. Samtliche guaninhaltige Deriyy. der Guanylsaure unterliegen in der Kaninchen- 
leber der Desamidierung. Die Bindung des Guanins an das Kohlehydrat stellt also 
keine unerlaBliche Bedingung fiir den Abbau dar. Wie bei der Adenylsiiure kann aus 
der Guanylsaure das NH3 ohne yorherige Abspaltung der H 3PO., losgel. werden. Gleich- 
zeitig erfolgt Lsg. der Purinkohlehydratbindung. Unter den yerschiedensten Be- 
dingungen —  wechselndes p K, Ggw. von NaF, yerschiedene Darst. der Leberfermente —  
entstehen N H 3 u. Purin stets in aąuimolekularen Mengen. Die Isolierung der Guanyl
saure erfolgt durch die Guanylsauredesaminase. Diese ist yerschieden yon der Guanase, 
welche Guanin u. yielleicht auch Guanosin desaminiert. Der Beweis fiir die Ver- 
schiedenheit der beiden Fermente wurde durch dereń praparative Trennung mittels 
Adsorptionsmethoden gefiihrt, wobei Guanase frei yon Guanylsauredesaminase er- 
halten werden konnte, wahrend die letztere bei dem Reinigungsvorgang yerloren geht. 
Das pn-Optimum der Guanylsauredesaminierung liegt etwa bei ph =  5,3, das der 
Guanindesaminierung bei ph mindestens 9,2. Beim Rk.-Optimum der Guanylsaure
desaminase ph =  5,3 bildet Leberextrakt aus Guanylsaure mehr X II, ais aus Guanin, 
was ebenfalls fiir die Verschiedenheit der beiden Fermente sprieht. Die Wrkg. der 
Guanylsauredesaminase wird schon durch V-ioo'n - NaF gehemmt, wahrend zur Hemmung 
der Guanasewrkg. etwa 1/ w-n. NaF notig ist. D ie Guanosindesaminierung yerhalt 
sich wie diejenige des Guanins. Die bei der fermentatiyen Purinabspaltung aus 
Guanylsaure entstehende Bibosephospliorsaure konnte ais krystallisiertes Ba-Salz 
isoliert werden. Im Gegensatz zu der geringen Haftfestigkeit der H 3PO., im Guanyl- 
sauremol. ist die Estcrbindung in der Ribosephosphorsaure selbst, d. h. naeh Ablosung 
des Guaninkems, nur sehr schwer spaltbar. Arginin, Kreatin  u. Kreatinin  spalten 
unter der Einw. yon Guanase kein NH3 ab. Das Rk.-Optimum der Adenosindesamiiiase 
der Leber liegt bei pn =  6,2. Sie ist wie die des Muskels streng spezif. u. greift Cytosin- 
nucleosid nicht an. Guanase laBt sich von der Adenosindesaminase der Leber durch 
fraktionierte Elution trennen. Fiir die Guanase wie fiir die Adenosindesaminase ergibt 
sich bis zum Spaltungsgrad yon 50% ein geradliniger Yerlauf der Desaminierungs- 
kurye. Dic Beziehungen zwisehen Enzymmenge u. der durch die in der Zeitcinheit 
gebildete NH3-JIenge gemessenen Aktiyitat der beiden Enzyme werden dazu benutzt,
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Best.-Methoden fiir die Adenosindesaminase u. die Guanase auszuarbeiten. Dic Guanyl- 
saurephosphatase lieB sich von den Purindesaminasen der Leber, vor allem von samt- 
lichen den Guaninkern desaminicrenden Fernienten, trennen. Das Enzym wird schon 
dureh ca. Viooo"n - NaF anniihernd vóllig gehemmt. Dic pH-Aktivitatskurve der ge- 
reinigten Phosphataselsg. besitzt Optima zwischen pn =  5 u. 6 u. bei 9. In den rolien 
Extrakten aus Kaninchenlebcr steht die Guanylsaurephosphatase unter dem EinfluB 
eines Hemmungskorpers, dessen Wrkg. bei neutraler Rk. am stiirksten ist u. im sauren 
u. alkal. Gebiet bis zur Unwirksamkeit abnimmt. Zur Erklśirung der Yerschieden- 
lieiten im Verh. der gereinigten u. rolien Guanylsaurephosphataselsgg. wird die Annahme 
diskutiert, ob man ais Hemmungskórper in den rohen Extrakten die Guanylsiiurc- 
desaminase zu betrachten hat u. ob man die hemmende Wrkg. dureh eine Konkurrenz 
der beiden Enzyme um das Substrat Guanylsaure erklaren kann. Der pH-Aktivitats- 
kurve der Inosinsaurephosphatase felilt zum Unterschied von derjenigen der Guanyl
saurephosphatase das Aktivitatsmaximum im sauren Gebiet, wahrend den beiden 
Kurven das Maximum im alkal. Gebiet boi pn mindestens 9 gemeinsam ist. (Ztschr. 
physiol. Chem. 208. 185— 224. 13/6. 1932. Frankfurt a. M., Senckenberg, Pathol. Inst. 
Univ.) Gu g g e n h e im .

Gerhard Schmidt, Mikrobeslimmungcn von Purinsubstanzen in  Geuieben. Wahrend 
das Guanin dureh die in verschiedenen Organen enthaltcne Guanase unter Abspaltung 
von NH 3 leicht in Xanthin iibergeht, bildet das Adenin der meisten Organextrakte 
kein NH3. Man kann daher aus der NH 3-Menge, welche unter der Einw. von Guanase 
auf Organhydrolysate entsteht, dereń Geh. an Guanin errechnen. Zur Darst. der 
Guanaselsg. wird zerklcinerte Kaninchenleber mit 2 Gew.-Teilen Glycerin gcschiittelt, 
mit 1 Vol. W. verd., mit Kieselgur yersetzt u. abgesaugt. 20 ccm des Eohextraktes 
werden mit W. auf das 5-fache verd., m it 10 ccm einer Suspension von C-Tonerde ver- 
setzt, der Nd. abzentrifugiert, gewaschen, m it 10 ccm V5-n. N aH 2P 0 4 angerieben, 
abzentrifugiert, das Zentrifugat mit dem gleichen Vol. W. yersetzt u. die so resultierende 
Guanaselsg. gegebenenfalls an einer kolloidalen oder iibersatt. Guaninlsg. auf ihre 
A ktm tat gepriift. Die Fermentlsg. ist brauchbar, wenn innerhalb von 3 Stdn. quanti- 
tative Desaminierung der Testlsg. crfolgt. Zur Vorbereitung der Organpraparate fiir 
die Guaninbest. werden diese zunachst in fl. Luft abgetótct u. zerkleinert. 1 g wird 
mit ca. 30 ccm 2%ig. H.SO,, ca. 4 Stdn. lang gekocht u. das wahrend der Hydrolyse 
gebildete NH 3 unter bestimmten Vers.-Bedingungen abdest. Darauf laBt man 5 ccm 
der Guanaselsg. 3 Stdn. bei 40° einwirken u. rechnet dio gebildete NH3-Menge auf 
Guanin um. Die zur Best. verwendete Organmenge soli so gewahlt werden, daB nicht 
mehr ais 3 mg Guanin darin enthalten sind. (Ztschr. physiol. Chem. 208. 225— 36. 
13/6. 1932.) Gu g g e n h e im .

E ,.  P f la n z e n c h e m ie .
Gabriel Bertrand und M. Rosenblatt, V ber verschiedenen Magnesiumgehalt 

griiner und etiolierter Blatter. Der Magnesiumgeh. griiner Blatter ist groBer ais der 
etiolierter Blatter. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1405—08. 25/4. 1932.) L in se r .

R. Fosse, P. de Graeve und P.-E. Thomas, Eine neue Pflanzensubstanz: Die 
Harnsdure. Aus Melilotus officinalis konnte die Harnsaure, die auch in einer Reihe 
anderer Pflanzen auf spektrophotometr. Wegc nachgewiesen wurde, isoliert u. charak- 
terisiert werden. Soja bildet aus Harnsaure Allantoinsaure. Harnsaure wird somit 
ais Muttersubstanz der Allantoinsaure angesehen. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
1408— 13. 25/4. 1932.) L i n s e r .

Robert Sidney Cahn, Harz von Cannabis indica. III. Konstitution des Canna- 
binols. (II. vgl. C. 1931. I. 3365.) Die in der I. Mitt. (C. 1930. II. 1233) fiir Nitro- 
cannabinolacton aufgestellte Konst.-Formel ist unrichtig u. dureh Formel I  zu ersetzen. 
Denn Vff. haben festgestellt, daB die von W o o d  u. Mitarbeitern aus I erhaltene Canna- 
binolactonsdure dureh H N 0 3 (D. 1,2) bei 190° zu Trimellitsaure (F. 220°) oxydiert wird 
u. demnach Formel II besitzt. Die Saure C9H50 8N ist 5-Nitrotrimellitsaure (HI). Die 
ScHULTZ-HERZFELDsche Saure von F. 175° war wohl eine Nitrodimethylbenzoesaure 
oder Nitromethylphthalsaure. — Die Annahme, daB Cannalirwl, C21H 260 2, ein Phenol 
ist (II. Mitt.), wurde weiter bestatigt. Erstens wird es schon dureh CH3J u. K 2C03 
in Aceton leicht methyliert. Zweitens liefert dieser Methylaiher m it H N 0 3 kein 
Tiinitroderiy., wie Cannabinol selbst, sondern ein Dinitroderiv. (Isomerengemisch), 
welches, im Gegensatz zum Trinitrocannabinolmethylather (II. Mitt.), dureh Piperidin 
nur langsam hydrolysiert wird (vgl. hierzu C. 1931. II. 842). Das resultierende Dinitro-
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cannabinol wird leicht zu Trinitrocannabinól nitriert. Drittens hat Cannabinol ein 
,,krit. Oxydationspotential“ (vgl. F ie s e r , C. 1931. I. 2575), welches auch die Un- 
bestandigkeit gegen k. I0 1 n 0 4 erklart, wahrend die Acylderiw . u. der Methylather 
bestandig sind. — Das 2. O-Atom des Cannabinols ist offenbar atherartig gebunden, 
wie die Indiffercnz gegen die ubliehen Agenzien zeigt. Auch eine Athylenbindung 
ist nicht nachweisbar. —  Sodann wurde versucht, durch oxydativen Abbau iiber 
den phenol. Molekulteil Auskunft zu erhalten. Cannabinol selbst wird durch KMn04 
oder H N 0 3 an diesem Teil weitgehend zerstort. Das Bcnzolsulfonylderiv. krystallisiert 
schwer u. wurde nicht wciter untersucht. Das m-Nilrobenzolsulfonylderiv., das Acetyl- 
deriv. u. der Methylather sind bestandig gegen k. KMn04 u. werden in der Hitze, soweit 
sie iiberhaupt angegriffen werden, ticfgreifend abgebaut. Darauf wurde eine groBe 
Menge reines Cannabinol zuerst mit KMn04 in k. Aceton u. das gebildete amorphe 
Prod. in h. wss. Pyridin weiter oxydiert. Erhalten wurden Cannabinolacton, II u. ein 
Gemisch von aliphat. Sauren, aus welchem n-Caprcmsaure isoliert u. ais Anilid identi- 
fiziert wurde. — Cannabinol enthalt folglich das C-Skelett des Cannabinolactons (11 C), 
einen 2. phenol. Kern, ein ather. O-Atom u. eine gerade Kette C5H U-C— . Da es aber 
nicht 23, sondern nur 21 C enthalt, miissen die C 02H-Gruppen der Capronsaure u. 
des Cannabinolactons durch Oxydation des phenol. Teils gebildet sein. Vff. halten 
Eormel IV fiir wahrscheinlich. Die Stellung des OH (koordiniert mit dem ather. O-Atom) 
erklart, weshalb Cannabinol nicht mit Diazomethan reagiert u. so leicht oxydiert 
wird. Die leichte Disubstitution des Kerns B spricht fiir die Stellung des CSH U in 3". 
Im ganzen muB sich das Mol. wie ein Diphenykleriv. verhalten.

V e r s u c  he .  Benzolsidfonylcannabinol, C27H30O4S. Mit dem Sulfochlorid in 
Pyridin 30 Min. erhitzt, in W. gegossen, Ol 2 Stdn. mit alkoh. KOH gekocht. Nach
2 Tagen krystallisierend. Aus A. Nadeln, E. 70,5°. — m-NitrobenzoUiilfonylcannabinol, 
C2,H 2„06NS. Analog (2V2 Stdn.); in A. gegossen. Aus A.-wenig Bzl. hellgelbe, diamant- 
fórmige Platten, F. 125— 126°. Wird durch NaOH in li. wss. Aceton langsamer verharzt. 
Lieferte mit KM n04 in h. Eg. nur K-m-Nitróbenzotsulfonat, C6H40 5NSK, aus Eg. 
Nadeln, F. >  310°. — Cannabinolmethyldther, C22H2S0 2. Cannabinol mit (CH3)2S 0 4 
oder CH3J, Aceton u. K 2C03 2 Stdn. erhitzt, dann yorsichtig mit wss. NH.,OH (D. 0,88) 
u. W. behandelt. Auch aus „rohem Cannabinol“ (II. Mitt.) mit (CH3)2S 0 4. Aus 
CHjOH Platten, F. 66°, Kp .32 2 65°, bestandig gegen Acetanhydrid-Pyridin bei 100° 
u. gegen Anilin-Anilinhydrochlorid bei 200°. Lieferte mit PCI5 in sd. A. (8 Stdn.) 
ein schwer trennbares Gemisch von Chlorderii'., C22H 270 2C1, u. unverandertem Methyl
ather, aus A. Nadeln u. diamantformige Platten, F. 122— 124°, bestandig gegen 
h. wss.-alkoh. KOH u. Piperidin. Mit Chloramin T in Eg. entstand ein Gemisch, aus 
welchem diamantformige, Cl-reichere Platten von F. 126— 127° isoliert wurden. —  
DiniłrocannabhiohnełhyMher, C22H 260 6N2. Durch Einriiliren in eisgekiihltes Gemisch 
von Eg. u. H N 0 3 (D. 1,5). Aus A.-wenig Bzl. hellgelbe Platten oder Nadeln, F. 174 
bis 175°, sehr resistent gegen H J (Z e is e l) . —  Dinitrocannabinol, C2lH 240 6N 2. Vorigen 
mit Piperidin 48 Stdn. gekocht, in yerd. Siiure gegossen, Nd. mit verd. NaOH ver- 
rieben, hellgelbes Na-Salz in h. W. gel., mit Saure gefallt. Aus verd. Eg. hellgelbe Nadeln,
F . 182— 183°. Liefert durch Eintragen in k. Gemisch von Eg. u. H N 0 3 (D. 1,5) Trinitro- 
eannabinol (aus Eg., F. 160°). — Cannabinolacton zeigt Kp .16 150°. Der von WOOD 
angegebene Kp .20 1 26° ist wohl ein Druckfehler anstatt Kp .20 156°. — CanmbiTwlacton- 
saure (U ), aus Eg., dann W., F. 204— 205°. Synthet. Vergleichspraparat dargestellt 
nach B a r g e l l i n i  u . F o r l i - F o r t i  (Gazz. chim. Ital. 40, II [1910]. 74). — Dinitro- 
cannabinolacton, Cn H 10O6N2. Trinitrocannabinolmethylather mit HNÓ3 (D. 1,5) 8 Stdn. 
erhitzt, auf Eis gegossen, erstarrtcs Ol in sd. Sodalsg. gel., Filtrat mit Saure gefallt. 
Aus A. hellgelblichbraune Platten, F. 161°. —  Cannabinol gibt in A. oder Eg. mit HC1 
oder H 2S 0 4 keine Fiirbung. Lsg. in konz. H2S 0 4 grimliehgelb mit schwach (im Bogen- 
licht stark) griiner Fluorescenz, beim Erwarmen oder auf Zusatz von K 2Cr20 7 tief

c h 3

0  ÓH



1932. II. E3. P f l a n z e n p h y s io l o g ie  u s w . — E6. T ie r p h y s io l o g ie . 887

braun. In Eg. mit konz. H 20 2 in der Kalte keine, beim Erwarmen tief purpurne Fiirbung. 
Acetylderiy. u. Methylather verhalten sich ahnlieh. (Journ. chem. Soc., London 1932 . 
1342—53. Mai. Bangor [N. Wales], Uniy.) L in d e n b a u m .

James B.McNair, Beziehungen zwisehen Substanzen in Pflanzen-. Atherische 
Ole und Harze, Blausaure und Oxalale. Statistik des Vork. in trop., subtrop. Pflanzen- 
familien u. in solchen der gemaBigten Zone. (Vgl. C. 1931 . II. 1014.) Harze u. iither. 
Ole sind in den ahnlichen oder gleichen anatom. Strukturen (Geweben) untergebracht. 
Die ather. Ole enthalten Substanzen, die bei Kondensation oder Polymerisation in 
Harze ubergehen. Die ather. Ole fungieren ais Lósungs- u. Transportmittel u. ais Mutter- 
substanzen fiir die Harze. (Amer. Journ. Botany 19. 255—72. Marz 1932.) LlNSER.

Ernest John Miller und Albert Charles Chibnall, Die Proteine der Grdser. 
I. Vorlaufige Mitteilung. Die CniBNALLsehe Athermethode erwies sich bei der Darst. 
yon Proteinen aus Grasern ais ungeeignet, doch ergab sio bei Verwendung yon A.-W. 
statt A. teilweise gute Resultate. Das Protein von Dactylis glomerata zcigte folgendc 
Zus.: Amid-N 5,9; Humin-N 6,5; Arginin-N 14,3; Histidin-N 5,3; Lysin-N 8,3; Cystin-N
0,0 (obwohl 1% S gefunden werden konnte). Monoamino-N 56,0; Nichtamino-N 3,7; 
Dicarbonsairre-N 19,9; %. N  im asclicfreien Protein 14. Gesamtbasen-N 27,9%. Das 
Protein zeigt somit groCe Ahnlichkeit mit anderen Blattproteinen. (Biochemical Journ. 
26. 392— 402. 1932. Imp. Coli. of Science and Technol., South Kensington, 
London.) L i n s e r .

E3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
Friedl Weber, Harnstoff-Permeahilitdt ungleich alłer Stomala-Zellen. Die SchlieB- 

zellen von Ranunculus ficaria sind wahrend ihrer Funktionsperiode an erwachsenen, 
griinen Blattern fur Harnstoff in auBergewóhnlich hohem MaB permeabel, im embryo- 
nalen Entw.-Zustand an jungen Blattern u. an yergilbten alten Blattern nur in sehr 
geringem MaBe. (Protoplasma 14. 75—82. 1931. Graz, Pflanzenphysiol. Inst. d. 
Uniy.) Ci i . S c h m id t .

K. Snell, Die Beschleunigung der Keimung bei der Kartoffelhwlle. Keimung wird 
im Herbst dadurch herbeigefiihrt u. beschleunigt, daB man die Pflanzen 7 Tage bei 32°, 
dann 7 Tage boi 1° u. abermals 7 Tage bei 32° belaCt. (Ber. Dtsch. botan. Ges. 50a. 
146— 61. 1932.) L i n s e r .

Julius Stoklasa, Der Einflufi der Jiadioaklivilat der verschiedenm radioaktiven 
Elemenie auf den Ban- und Betriebsstoffwechsel der Pflanzen. (B i e d . Ztrbl. Agrik.- 
Chem. 61. 161—76. April 1932.) L i n s e r .

Arthur W. Sampson und Edward C. Mc Carty, Der KoMehydratstoffwechsel 
von Slipa pulchra. Kohlehydrate werden zu Zeiten geringen Wachstums gespeichert. 
Entfernung der Blśitter wahrend der Bliite u. Fruchtreife verhindert Speicherung yon 
Kohlehydraten u. verlangert die Periode des yegetatiyen Wachstums. (Hilgardia 5. 
61— 100. 1930. Calif. Agric. Exp. Stat.) L in s e r .

A. RadoeJf, Untersuchung iiber Stimulałwn des Wachstums und des Stoffwechsels 
in  den Geweben des Weizens. Mg u. Mn sind wirksam, Zn, Fe u. Cu unwirksam. Die 
Wachstumssteigerung betragt 30—40% der Lange, 17—54% des Trocken- u. 10— 38%  
des Frischgewichtes. Im nach WARBURG gemessenen Stoffwechsel waren keine systemat. 
Untersehiede parallel der Stimulation festzustellen. (Compt. rend. Acad. Sciences 194 . 
1527—29. 25/4. 1932.) L i n s e r .

Arthur James Suthers und Thomas Kennedy Walker, Der Mechanismus der 
Bildung organischer Sauren bei Schimmelpilzen. I. Die Wirkung des Aspergillus niger 
auf Natrium-Hexosediphosphat in  Gegenwart von Toluol. Mit der etwras abgeanderten 
Methode yon NEUBERG u . K o b e l  wurde festgestellt, daB Aspergillus niger in Ggw. 
von Toluol aus Natrium-Hexosediphosphat Methylglyoxal bildet, das ais 2,4-Dinitro- 
phenylosazon charakterisiert wurde. Der Befund steht im Einklang mit der Annahme 
von C h r z ą s z c z  u. T iu k o w  (ygl. C. 1931 . I. 1312), daB die Citronensaurebldg. aus 
der Glucose iiber ein Hesosephosphat u. iiber Methylglyoxal yerlauft. (Biochemical 
Journ. 26. 317— 22. 1932. Coli. of Techn., Uniy. of Manchester.) L i n s e r .

E 5. Tierphysiologie.
H. C. A. Lassen, Ist die Ather-Zuckermethode eine Verbesserung der hormonahn 

Schicanrjerschaftsreaktion? Der Zusatz von 3% Glucose zum zu untersuchenden H am  
nach Z o n d e k s  Yorschlag bringt keinen Vorteil. Die Rk. tritt weder sehneller noch 
starker auf. — Am besten ist die Verwendung yon 6 Mausen, yon denen 3 nach
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72 Stdn. u. bei negatiyem Ausfall der Rk. die letzten 3 nach weiteren 24 Stdn. zu 
sezieren sind. (Klin. Wchschr. 11. 1104— 06. 25/6. 1932. Kopcnhagen, Staatl. Serum- 
inst.) . WADEHN.

Y. Ohnishi, Uber die histologischen Veranderungen der innersekretorischen Organe 
bei mit Hypophysenvorderlappen und m it Hypophysenhinlerlappen gefutterten jungen 
Ratten. (Folia endocrinologica Japonica 8 . 1— 2. 20/4. 1932. Kyoto, Univ., 1. med. 
Klin.) WADEHN.

C. A. Gornperts und A. W. M. Pornpen, Die synergistische Wirkung von Men- 
formon und Hypophysenhinłerlappenezlrakt auf die Gebarmutter. Die synergist. Wrkg., 
nach BOURNE u . B u rn  (vgl. C. 1929- I. 1015) wurde nicht bestatigt. Auch eine Be- 
einflussung des Schwellenwertes fur die Rk. auf Pituitrin bei mit Menformon vor- 
behandeltcn yirginellen Mccrschwcinchcn wurde nicht bcobaclitet. Die Ergebnisse an 
isolierten Uteri yon infantilen Meerschweinchen in yitro gegeniiber Verss. mit er- 
wachsenen Bauchfenstcrkaninchen in vitro waren wesentlich verscliieden. (Nederl. 
Tijdschr. Geneeskunde 76. 2918— 28. 11/6. 1932. Amsterdam, Univ.) GROSZFELD.

H. Minakuchi, Uber den Einflup der Epinephrektomie auf die Funktion der Farb- 
sloffausscheidung der Leber. Es wurde Azorubin S intravenos Kaninchen injiziert u. 
die Ausscheidung in der Galie Iaufend ycrfolgt. Normalerweise beginnt die Aus- 
scheidung 2 Min. nach der Injektion sichtbar zu werden, um 15—30 Min. spater maximal 
zu sein. Nach Epinephrektomie —  besonders der doppelseitigen —  ist die Ausscheidung 
stark yerzogert. (Folia endocrinologica Japonica 8 . 14. 20/6. 1932. Kyoto, Univ. 
I. med. Klin.) W a d e h n .

W. C. Aalsmeer und c. S. Richter, Der Einflu/3 von Adrenalin auf den dia- 
slolischen Blutdruck bei Aorteninsuffizienz und der Basedowsclien Krankheit. Die sog. 
Adrenalinrk. (Absinken des minimalen Blutdruck bis fast 0 in 30 Min.) bei Beriberi 
wurde auch bei obigen Krankheit en beobachtet u. ist ais Ausdruck fiir den Grad der 
Zirkulationsstórung besser ais der Pulsdruck. (Nedcrl. Tijdschr. Geneeskunde 76- 
3025— 34. 18/6. 1932. Soerabaja, Nederl. Ind. Artsenschool.) G r o s z f e l d .

S. Sugimoto, Nebenniere und Elekirolytenstoffwechsel. I. Mitt. Uber den Einflup  
des Adrenalins, des Nebennierenextraktes und des Oholins auf den Kalium- und Calcium- 
gelialt im Blutserum. Verss. an Kaninchen. Nach Injektion yon Adrenalin nahm der 
K-Geh. im Blutserum ab, der Ca-Geh. nahm meistens ab. Nach Injektion von Inte- 
renin nahm der K-Geh. leieht zu, der Ca-Geh. blieb unveriindert, dasselbe war bei 
Injektion yon l° /0ig. Cholinlsg. der Fal). Die Injektion yon 2°„ig. Cholinlsg. senkte 
den K-Spiegel. (Folia endocrinologica Japonica 8 . 2—3. 20/4. 1932. Kyoto, U niv.,
1. med. Klin.) WADEHN.

S. Sugimoto, Nebenniere und Elektrolytenstofficechsel. II. Mitt. Einflup des 
Verlustes des Mark- und Rindenteils der Nebenniere auf den K - und Ca-Gehalt imBlut- 
serum. Anhang: Glykogengehalt in Leber und Muskel von Kaninchen mil entfernien 
Nebennieren. (I. ygl. yorst. Ref.) Der K-Geh. des Blutserums nimmt nach der Ex- 
stirpation beider Nebennieren oder der Kauterisierung der Rindcnteile beider Neben
nieren deutlich zu u. bleibt fur Wochen auf dieser Hóhe. Der Ca-Geh. nahm in beiden 
Fallen zeitweilig ab. Nach Kauterisierung der Markteile der Nebennieren nimmt der 
K-Geh. im Serum ebenfalls zu, sinkt aber nach einer Woche zur Norm u. unter die 
Norm ab. Der Ca-Geh. nahm zeitweilig ab. (Folia endocrinologica Japonica 8 . 5— 7. 
20/5. 1932. Kyoto, U niv., I. med. Klin.) W a dehst .

S. Sugimoto, Nebenniere und Elekirolytenstoffwechsel. III. Mitt. Der K - und 
Ca-Gehalt im Skelettmuskel von Kaninchen mit entfernten Nebennieren w id  der Einflup, 
den die Ermudung des betreffenden Muskels auf diesen Gelialt ausubt. (II. ygl. yorst. 
Ref.) Nach Epinephrektomie yerandert sich der K-Geh., steigt der Ca-Geh. der 
Muskulatur beim Kaninchen. Durch Ermudung nimmt beim n. Tier K  u. Ca ab. Dies 
ist auch bei den epinephrektomierten Tieren der Fali, nur sinkt hier der Ca-Geh. starker 
ais normal, K  geringer ais normal. Nach geniigend starker Ermudung wird der K- u. 
Ca-Geh. des Muskels epinephrektomierter Kaninchen gleich dcm bei ermudeten Muskeln 
normaler Tiere. (Folia endocrinologica Japonica 8 . 11— 12. 20/6. 1932. Kyoto, Univ.,
I .  med. Klin.) WADEHN.

H. Minakuchi, Der Einflup der innersekretorischen Driisen auf die Hdmoglobin- 
resistenz. III. Mitt. Uber den Einflup des Adrenalins, Interrenins und der Nebennieren- 
ezstirpation. (II. ygl. C. 1932. II. 235.) Nach subcutaner Injektion von Adrenalin 
(6 Wochen fortgesetzt) nimmt die Hamoglobinresistenz zu, nach Injektion yon Interrenin 
ab. Nach Epinephrcctomie ist die Resistenz anfanglich mehrere Wochen hindurch
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yermindert, dann wird sie allmahlich wieder normal. (Folia endoorinologica Japonica 8 .
12. 20/6. 1932. Kyoto, Univ., I. med. Klin.) W a d e h n .

H. Minakuchi, Uber den Einflu/3 mehrerer lidmatopoetischer Substanzen auf die 
Hamoglobinresistenz. (Vgl. yorst. Ref.) Nach Verabfolgung von Ferratosc, Arsozon 
u. Hepatose nimmt die Hamoglobinresistenz beim Kaninchen zu, dies besonders deutlich 
beim anamisierten Tiere. Rindenmilzpulyer hatte auf die Hamoglobinresistenz keinen 
Effekt. (Folia endocrinologica Japonica 8 . 13. 20/6. 1932. Kyoto, U niv., I. med. 
Klin.) W a d e h n .

R. Mc Carrison und K. B. Madhava, Die Schilddriise. Ein Beitrag zum Studium  
des Kropfes. Umfassende Darst. besonders eigener Arbeiten iiber Schilddriise u. Kropf, 
die in folgende Kapitel geteilt ist: Wachstum der Schilddriise, GróBe der Schilddriise, 
Anderungen des absoluten u. relatiyen Gewiehts der Schilddriise durch Kostformen, 
Einfliisse von Geschlecht, sexueller Aktivitat, Jahreszeit u. hygien. Verhaltnisse auf 
die Schilddriise, Bezieliungen des Jods zur Schilddriise, Kropfbeobachtung u. Jod- 
prophylaxe, Atiologie des Kropfes. (Indian med. Res. Memoirs Nr. 2 3 . 3—378. Marz 
1932.) W a d e h n .

F. Schlumm, Tabak mipbrauch und Hyperthyreoidismus. Die bei starken Rauchern 
haufig beobachteten Erscheinungen: Tremor der Hande, gesteigerte Reflexerregbarkeit, 
Neigung zu Tachykardien u. allgemeine nervose Erscheinungen werden auf einen durch 
das Nicotin yerursachten Hyperthyreoidismus zuriickgefiihrt. Die klin. Unterss., die den 
Grundumsatz, die spez. dynam. Wrkg. u. den Jodgeh. des Blutes bei starken Rauchern 
betreffen, bestatigen diese Annahme oder stehen zu ihr nicht im Widerspruch. (Ztschr. 
klin. Med. 120 . 648—53. 3/6. 1932. Koln, Med. Univ. Klin. Augusta Hosp.) W a d e h n .

S. Shingu, Uber den Einflufi des Schwefels auf den Stickstoffstoffwechsel und die 
Beziehung von Schwefel und Schilddriise darauf. Intramuskulare Injektion von 
kolloidalem S steigert die Gesamt-N-Ausseheidung im Harn deutlich, parallel damit 
ist Harnstoff, Ammoniak u. Kreatin yermehrt. Kreatinin bleibt unyerandert. Bei 
Fiitterung mit kolloidalem S nehmen der Gesamt-N, Harnstoff u. Kreatin ab, Ammoniak 
zu. Die durch Schilddriisenyerabreichung gesteigerte N-Ausscheidung im Harn kann 
durch Verfiitterung von kolloidalem S verringert, durch Injektion yon kolloidalem S 
gesteigert werden. (Folia endocrinologica Japonica 8 . 7— 8 . 20/5. 1932. Kyoto, U niv.,
I. med. Klin.) WADEHN.

T. Wada, Uber die biologische Wirhung verschiedener Organextrakte von Kaninchen 
mit ąiutphylaklischem Sliock und den Einflufi der Schilddriise darauf. I. Mitt. Uber 
die biologische Wirkung verschiedener Organextrakte von Kaninchen m it anaphylaktischem 
Siwek. „Gekochte Organextraktc“ von Kaninchen, die auf der Hóhe des anaphylakt. 
Shocks getótet wurden, werden n. Kaninchen in die Halsvene injiziert. Es tritt heftige 
Atemnot ohne Blutdrucksenkung auf. Die Lunge ist stark geblaht u. hj-periimisch, 
zuweilen finden sich in ihr Hamorrhagien, wie sie beim anaphylakt. Schock vor- 
kommen. Das diesen Effekt hervorrufende Anaphylatoxin findet sich am reichlichstcn 
im Lungenextrakt, weniger im Lcber- u. Nierenextrakt, am geringsten im Milz- u. 
Diinndarmextrakt. (Folia endocrinologica Japonica 8 . 9— 10. 20/6. 1932. Kyoto, 
Univ., I. med. Klin.) .. W a d e h n .

Jens Bee und A. Władysław Elmer, Uber den Einflu/3 der intravenosen Tliyroxin- 
injektion auf den Blutjodspiegel und die Hamjodausscheidung bei Menschen. Nach 
intrayenoser Injektion yon Thyroxin (2 mg entsprechend 1200 y  J) erreieht der Blut
jodspiegel nach 1j2 Stde. das Maximum (28 y) u. ist nach 2—3 Stdn. bereits wieder 
anniihernd normal. Diese Erhohung des Blutjods ist durch die Steigerung seiner 
alkoholunl. Komponentę bedingt, das alkohollósliche J bleibt unverandert. Die J-Aus- 
scheidung im Harn ist wahrend der ersten Stdn. am starksten u. in 24 Stdn. beendet. 
Nur etwa 1/5 des injizierten J  wird durch die Niere ausgeschieden. (Klin. Wchschr. 11. 
721. 23/4. 1932. Oslo, U niv., Pharmakol. Inst.) WADEHN.

Tosimitu Kaiwa, Der Grundstoffweehsel beim thyreoidectomierten und epinephrecto- 
mierten Kaninchen und beim Kaninchen nach Schilddriisenbehandlung. Der Grund- 
stoffwechsel beim thyreoidectomierten u. epinephrectomierten Kaninchen ist um 
etwa 30% gegeniiber der Norm yermindert. Diese Senkung ist der Entfemung der 
Schilddriise zuzuschreiben. Die Entfernung der Nebennieren hatte keine weitere 
Senkung zur Folgę. (Tohoku Journ. exp. Med. 19 . 96— 112. 20/5. 1932. Sendai, 
Tohokii Uniy., Lab. de physiol.) W a d e h n .

Luther Sheldon, Richard A. Kern und Erie G. Hakansson, Die Behandlung 
von Megacolon mit Paratliormon. Bericht iiber drei Palle. Die Verstopfung ais Folgę
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des Megacolons wurde in allen 3 Fal len u. zum Teil fiir langere Zeit durch Parathormon- 
behandlung beseitigt. (Amer. Journ. med. Sciences 184 . 94— 104. Juli 1932. U. S. 
Nayal Hosp., League Island; Medic. D iv., Hospital of the Univ. of Pennsylvania.) W a d .

Isolde T. Zeckwer, Uber Insulinresisłenz. Das Verhalten von Kaninclien gegeniiber 
Insulin wahrend der Leucocythose naeh Nałriumnucleinal. Bei Kaninchen wurde durch 
Injektion von Na-Nucleinat eine Leucocythose hervorgerufen. Bei derartigen Tieren 
rufen Insulindosen, die sonst Krampf yerursaehen, keine Krampfe heryor. Diese 
Hemmung der Insulinwrkg. durch Na-Nucleinat wurde auch dann beobaehtet, wenn 
der glykogenolyt. Effekt des Nucleinats durch Entfernung einer Nebenniere u. Durch- 
trennung des Splanchnicus der anderen Seite beseitigt war. Auch Entfernung der 
Schilddriise hatte auf die Wrkg. des Nucleinats keinen EinfluB. Der Effekt trat aber 
nur dann ein, wenn die ausgel. Leucocythose kraftig u. die Insulindose inoglichst 
niedrig blieb. (Arch. Pathology 13 . 766— 78. Mai 1932. Philadelphia.) W a d e h n .

N. Gellerstedt, Zirkumskripte Hypcrplasie des subcutanen Feltgcwebes ais lokale 
Folgę von Insulininjektionen. Es wird ein Fali einer Hyperplasie des subeutanen Fett- 
gewebes geschildert, die sich im Laufe mehrjahriger Insulininjektionen bildete. Das 
Fettgewebe setzte sich aus hypertroph. Fettzellen zusammen. Diese Erscheinung 
wird zu dem Hormoneffekt des Insulins auf den Kohlehydrat-Fettstoffwechsel in Ver- 
bindung gebraeht. (Endokrinologie 10 . 412—33. Juni 1932. Upsala, Univ. Pathol. 
Inst.) W a d e h n .

Erling Skouge und August Schrumpf, Der Einflufi des Leciłhins auf die Insulin- 
wirkung. Der Verlauf der Blutzuckersenkung naeh Injektion von 20 Einheiten Insulin 
allein u. von 20 Einheiten in 1 ccm 6%ig. Lecithinlsg. wurde bei Kaninchen u. beim 
Mensehen gepriift. Beim Kaninchen kam es naeh Injektion des Insulin-Lecithin- 
gemisches nur selten zu Krampfen, was sonst bei dieser Dosis stets der Fali ist. Beim 
Mensehen ist der niedrigste Blutzuckerwert naeh Verabfolgung des Gemisches erst 
naeh 7 Stdn. erreicht, gegeniiber 4 Stdn. n. Lecithin allein hatte keinen Effekt auf den 
Blutzucker; bei intrayenóser Injektion brachte das Gemisch keine andere Wrkg. heryor 
ais Insulin allein. Der protrahierte Effekt des Insulin-Lecithingemisches ist der ver- 
zogerten Resorption des Insulins zuzuschreiben. Ahnliche Resultate erhalt man bei 
Verwendung yon Insulinemulsionen in 01. (Ztschr. klin. Med. 1 20 . 754— 67. 3/6. 
1932. Oslo, Med. Abt. VII. des Stadt. Krankenhauses, u. Labor. ,,A. L .“ ) WADEHN.

Luigi Condorelli, Experimentelle Untersuchungen iiber die Ezistenz eines Hyper- 
glykamie erzeugenden Leberhormons. (Loewisches Glykamin.) Das Ultrafiltrat yon 
Hundeblut, 1 Stde. nacli Adrenalininjektion entnommen, erzeugt beim Kaninchen 
naeh endoyenóser Darreichung Hyperglykamie. Die Wrkg. wird nicht durch das 
Adrenalin bedingt, da sie naeh 2 Stdn. naeh der Adrenalingabe nicht mehr yorhanden 
ist. Gleicherweise, wenn auch schwacher, wirkt das Ultrafiltrat yon Hunden mit ent- 
fernter Pankreas. Wenn das Blut yorher ein Leberpriiparat durchstrómt hat, tritt 
obige Adrenalinwrkg. nicht mehr ein. Die Hyperglykamie erzeugende Kraft ist am 
starksten 1 Stde. naeh Durchstromen der Leber. Die Hyperglykamie ist stets mit 
einer Abnahme des gebundenen Zuckers yerbunden. (Arch. Farmacol. sperim. 49. 
65—81. Neapel.) _ Grimme.

H. H. Mitchell und D. B. Smuts, Aminosauremangel im Rindfleisch, Weizen, 
M ais, Hafer und in Sojabohnen hinsichtlich des Wachslums weifier Rallen. Den Proteinen 
aus magerem Rindfleisch u. aus Sojabohnen fehlt eine geniigende Menge Cystin. Wird 
es zugegeben, so erfolgt starko Wachstumszunahme. Im Weizen mangelt es an Łysin, 
das, zugegeben, ebenfalls Wachstumssteigerung bringt. Dagegen niitzt bei den Proteinen 
von Hafer u. Mais Zugabe von Łysin nur wenig, obwohl es im Minimum ist. Hier ist 
dann eine zweite Aminosauro im Minimum: beim Hafer das Tryptophan, das, zusammen 
m it Łysin gegeben, den Nahrwert des Proteins erwartungsgemaB stark steigert. (Journ. 
biol. Chemistry 95. 263—81. Febr. 1932. Urbana, Dep. of Animal Husbandry, Uniy. 
of Illinois.) ” LlNSER.

Muller-Lenhartz und v. Wendt, Mineralstoffe und Vitamin in  der Emahrung 
des Huhnes. Knochenmehl u. kiinstliches Ca-Phosphat wirken gleiehwertig, Kreide 
u. Kalksteinmehl weniger giinstig ais Muschel- oder Austernschalenschrot. Weitere 
Angaben iiber ZweckmaBigkeit der Fiitterung mit Na2HPOfl (Bldg. yon Lecithin), 
Fe, NaCl (0,2—0,4% des Futters, zu groBe Mengen sind sehadlich), S, Holzkohle, J  
u. Dorschlebertran (Vitamin A u. D). (Ztschr, Fleisch-, Jlilchhyg. 42. 364— 66. 15/6. 
1932. Leipzig, Univ.) ' Gr o s z f e l d .

Murray B. Gordon und Hyman Lieberman, Idiosynkrasie gegeniiber Yiosterol.
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Yon 200 Kindern zeigten 15 idiosynkrast. Erscheinungen bei Verabfolgung yon Yio- 
sterol in Form von Erbrechen, Diarrhoe u. Verlust von Appetit. Bei einem Teil der 
Kinder yerschwand die Idiosynkrasie mit der Zeit. (Amer. Journ. med. Sciences 183. 
784—95. Juni 1932.) .. W a d e h n .

Leonard G. Parsons, U ber die Coeliakie (V erdauunys insujfiz ienz). Umfassende 
Ausfiihrungen iiber diese Erkrankung auf Grund der allgemeinen Erfahrung u. eigener 
Unterss. u. a. auch iiber die Zusammenhiinge mit ayitaminot. Zustanden. (Amer. 
Journ. Diseases Children 43. 1293— 1346. Mai 1932. Birmingham (England), 
Uniy.) SCHWAIBOLD.

Thomas Moore, Yitamin A und Carotin. 8 . Mitt. Hochwirksame Vitamin-A- 
Konzentrate. (7. Mitt. vgl. C. 1931. II. 3113.) Vf. hat aus Leberólen yon Ratten u. 
Schweinen, die mit Carotin (in Form von rotem Palmol) gefiittert worden waren, nach 
der friiher beschriebenen Methode Yitamin A-Konzentrate hergestellt u. sie mit solchen 
aus den Leberólen von Steinbutten u. Seezungen verglichen. Trotz groCer Verschieden- 
heiten in den anfanglichen Blauwerten der Praparate wurden doch Konzentrate von 
iiberraschend gleicher Aktiyitat erhalten, niimlich von 2400 blauen Einheiten im SbCl3- 
Test, d. h. einer wirksamen Dosis yon 0,001 mg (Ratte). Von den móglichen Folge- 
rungen, dafi die Konzentrate wesentlieh aus dem einheitlichen Vitamin bestanden 
haben oder daB das Vitamin stets von sehr konstanten Mengen von Begleitstoffen 
mit ahnliclien Loslichkeitseigg. begleitet ist, halt Vf. letztere fiir wahrscheinlicher. 
(Biochemical Journ. 25. 2131—35. 1931.) BERGMANN.

Thomas Moore, V itam inA  und Carotin. 9. Mitt. Bemerkungen iiber die Um- 
wandlung von Carotin in  Vilamin A in  der Kuh. (8 . vgl. yorst. Ref.) Das Korperfett 
der Kuh enthalt normalerweise etwas Carotin; jedoch besitzen das F ett der Leber 
u. der Milch yorwiegend Yitamin A. Da die Kuh ein Pflanzenfresser ist, wird offenbar 
auch von ihr Carotin in Vitamin A umgewandelt. Die Richtigkeit dieser Folgerung 
wird dureh dic Beobachtung gestutzt, dafi Verfiitterung yon Carotin (ais Karotten) 
wahrend der Stallfutterungsperiode nicht nur eine Erhohung des Carotins, sondern 
auch des Vitamingeh. im Butterfett heryorrief. Der Pigmentationsgrad des letzteren 
hangt bei Zufiihrung adaąuater Carotinmengen von der Rasse ab. In der Weideperiode 
bleibt trotz der móglichen Zufiihrung yon Carotin (im Gras) der Carotin- u. der Vitamin- 
gehalt des Butterfettes relatiy niedrig. Offenbar findet Speicherung des Vitamins 
in der Leber u. reichliche Ausscheidung von Carotin statt. Analoges hat Mo o r e  
(C. 1931. II. 3113) fiir das Korperfett der Ratte beobachtet. Bei der Stallfiitterung 
mit n. Carotin-armcr Nahrung kónnen die Vitaminreserven der Leber den Vitamin- 
bedarf des n. Milchfettes nicht sattigen. Es empfiehlt sich, in dieser Periode Carotin- 
reiches Materiał m it zu yerfuttern. (Biochemical Journ. 26. 1— 9. 1932. Cambridge 
Univ. Dunn Nutritional Lab., u. Medical Research Council.) BERGMANN.

A.van Gulik, Ergebnisse in der allgemcinen P razis mit Davitamon-A ais Heil- 
mitłel gegen MUchschorf. Dureh Behandlung mit Davitamon-A u. H 3POj genasen 12 
yon 17 Kindern. In der Haut mufi das Vitamin A dureh Teerpriiparate gegen starkes 
Licht geschiitzt werden. (Nederl. Tijdschr. Geneeskundc 76. 3035— 45. 18/6. 1932. 
Heusdcn.) GROSZFELD.

A. Jung, Richtlinien zur praklischen Bewertung von vitaminhaltigen Lebens- und 
Heilmilteln auf Grund des Bedarfes an Yitaminen. 1. Mitt. Vitamin A: Eine Vitamin- 
quelle wrird ais sehr gut bezcichnet, wenn in der Tagesration (Mensch) mehr ais 1000 
biol. Einheiten enthalten sind, bei 200— 1000 Einheiten ist die Bezeichnung ais gut, bei 
50—200 Einheiten ist sio ais mafiig yorgeschlagen. Eine Anzahl entsprechender Lebens- 
u. Heilmittel werden angefiihrt u. die zu verwendenden Mengen gekennzeichnet. Unter- 
scheidung yon Grenzdosis u. der wesentlieh hoheren optimalen Dosis. (Ztschr. Vitamin- 
forsch. 1. 105— 15. April 1932. Basel, U niv., Physiolog.-chem. Anstalt.) SCHWAIBOLD.

Poul Schultzer, tfber Bestimmung von A- w id  B-Yitam in. (Vgl. C. 1932.1. 2603.) 
Ausfiihrliche Angaben uber dio spezielle Methodik der im Institute durchgefiihrten 
biolog. Unterss. an Ratten unter Hervorhebung der Schwierigkeiten, die sich bei Vita- 
minbestst. einstellen. Tabellcn, Abbildungen im Original. (Dansk Tidskr. Farmaci 5. 
177—98. 1931. Sydhaynen, Staatl. Vitaminlab.) E. M a y e r .

A. Hottinger und A. Nohlen, Untersuchungen iiber den Einflu/1 des D-Faktors 
auf die spontane Rachitis des Affen. An 3 Kapuzineraffen konnte Raehitis nachgewiesen 
werden (klin., rentgenolog., mkr. Abbildungen). Dureh hohe Dosen von bestrahltem  
Ergosterin konnte nach langerer Einw. in zwei Fallen Heilung bzw. Besserung erzielt 
werden. Hyperyitaminose trat nicht auf. Demnach ist die Affenrachitis hartnackiger
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u. resistenter gegen D-Vitaminbehandlung ais die gewohnliche experimentelle Er- 
krankung u. stcht yielleicht in der Mitte zwischen dieser bzw. der spontanen u. anderer- 
seits der perennierenden Rachitis. (Ztschr. Vitaminforsch. 1. 99— 105. April 1932. 
Dusseldorf, Med. Akad., Kinder- u. Infektionsklinik.) SCHWAIBOLD.

J. P. Spruyt und W. F. Donath, Der Gehalt an antineuritischem Vitamin der 
gekochten Milch. (Vgl. C. 1930 . I. 1638.) Fiitterungsverss. an RcisyOgeln u. Tauben. 
Dic Vorbereitung der Milchproben gesehah in der Weise, daB durch Zusatz des doppelten 
VoL A. von 96°/0 ein Serum horgestellfc wurde (das dic gesamte Menge des Vitamins 
enthalt), das entsprechend eingedampft wurde. Der sirupose Riickstand wurde mit einem 
yitaminfreien Reisfutter yermischt u. in Portionen yerfiittert, die bekannten Mengen 
der urspriinglichen Milch entsprachen. Kochen von mchreren Min. Dauer yerminderte 
den Geh. an antineurit. Faktor kaum mci-klich. Auch Sterilisieren bei 110° zerstorte 
nur einen sehr geringen Teil dayon bei dem pa der Milch (ca. 5), bei pjt <  2 war die 
Zerstórung erheblich. (Mededeel. Dienst Volksgezondheid Ned.-Indie 1 9 3 3 . 64—70. 
Batavia, Med. College, Chem. Lab. Sep.) SCHWAIBOLD.

— , Quanlitative Melhoden der W ertbestimmung von Vitaminen. Es wird iiber die 
neue Methode des National Listitute for Medical Research zur Wertbest. von Vita- 
min-D-Praparaten beriehtet: 3— 4 Wochen alte, 45— 50 g wiegende Ratten bekommen 
4 Wochen lang die rachitogene Diat yon S t e e n b o c k  u . B l a c k ,  in den letzten 2 Woehen 
die Yitaminpraparate. Nach den ersten 2 u. den letzten 2 Woehen werden die rechten 
Kniegelenke (im Chlorathylrauseh) rontgenographiert, so daB Tiere, die nach 2 Wochen 
zu schwache oder zu starkę Rachitis zeigten, ausgeschieden werden koimen. E s wurden 
weiter 12 Standardaufnahmen fiir Vergleichszwecke angegeben; ihr Gebrauch wird er- 
lautert. Die Anderung in der Nummer dieser Skala (u. damit die Heilungsgeschwindig- 
keit) ist proportional dem Logarithmus der zugefiihrten Dosis. Analoge Beziehungen 
zwischen Dosis u. Wrkg. haben K e y  u . ELPHICK (C. 1932 . I. 94) bekanntlich fur das 
VitaminC aufgesueht; hier ist die Beziehung linear, nieht logarithm. Fur Vitam inA  
sind zwar spektroskop. Bestimmungsmethoden angegeben; doch wird betont, daB 
hier biolog. Teste yorlaufig notwendig bleiben, u. auf die Verss. von CoWAED, KeY, 
D y e e  u . M o r g a n  (C. 1931 . II. 262. 464) bingewiesen. (Naturę 129 . 514—15. 
2/4. 1932.) B e r g m a n n .

F. Verzar, Das E-Viłamin (Antisterilitats- oder Fertilitdisvitamin). tjbersichts- 
bericht. (Ztschr. Vitaminforsch. 1. 116—34. April 1932. Basel.) Sc h w a ib o l d .

E. F. Terroine, R. Bonnet, P. Danmanville und G. Mourot, Beitrag zur 
Kennlnis der Physiologie des Kreatinins und Kreatins. I. Ausscheidung des Kreałinins 
und Kreatins bei der Stickstoffminimumausscheidung und beim Hungem. Bei einer Er- 
nahrung, die sieh auf minimale N-Ausscheidung einstellt, beobaehtet man beim Schwein 
eine bemerkenswerte Konstanz in der Ausscheidung des Kreatinins, wahrend die 
Kreatinausscheidung stark schwankt. Beim Ferkel nimmt bei der gleichen Erniihrung, 
wenn sie iiber langere Zeit innegehalten wird, die Kreatinausscheidung ab bis zum Yer- 
schwmden. — Man kann das Kreatinin nicht ais quantitativen Ausdruck des endogenen 
N-Stoffweehsels ansehen, weil das Verhaltnis Kreatinin-N: Gesamt-N nicht konstant 
ist, dieses Verhaltnis ist im Urin stets groBer ais im Muskel. — Im Hunger steigt die 
Kreatinausscheidung stark an, die des Kreatinins kann yermindert sein, wird aber 
durch die Steigerung der Kreatinurie iiberkompensiert; dieses Kreatin entsteht wohl 
infolge starken EiweiBabbaus in den Geweben. (Buli. Soc. Chim. biol. 14 . 12—46. 
Jan. 1932. StraBburg, Inst. de Physiol. generale de la Faculte des Sciences.) Ch. SCHiM.

E. F. Terroine, R. Bonnet, P. Danmanville und G. Mourot, Beitrag zur 
Kenntnis der Physiologie des Kreatinins und Kreatins. II. Ausscheidung des Kreatinins 
und Kreatins im Verlaufvon Vergiftungen (Benzoesaure, Pliloridzin, P), die eine Steigerung 
der endogenen N-Ausscheidung bewirken. (I. vgl. vorst. Ref.) Werden Ferkel u. Kaninehen 
bei einer Ernahrung, die minimale N-Ausscheidung bewirkt, mit Benzoesaure, Phloridziu 
oder P yergiftet, so beobaehtet man yermehrtc N- u. Kreatinausscheidung, wahrend 
die ausgeschiedene Kreatininmenge konstant bleibt. Daraus kann man schlieflen, daB 
die Bldg. yon Kreatin u. Kreatinin yoneinander unabhangig yerlauft, wahrend die 
Bldg. von Kreatin mit dem Abbau N-haltiger Substanzen zusammenzuhangen seheint. 
(Buli. Soc. Chim. biol. 14 . 47— 67. Jan. 1932. StraBburg, Inst. de Physiol. gćnerale de 
la Faculte des Sciences.) Ch. S c h m id t .

E. F. Terroine und P. Damnanville, Beitrag zur Kenntnis der Physiologie des 
Kreatinins und Kreatins. III. Die Ausscheidung des Kreatinins im  exogenen N-Stoff- 
wechsel abhangig von dem biologischen Wert der Proteine. (II. vgl. yorst. Ref.) Werden
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Ferkel m it einer ausreichenden Nahrung gefuttert, so werden, wahrend die Kreatinin- 
ausscheidung annahernd konstant bleibt, um so groBere Mengen Kreatin ausgesehieden, 
je weniger die yerabreichten Albuminę ausnutzbar sind. (Buli. Soe. Chim. biol. 14. 
68—84. Jan. 1932. StraBburg, Inst. de Physiol. generale de la Faculte des 
Sciences.) ’ Ch. S c h m id t .

Charles M. Gruber, Lyman K. Richarson und William T. K. Bryan, D ie 
Wirkung von Colocynth und Podophyllin auf den intakten Darni des nichlandsthesierten 
Hundes. Podophyllin (ebenso Colocynth) yerursaclit bei intravenoser Injektion oder 
bei Einfiihrung in das Darmlumen ein Absinken des allgemeinen Darmtonus u. zugleich 
starkę peristalt. Bewegungen. Diese Erscheinungen sind unabhangig von den Ver- 
anderungen des Blutdruckes. (Journ. Pharmaeol. exp. Therapeutics 45. 77— 84. 
Mai 1932. St. Louis, Washington Univ., School of Med., Dep. of Pharmaeol.) W ad.

L. E. Bayliss und E. Lundsgaard, Cyanidwirkung auf die isolierte Sdugetiemiere. 
Feststellung der Verandcrungen in der Źus. des Urins nach Durchstrómung mit NaGN- 
haltigem Blut. Folgerungen fiir den Mechanismus der Harnabscheidung. (Journ. 
Physiol. 74. 279—93. 7/3. 1932. London, Univ„ Coli. Dep. of Physiol.) Op p e n h .

J. M. Twort und C. C. Twort, Yeranderungen in  der Mauselcber nach Einver- 
leibung von Olen der Kohlenwassersloffreihe. (Lancet 222. 448—49. 27/2. 1932.) O p p .

A. Sella, Phannakologische Versuche mit dem Harz des indischen Hanfes. Bei 
Aufbringung auf die Hirnrinde wirkt das M iltel ahnlieh wie bei subcutaner Zufuhr. 
Die Wrkg. ist morphinahnlich. Dio Tiere yerlieren scheinbar das BewuBtsein fiir die 
Lage ihrer Extremitaten. (Areh. Farmacol. sperim. 51. 173—76. 1930. Padua, 
Univ.) Ge h r k e .

George S. Littell, Die Wirkung von isoamyldlhylbarbilursaurem Natrium (Nalrium- 
amylal) bei Verwendung ais Analeplicum und Andslheticum wahrend der Geburt auf das 
neugeborene K ind. Eine Schadigung des Kindes war bei Verwendung yon Natriumamytal 
wahrend der Geburt nicht zu beobachten. (Amer. Journ. Obstetrics Gynecology 23. 
741— 45. Mai 1932. Dallas, Texas. Dallas Medic a. Surg. Clin; Ped. Section.) W AI) EH.W

Luigi Salazar, Wirlcung von Lokalana-stheticis in Vergleich zur Dosis. Die mit 
Kaninchen durchgefiihrten Verss. ergaben, daB die Wrkg. der Lokalanasthetica nicht 
mit steigender Konz. ansteigt, sondern yielmehr gemaB der spezif. Aktiyitat fallt-. 
Gemessen an der Wrkg. von Cocain =  1 steigt die spezif. Wrkg. von Stovain, Psicain 
u. Novocain mit dem Grade der Verdunnung. (Arch. Farmacol. sperim. 49. 29—35. 
Cagliari.) Grimme.

Robert Gesell, Hugo Krueger, Hayden Nicholson, Charles Brassfield und 
Marie Pelecovich, Vergleichende Untersuchung iiber das Verhalten narkotisierłer Hunde 
bei intravendser Zufuhr von Natriumcyanid bei gleichmafSiger kiinstlicher Beatmung und 
bei normaler, konlrollierter Almung sowie gleichzeitige Beobachtungen iiber die Wirkungen 
von Methylenblau. (Amer. Journ. Physiol. 100. 227—40. 1/3. 1932. Ann Arbor, Univ. 
of Michigan, Dep. of Physiol.) O p p e n h e im e r .

Laurence B. Ellis und Soma Weiss, Untersuchung iiber die kardiovaskuIdren 
Iłeaklionen des Menschen nach intrarendser und intraarlerieller Acetylcholininjektion. 
(Journ. Pharmaeol. exp. Therapeutics 44. 235— 51. Febr. 1932. Boston, Mass., Harvard 
Med. School. Dep. of Med.) Op p e n h e im e r .

E. J. Marzinowsky, iiber die kombinierte Wirkung ton Novarsolan und ultra- 
violetten Strahlen auf Trypanosomzn. Bestatigung der Unterss. von R o s k in  (vgl.
C. 1930. II. 267. 3164). (Ztschr. Immunitatsforseh. exp. Therapie 74. 379—81. 28/4. 
1932. Moskau, Tropeninst.) Sc h n it z e r .

S. Nakari und T. Sano, Zur toxikologischen Untersuchung iiber Assacu, eine siid- 
amerikanische Giflpflanze. Der Milchsaft von Assacu (Hura crepitans. L.) enthalt ein 
giftiges PflanzeneiweiB, das dem Ricin, Abrin usw. sehr ahnlieh ist. Der Geh. an diesem 
EiweiB betragt etwa 14°/0; es ist leicht zersetzlieh. Kaninchen sind gegen subcutane 
oder intrayenóse Injektion sehr empfindlich, 0,003 ccm Assacusaft pro kg intravenos 
wirkt tódlich. Peroral gegeben ist Assacusaft nicht giftig, er wirkt auf die Schleim- 
haute nicht reizend. Auf Erythrocyten u. Spermatozoen mancher Tierarten wirkt der 
Saft zum Teil bereits in sehr groBen Verdiinnungen (1: 100 000 000) agglutinierend. 
(Journ. pharmac. Soc. Japan 52. 55— 59. Mai 1932.) W a d e h n .

Wilhelm Grotepass, Zur Kenninis des im H am  auftretenden Porphyrins bei Blei- 
vergiftung. Die Unters. yon im Harn nach Pb-Vergiftung isoliertem Porphyrin ergab, 
daB dieser Farbstoff das yom Atioporphyrin III abzuleitende Koproporphyrin  (Methyl-
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ester, F . 168— 169°) ist. Der Nachweis von Uroporphyrin war negativ. (Ztschr. physiol. 
Chem. 205 . 193—97. 19/2. 1932. Utrecht, Univ.) F r a n k .

P. Pharmazie. Desinfektion.
K. Seiler, Uber die Adsorptionsfahigkeit der Seitz-E.K.-Filter. Die Literatur- 

angaben iiber die Alkaliabgabe der Filter wurden bestatigt. Die Filtrationsresultate 
unter Beriicksichtigung der Verdunstung ergaben Alkaloidyerluste durch Adsorption 
von 0,5 bis 1,0% 8e'- Substanz bei 1— 2%ig. Lsgg. von Atoxikokainhydrochlorid, 
Kokainhydrochlorid u. a. Alkaloidsalzen. Bei filtrierten l% ig. Morphiumlsgg. konnte 
eine Ausfiillung der Base nach 1—2 Stdn. infolge Alkaliabgabe aus den Fil tern fest- 
gestellt werden. Die SEITZ-E.K.-Filter sind zur Herst. steriler Injektionslsgg. gut 
verwondbar; die Filtration ist nieht iiber 20° vorzunehmen u. das Filtrat in Gefaflen 
moglichst geringen Durehmessers aufzunehmen. (Pharmac. Acta Helv. 7. 100—06. 
28/5. 1932.) S c h o n f e l d .

J. Thomann, Beobachlungen bei der Priifung von Arzneigla-sem. Priifung der 
„A.G.A.-Qlaser“ (Hersteller: Glashiittenwerke Adlerhiitten Penzig bei Gorlitz) auf 
Sterilitat, Alkaliabgabe usw. Die Glaser sind nieht ais steril anzusehen; in bezug auf 
Alkaliabgabe entsprach nur ein Teil der Glaser den Anforderungen der Pharm. Helv. V.— 
Rovis- u. Plavisgliiser lassen sich nach den in Betracht kommenden Verff. sterilisieren. 
Dic Glasąualitiit scheint bei den Plavisglasern besser zu sein ais bei den RovisgIasern. 
(Pharmac. Acta Helv. 7. 75—80. 28/5. 1932.) Sc h o n f e l d .

C. Stich, Messung der Alkalitat des Olases in der P razis. Bei der Priifung von 
Arzneiglasem  fiir Injektionszwecke ist zu beachten, daB Sterilisieren bei 160° die 
Alkalitat des Glases erhoht. — Verss. ergaben groBe Verschiedenheit des Materials 
bei ein u. demselben Einkauf. — Die C. 1930 . II. 776 erhobene Forderung, ganze 
Ampullen zu priifen u. das Resultat auf Innenwandflachę zu beziehen (nieht nach
D. A.-B. VI. zerstoBene Ampullen) wird erneuert u. weiter begriindet. (Pharmaz. 
Ztg. 76 . 1401. 1931. Leipzig.) H e r t e r .

L. Rosenthaler, Bemerkungen iiber pflanzenchemisches Arbeiłen (zugleicli Antwort 
auf eine Reklamation des Herm L. Kroeber). Die Methoden exakten pflanzenchem. 
Arbeitens werden dargelegt. Die Beweisfiihrung K r o e b e r s  fiir das Vork. eines 
Saponins in Bellis perennis (C. 1932. II. 89) ist wissenschaftlich nieht ausreichend.
(Pharmaz. Zeritralhalle 73. 4—5. 1/1. 1932. Bern.) P. H. Sc h u l t z .

O. Tonn, Die Glykoside von Digitalis lanala. Die Blatter der in Osterreich ge- 
brauelilichen Digitalis lanata iibertreffen in Tierverss. die von Digitalis purpurea an 
Wrkg. 4 herzwirksame Glucoside der D. lanata werden in ihren chem. u. pharma- 
kolog. Eigg. beschrieben. (Pharmac. Tijdschr. Nederl.-Indie 9. 75— 77. 1/3.
1932.) P. H. S c h u l t z .

Ch. Beguin, Uber die sćhndle Perkolation. Anwendung auf Tausewlgiildenkrant. 
Das von B r i d e l  u . B a r e l  (C. 1925 . II. 1470) angegebene Verf. der schnellen Per
kolation unter Verzicht auf vorherige Maceration bewahrte sich bei Tausendgiilden- 
kraut. (Pharmac. Acta Helv. 6 . 219—31. 1931.) H e r t e r .

Manseau, Uber den Wein von Trousseau. Fiir die Bereitung des Weines wird 
folgende Formel yorgeschlagen: Wachholderextrakt 25, Digitalistinktur 2, Scilla- 
tinktur 3, k. Acetat 50, WeiBwein 920. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 70. 39—41. 
1932.) Sc h o n f e l d .

Paul Hublet, Vergleićhende Untersuchung der Essige und medizinischen W eine der 
belgischen Pharmakopóen I I I  u. IV . Kezepturwicdergabe. (Journ. Pharmac. Belg. 14. 
303—04. 24/4. 1932.) S c h o n f e l d .

James Carruthers, Einige Rezeptursćhwierigkeiten und ihre Losung. (Pharmac. 
Journ. and Pharmacist 128. 264— 65. 2/4. 1932.) P. H. S c h u l t z .

Rene Guyot, Beitrag zum Studium gefdrbter Arzneifliissigkeiten. Es wird auf 
Verfarbungen hingewiesen, welche eine Reihe von Arzneifll. unter dem EinfluB chem. 
Umsetzungen, der Rk. des Mediums, der Oxydation u. Red., der Einw. von Mikro- 
organismen u. dgl. erleiden konnen. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 70. 41—57. 
1932.) Sc h o n f e l d .

— , Das Verlialten der physikocliemischen Eigenschaflen einer fehlerhaften Mischung. 
Die in der F. U. 5 befindliche Mischung: Ca-Glycerophosphat, Ca-Formiat, Ca-Caco- 
dylat, CaCl2 ist infolge elektrolyt. Umsetzungen ungeeignet. (Boli. chim. Farmac. 71. 
354— 59. 15/5. 1932.) Gr im m e .
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R. A. Valentini, Ham stoff und einige sich von ihm ableitende Hypnotika. Be- 
sprochen werden Harnstoff, seine Sake u. Mischungen mit anderen hypnot. wirkenden 
Substanzen u. hypnot. Harnstoffabkommlinge, wie Adalin, Veronal, Dial, Luminal 
u. a. (Boli. chim. farmac. 71. 263—71. 309— 15. 1932.) GRIMME.

Charles D. Howard, Bemerkungen iiber Eigenschaften von Arecolin und seine 
Anwendung ais Wurmmittel. Ein Vergleich mit Pelletierin. (Amer. Journ. Pharmac. 
104.' 170—75. Marz 1932.) P. H . ScHULTZ.

H. Steudel, Untersuchungen uber die Haltbarkeit von Organprdparaten. Praparate 
aus Pankreas, Schilddriise u. Hypophyse waren iiber ein Jahr vollig lagerbestandig; 
von solchen aus Oiarien war ein Teil in der gleichen Zeit abgeschwacht oder gar ganz 
wirkungslos geworden. Vf. regt an, Organpraparate mit Herstellungsdatum versehen 
in den Handel zu bringen u. bei Abschwachung almlich wie Sera zuriickzuziehen. 
(Pharmaz. Ztg. 76. 1399—1400. 1931. Berlin, Univ.) HERTER.

F. Zemik, Neue Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitdlen im  ersten Viertel- 
jahr 1932. (Vgl. C. 1932. I. 2738.) Zełton (Dr. B. V i l l in g e r ,  Freiburg i. Br.): Clicmo- 
therapeutikum auf Basis eines Au-Salzes; C36H 28S30 9N 3Au. In 100 Teilen 0,5 mg Au; 
0,6 g NaCl; 0,2 g  KC1; 0,015 g NH 4H C 03; 0,039 g NaHC03. Bei Schwiichezustanden 
aller Art ais Tonikum. —  Bilizetton (Herst. ders.): wirksamer Bestandteil C38H34S3- 
0 9N3Au, daneben 20% Dazetlsg. (vgl. C. 1932. I. 972). In 100 Teilen 5— 6 mg Au; 
0,2 g NaCl; 0,15 g KC1; 0,1 g K H C03. Bei Krampfzustanden der Gallenwege. —  
Asthmakos (Herst. ders.): wirksamer Bestandteil: C51H 48S3O10N3Au neben Dazetlsg. 
In 100 Teilen 5 mg Au; 0,144 g NaCl; 0,012 g FeCl3; 0,1 g KC1 u. 0,067 g K H C03. Bei 
Bronchialasthma u. zur Yerhiitung von Heuschnupfcn. —  Tumalex (T u m alex
G. m. b. H., Munchen): Impfstoff gegen Carcinom u. Sarkom nach Dr. S. KRAFFT. 
Soli Ruckbldg. bewirken. — Viosulfal-Praparate (Vi0SULFAL-VERTRIEB, Breslau I) 
enthalten Prodd., die beim Auskochen einer Schmelze von Zucker u. S mit Sodalsg. 
gewonnen werden. Im Handel: Pulvergemische, Salben u. Badezusatze. — Sulfmutat 
(C h em isch -tech n isch e  G. m. b. H ., Munchen-Pasing), ein „Schwefelumsetzungs- 
bad“ in Pulverform, entwickelt aus Sulfiden u. Sulfiten in statu nascendi kolloidalen S.
— Actinogcn (CHEM. F ab r. Dr. G. ROBISCH G. m. b. H ., Munchen): „chinophenol- 
sulfocarbonsaures Pyrazolderiv.“ (ident. mit oder almlich dem Causyth). — Phlogin 
(H e y l  U. Co., Chem. Fabr. A.-G., Berlin N  65): Amid der Phenylchinolincarbonsaure. 
Antiarthritikum. Vgl. Phlogin C. 1928. I. 91. — Sivasit (Herst. ders.): Tabletten aus 
0,45 g des vorstehenden Phlogins; 0,46 g Acetylsalicylsaure u. 0,09 g CaC03. Anti- 
rheumatikum usw. — Pneumalyt (K r o n e n a p o th e k e , Breslau V): Inhaliermittel 
gegen Asthma aus Nebennierenrindenextrakt, Papaverin, entgiftetem Atropin, nichttox. 
Oberflachenanasthetikum u. einem die Anasthcsie yerstarkenden Mittel. — Jopyron  
(ygl. C. 1932. II. 565): nahere Zus.: dosierte Pulyer zu ca. 1 g, enthalten Pyrazolon. 
phenyldimethylic. 0,188 g; Jodantipyrin 0,012 g; Anilipyrin (Schmelzprod. aus Anti- 
pyrin u. Acetanilid) 0,16 g; Ephedrin 0,0008 g; Digitalin 0,0003 g; Strophanthin
0,0002 g; Lobelin 0,0001 g; Milchzucker 0,6 g; Coffein 0,04 g; Cale. benzylophthalic.
0,005 g; Nitroglycerin 0,0001 g. —  Digalen (F. H o ffj ia n n -L a  R o ch e  A.-G., Berlin) 
hat neue Zus.: Gesamtgiucoside der Digitalis purpurea. 1 ccm der Flaschenlsg. ( = 4 0  
statt friiher 30 Tropfen) =  2 Tabletten =  2 ccm der Ampullenlsg. =  1 Suppositorium =  
150 FD bzw. 0,1 g Fol. Digital, titr. Volkerbundstandard. —  Gastralgan A  (G a s tr a lg a n
G. m. b. H ., Dresden-A.) soli die Pepsin-HCl-Verdauung ersetzen, etwaige Hyper- 
aciditat ncutralisicren, giirungs- u. faulnishemmend wirken. Bei n. Stuhl Zus.: Papain 
25,0; NaHC03 27,8; MgOz 22,5; MgO 17,0; Cale. phosphor. 7,5; Menthol 0,2. Gastral
gan B  (bei Verstopfung): Papain 25,0; MgO 22,5; M gS04 25,0; M g02 12,5; Extr. Rhei 
10,0; Menthol 0,3; Sacch. Vanill. 5,0. Gastralgan C (bei Durehfall): Papain 25,0; CaC03 
22,5; Cale. phosphor. 22,5; Benzonaphthol 15,0; Bismut. subsalicyl. 10,0; Gummi arab. 
5,0. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 72. 241— 42. 6/5. 1932.) H arm s.

Alfredo J. Bandoni und Teresa Satriano, Neue Versuche iiber die Sterilisation 
der Lassar-Paste. Fiir dio Tatsache, daC man bei der asept. Herst. der LASSARschen 
Pastę nio zu einem sterilen Praparat kommt, ist die Starkę, die dazu yerarbeitet wird, 
yerantwortlich. Man kann ein steriles Praparat erhalten, wenn man statt Starkę dieselbe 
Menge Talkum oder Kaolin verwendet. (Anales Farmaeia Bioquimica 2. 107— 11.
1931.) _ WlLLSTAEDT-

John Lothian, Uber Borsaure-Glycerin. Borsaure u. Glycerin bilden beim Er
hitzen auf 150° schwach verfarbten Borsaureglycerylester. Arbeiten unter T erm in- 
dertem Druck ergibt ein farbloses, fest werdendes Prod. 19 Teile Glycerin u. 6 Teilo
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Borsaure liefern bei 4-std. Erhitzen (nicht iiber 140°) 20 Teile einer 50%ig. Lsg. des 
Estera. (Pharmac. Journ. and Pliarmacist 128. 265. 2/4. 1932.) P. H. ScHULTZ.

R. Sornet, Lanolin. Vorschriften zur Verwendung in der Pharmazie u. Kosmetik. 
(Rev. Marques Parfumerie Sayonnerie 10. 179—81. Mai 1932.) E l l m e r .

Dr. Rudolf Reiss Rheumasan- und Lenicetfabrik, Berlin, Festes und half- 
bares Jodprdparat, dad. gek., daB man J  mit K J  u. SiO., frei verreibt. Man erhalt ein 
von den Nachteilen der bckannten fl. Jodłinktur freies Praparat, das das Jod leicht 
abspaltet. (D. R. P. 550 584 KI. 30h vom 10/9. 1925, ausg. 24/5. 1932.) Sc h u t z .

Nicholas A. Rumanceff, New York, M itlel zur Behandlung der Arteriosklerose. 
Das Mittel besteht aus einer Lsg. von 0,20 Tin. N a2H P 03, 0,33 Tin. NaH C03, 0,35 Tin. 
K Cl, iiber 4,25 NaCl u. 100 Tin. dest. W. Es wird in  Ampullen aus Ca-freiem Glas 
sterilisiert u. aufbewahrt. (A. P. 1 858 905 vom 27/6. 1929, ausg. 17/5. 1932.) SCHUTZ.

Aktionernoe obschtschestwo proiswodstwa i torgowli pharmazewtitsches- 
kimi preparatami i medizinskim imuschtschestwom „Gosmedtorgprom“, 
U .S .S .R . (Erfinder: A. I. Silberberg), Verfahren zur Darstellung von Chininmsmut- 
praparaten. HCl-saures Chinin wird in Ggw. von Essigsaure oder anderen organ. 
Sauren mit Wismutjodit behandelt. (Russ. P. 23 915 vom 28/1. 1926, ausg. 31/10.
1931.) R ic h t e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Herstellung von Antimon- 
verbindungen von Polyoxymonocarbonsduren aus Aldosen. Man lóst z. B. Sb-Oxydhydrat

CH2OH
HC-
HĆ-
HÓ-
HC-

Ó-
ó

■OH
-OH
-OH

' ° 1
-OSbO—

(I; aus Brechweinstein mit HCI ge- 
fallt) in Mg-Oluconat u. h. W., worauf 
man die filtriertc Lsg. mit CH30H  
fallt. Das Prod. (nebenst. Zus.) hat 
33,6% Sb, Zus. (C0H10O-SbO)2Mg.— 

-f- 2 H20  In gleicher Weise lassen sich die 
Verbb. (C6H 10O;SbO)2-Ca +  2 Ę O ,  
die entspreehende Cu- u. Ni-Verb., 

=  Mg ferner eine Verb. aus mannon-
saurem Co u. I erhalten, Zus. 
(C„H10O,SbO)2Ca +  2 H 20 . — Die 
Hierzu vgl. auch Ung. P. 101001;Prodd. sollen therapeut. verwendet werden

C. 1931. I. 111, — F . P. 685728; C. 1930. II. 2958. (E .P .~372143  vom 26/6. 1931, 
Auszug veroff. 26/5. 1932. D. Prior. 8/7. 1930. Zus. zu E. P. 343 898; C. 1931. 1. 
4173.) A l t p e t e r .

Boot’s Pure Drug Co. Ltd. und Frederick 01iver Howitt, Nottingham, England, 
Herstellung von Organogoldverbindungen durch Einw. von Lsgg. von Au-Salzen auf 
Glutathion (I) u. Ausfallen der Prodd. — Man laBt z. B. auf eine Lsg. von I in W. Na- 
Aurichloridlsg. in solcher Menge einwirken, daB die Au-Menge 1% betriigt. Die M. 
wird in Kiiltemischung gekiihlt u. der Nd. geschleudert. Die Lsg. wird dann noch mit 
60%ig- A. gefallt. — Man kann auch eine alkal. Lsg. von I mit N aH S03, dann mit 
4%ig. Lsg. von HAuC14 umsetzen. —  Die Prodd. sollen zu Injektionen dienen. Sie 
enthalten bis 37,5% A u. (E. P. 365 760 vom 6/1.1931, ausg. 18/2.1932.) A l t p e t e r .

Hynson, Westcott and Dunning Inc., iibert. von: Edwin C. White, Baltimore, 
V. St. A., Kernmercurierung von dilialogenierten Resorcinsacchareinen. Dibromresorcin- 

q j j  q  saccliarein wird in móglichst wenig

Br—; —Br
NaOH gel. u. nach dem Verdiinnen 
mit W. mit HgCI2 3— 4 Stdn. gekocht. 
Der entstandene Nd. wird filtriert, ge- 
waschen u. getrocknet. Man erhalt 
ein Prod. von der Formel I. In gleicher 
Weise kann das entspreehende J-Deriv. 
hergestellt werden. Zur Mercurierung 
lassen sich auch Hg-Acetat oder HgO 
ver\venden. — Die Prodd. dienen al3 

Antiseptica. (A. P. 1861 373 vom 29/12. 1930, ausg. 31/5. 1932.) N o u v e l .
Hynson, Westcott and Dunning Inc., iibert. von: Edwin C. White, Baltimore, 

V. St. A., Kernmercurierung von halogeniertem Fluorescein. Die Mercurierung kann auf
3 Arten erfolgen: 1. Man lost das halogenierte Fluorescein (I) in Alkali, fallt mit Essig
saure, gibt zu der Suspension Hg-Acetat, erhitzt, filtriert den Nd., wascht, troeknet
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u. fiilirt in ein Alkalisalz iiber. 2. Man lost 1 Mol. I in 2 Moll. Alkali, versetzt mit HgO, 
erhitzt, bis Lsg. cingetreten ist, u. dampft zur Trockne ein. 3. Man lost 1 Mol. I  in 2 Moll. 
Alkali, gibt Hg-Acetat zu u. verfahrt weiter wie bei 1. Ais Ausgangsstoffe eignen sich 
z. B. diejcnigen Fluoresceine, bei welchcn sich 2 J  in den beiden Phenolringen oder
4 Br in dem Phthalsiiurering oder 2 J  in den beiden Phenolringen u. gleichzeitig 4 Cl 
oder 4 Br in dem Phthalsaurering befinden. Die Eigg, der Verbb. in physiolog. Hin- 
sicht hangen von der Natur, Stellung u. Zahl der Halogenatome ab. (A. P. 1 860 003 
To m 18/11. 1925, ausg. 24/5. 1932.) N0UVEL.

Russell’s Yeast Proprietary Ltd. (Erfinder: Garrett Russell), Melbourne, 
Australien, Hefeprdparate. Man mischt Trockenhefe mit Weinsaure, NaHC03 u. Zucker, 
fiillt die M. in Gelatinekapseln u. uborzieht diese mit Schokoladenmasse. (Aust. P. 
26 484/1930 vom 2/5. 1930, ausg. 25/6. 1931.) A l t p e t e r .

Werner Purrucker, Zeitz, Thiir., Senfmehlprdparat, bei dem die auf Wasserzusalz 
erfolgende Abspaltung von Allylsenfol weitgeliend lierabgeselzt wird, dad. gek., daB man 
Senfmeld in geschmolzenes N aiSOi eintragt, die Schmelze dureh Abkiihlen erstarren 
laBt u. dann bis zur gewiinschten Feinheit zerreibt. (D. R. P. 551 762 KI. 30h vom 
14/3. 1931, ausg. 4/6. 1932.) Sc h u t z .

Jacob Mrocłiem und Paul Mochalle, Deutschland, Herstellung scJiwefelhaltiger 
Praparate, die mit Wasser kolloidale Losungen geben. Hierzu vgl. D. R. P. 543 603;
C. 1932. I. 2066. Nachzutragen ist folgendes: Die Schmelztemp. ist etwa 160°. Es
entstehen unter anderen Prodd. in W. 1. S-haltige Ole, dereń wss. Lsg. gegen Phenol- 
phthalein sauer reagiert. Die Ole lassen sich im Vakuum dest., z. B. Kp .14 unter 27° 
(2%), Kp . 14 28—33° (etwa 18%), Kp .14 34— 170° (etwa 40%. Hauptmenge 145— 170°), 
Kp .14 iiber 170° (etwa 4%), Riickstand etwa 36%. — Die Prodd. lassen sich in der 
Schmelzform oder nach Befreiung von der Zuckermasse, z. B. ais Puder, zu kosmet. 
usw. Zwecken, ais Badezuss. usw. benutzen. (F. P. 722 601 vom 19/8. 1931, ausg. 
22/3. 1932.) A l t p e t e r .

Hans Heynemann, Berlin, Befestigungs- und Isoliermittel fu r Zementzahnfiillungen. 
Das Mittel besteht aus Kieselsdurealkylestern. (D. R. P. 551 617 KI. 30h yom 6/9.
1928, ausg. 2/6. 1932.) Sc h u t z .

Paul Bergerhausen und Leo Carl Schoenau, Deutschland, Herstellung von 
Zahnzementen u. dgl. Man sterilisiert in freier Flamme kiinstliche WoUfaden aus Mineral- 
stoffen u. impragniert die Fasern mit Arzneimitteln u. antisept. Mitteln. Das Prod. 
kann fiir die yerschiedensten Zwecke in der Zahnheilkunde, ferner bei der Herst. von 
Bandagen Verwendung finden. (F. P. 723 608 vom 8/9. 1931, ausg. 12/4.1932.) SCHUTZ.

Max E. Rock, Dusseldorf-Oberkassel, Herstellung von Zalmen, Zahnfiillungen
o. dgl., 1 . dad. gek., daB eine bekannte, ais Kondensalionsprod. yon Carbamid u. HCHO 
gewonnene, feste, gcgebenenfalls gefarbte Emaillemasse dureh Erhitzen in zahfl. oder 
gummiartig erweichten Zustand yersetzt, je nach der Art ihrer Verwendung dureh 
bekannte PreB-, Blas-, Ziehmethoden in die Form gebracht u. dureh erneutes Er
hitzen derart gehartet wird, daB eine Beeinflussung dureh schwache Sauren u. Alkalien 
unmoglich ist. — 2. dad. gek., daB auf die ungefiirbte Prothese ein entspreehend der 
Zahnfleischfarbo gefarbtes u. in zahfl. Zustand befindliches Kondensationsprod. von 
Carbamid u. HCHO aufgetragen u. dieses dann dureh entsprcchende Druck- u. Warme- 
behandlung in einen unschmelzbaren u. unl. Zustand yersetzt wird. (D. R. P. 535 768 
KI. 30b vom 5/4. 1929, ausg. 16/10. 1931.) Sc h u t z .

Max E. Rock, Dusseldorf-Oberkassel, Herstellung von Zalinen, Zahnfullungen, 
Kronen, zahnarztlichen Prothesen o. dgl. nach D. R. P. 535768, 1. dad. gek., daB das 
Kondensationsprod. aus C^HfiH  u. HCHO oder Carbamid u. HCHO im Vol.-Verhiiltnis 
2 :5  dureh Mischung in Knetmaschinen T o r k o n d e n s i c r t  u. von Dispersions- 
initteln befreit wird, worauf man die M. in auf etwa 120—180° erwarmte Formen stopft, 
in auf gleiche Temp. erwarmte Pressen unter einem Druck von z. B. 40—300 at preBt 
u. dann unter diesem Druck erkalten liiBt. — 2. daB eine Yorkondensation des Konden
sationsprod. in der Knctmaschine bis zum Spródwerden erfolgt u. dann die M. aus- 
gewalzt wird. (D. R. P. 551454 KI. 30b vom 26/2. 1930, ausg. 1/6. 1932. Zus. zu
D. R. P. 535 768; vgl. vorst. Ref.) Sc h u t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. Desinfelctionsmittel mit Rost- 
schulzwirkung, besfehend aus Lsgg. von desinfizierend wirkenden Stoffen u. einem 
alkal. reagierenden Schmiermittel in wss. Isopropylalkohol. — Ein geeignetes Mittel 
enthalt Chlornaphthol, Glycerin, K 2C03, Isopropylalkohol u. W. (D. R. P. 548 398 
KI. 30 i  vom 10/12. 1929, ausg. 14/4. 1932.) K u h l in g .

XIV. 2. ' 59
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E. Merck, Darmstadt, Herstellung haltbarer Desinfekiionslosungen aus Quecksilber- 
oxycyanid, gek. durch einen Zusatz von C6H 5-COOH bzw. dereń Salzen, gegebenen- 
falls im Gemisch mit bekannten schutzenden Stoffen, wie NaHC03. —  Die Lsgg. greifen 
Metallgegenstande, z. B. chirurg. Instrumente, nicht an. (D. R. P. 551543 KJ. 30 i 
vom 8/11. 1930, ausg. 2/6. 1932.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von Hamstoff- 
derimten. Aromat. Amino, die einen Diathylaminoathylrcst enthalten, u. hydroaromat. 
oder heterocycl. Amino werden in Harnstoffderiw. ubergefuhrt. Der Diathylamino- 
iithylrest kann auch in den fertigen Harnstoff nachtraglicli eingefiibrt werden. Man 
erhiilt aus p-fi-Diathylaminoathoxyanilin (I) u. Phenylisocyanat den N-(Phenyl)-N'-(di- 
athylaminoathoxyphenyl)-hamstoff (F. des Hydrochlorids 190°); aus I  u. Plienylsenfól 
den N-(Phenyl)-N /-(didthylaminodthoxyphenyl)-thiohamsloff (F. des Hydrochlorids 
156— 157°); aus I u. COCl2 den symm. Bis-(didthylaminodthoxyphenyl)-harnstoff; aus I 
u. Allylsenfol den N-(Allyl)-N'-(didthylaminodthoxyphenyl)-thiohamstoff; aus I u. KG N S  
den (Diuthylaminodłhoxyphenyl)-thiohamstoff vom F. 101°; aus a-Aminopyridin  u. 
p-0xyphenylsenfdl (II) den N-(a.-Pyridyl)-N'-(p-oxyphenyl)-thiohamstoff vom F. 218°, 
der mit Diathylaminoathylchlorid (III) dem N-(a.-Pyridijl)-N'-(p-didthylaminodtlioxy- 
phenyl)-thioharnstoff liefert; aus l-Diathylaminoathoxy-3,4-diaminóbenzol (erhaltlich 
durch katalyt. Bed. von l-Diathylamino-3-nitro-4-aminobenzol) u. K-Xanthogeńat 
das l-Didthylamino-3,4-thiobenzimidazol; aus Cydohexylamin  u. II den N-{Cyclohexyl)- 
N'-(p-oxyphenyl)-thioham$toff, der mit III den N-(Cydohexyl)-N'-diałhylaminoiilhoxy- 
phenyl)-tliiohamstoff liefert (Zers.-Punkt des Diliydrochlorids 210—212°). Die Prodd. 
haben baktericide Eigg. (E. P. 365 640 yom 23/10. 1930, ausg. 18/2. 1932.) N o u v e l .

G. Analyse. Laboratorium.
James Taylor und Robert Wark, Mikrophotographische M dhode zur Verstarkung 

utul Aufzeichnung rascher Druckdnderungcn. (Naturę 129. 725. 14/5. 1932. Stevenson, 
Ayrshire, Imperial Chemical Industries. Research Dept.) LORENZ.

James A. Beattie und Oscar C. Bridgeman, Uber Messungen mit der Kolbendruck- 
v:aage. II. Einflufi von Alterung und Ólriscositdt auf die Waagenkonstante; Beziehung 
zwisehen dem wirksamen und dem wirklichen Durchmesser des Iiolbens. (I. vgl. C. 1932.
I. 420.) (Ann. Physik [5] 12. 827— 36. 4/3. 1932. Cambridge, Mass. Inst. of Techn.) SKAL.

R. Mohr, Allgemeines Dampfdruckgerdt. Abbildung u. Beschreibung eines druck- 
festen Glaskolbens mit Manometer, Thermometer u. Einfiillyorr., um im TORICELLI- 
schen Vakuum mit Diimpfen experimentieren zu kónnen. (Physikal. Ztschr. 33. 419 
bis 420. 15/5. 1932.) W. A. R o t h .

S. B. Łippincott, Ein Fahrradkettenruhrer. Es wird ein Riihrer beschrieben, der 
aus einem Riihrstab besteht, an dessen unterem Ende ein Stiick einer Fahrradkette 
(5 Glieder) befestigt ist. Die Anordnung liat gegeniiber starren Konstruktionen den 
Vorteil, daB der Kiihrer beąuem in GefaBe mit engen Hiilsen eingefiihrt werden kann. 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 93. 15/1. 1932. Lafayette Ind., Purduc 
Univ.) D u s in g .

H. Schrader und H. stahl, Der Handkneter. E in Apparat zur Herstellung von 
Emulsionen fiir  das Laboratorium. Die Wrkg. des beschriebenen App. beruht darauf, 
daB man eine yielfach durchlochtc Platte in einem Zylinder lain u. her bewcgt u. auf 
diese Weise den Inhalt durch die Bohrungen der Platte treibt, wodurch in kiirzester 
Zcit die Bldg. einer Emulsion erfolgt. Vor der Emulgierung muB die Luft aus dem 
App. entfernt, wahrend der Handhabung Vakuum aufrechterhalten werden. Fiir 
den Bau des App. wird nur GuBbronze u. V 2 A-Stahl verwendet. (Chem. Fabrik 5. 
190— 91. 1/6. 1932. Essen, T h . G o l d s c h m id t  A.-G.) R. K . M u l l e r .

E. B. Hershberg und E. H. Huntress, Ein genau arbeitender Natriumschneider. 
Es wird ein App. beschrieben, bei dem mit Hilfe einer Basierklinge Na-Stueke von
0,2 g auf ±0 ,003  g genau abgeschnitten werden konnen. (Ind. engin. Chem. Analytical 
Edition 4. 100— 101. 15/1. 1932. Cambridge, Mass., Massachusetts Institute of 
Technology.) DusiNG.

Hans Lehmann, Ein verbesserter Apparat zur Dispersoidanalyse. Yf. beschreibt 
die Schlammpipette naeh An d r e a s e n  mit geringfugigen eigenen Abanderungen. 
(Chem. Fabrik 5. 149— 50. 11/5. 1932. Dresden, VlLLEROY & BOCH-Konzcrn.) Sa lM.

W. Eichenberg, Ein Schlammapparat fiir  Tone. Die Methode wurde verwendet 
bei der Aufsehlammung mergeliger bis fetter Tone zwecks Unters. der darin enthaltenen
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Mikrofaunen u. petrograph. Bestand teile. Der zu untersuchende Ton (850— 1000 g) 
wird in h. konz. Glaubersalzlsg. (ca. 1500 cem) gebraeht u. 20 Min. gekocht. Beim Er- 
kaltcn krystallisiert das Glaubersalz aus, wobei der Ton zu einem Schlamm wird. 
Man schlammt diese Suspension in einem besonders konstruierten Apparat naoh der 
Spiilmethode. (Ztrbl. Minerał., Geoi. Palaont., Abt. B 1932. 221— 24. Freiberg, Sa., 
Inst. f. Brennstoff-Geologie an der Bergakademie.) L. WOLF.

F. K. Drescher, Ein grofles Universaldrehinslrument zur Gefiigeuniersuchung. Be- 
sehreibung u. Abbildung des Instruments. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A  
1932. 167—72. Mai.) E n s z l in .

James H. C. Martens, Piperin ais Einbettungsmitlel in  der Sedimentpetrographie. 
Piperin ais Ersatz fiir Kanadabalsam hat den Vorteil, daB es infolge seines bedeutend 
hóhercn Breehungsexponenten (1,68) zur Trennung der hoher liehtbrechenden Mine- 
ralien mit Hilfe der BECKEsehen Linie dienen kann, da verschiedcne Mineralien (Tur- 
malin, Hornblende, Glimmer, Sillimanit, Andalusit u. Collophan) Breehungsexponenten 
unter 1,68, aber iiber dem des Kanadabalsam, haben. (Amer. Mineralogist 17. 198— 99. 
Mai 1932.) E n s z l in .

— , Was fersteht man unter der pg.-Zahl ? Begriffsbest. u. Angaben iiber die aus-
zufiihrende Messung. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 259—61. 25/5. 1932.) Su v e r n .

— , Einfache und modemie pjj-Mepapparate. Beschreibung eines „teehn. Potentio- 
meters" u. eines „pH-Róhrenvoltmeters“ mit direkter Ablesung der pn-Werte (Her- 
steller: H. A. F r e y e , K. G., Braunschweig, Monumentstr. 3). (Chem.-Ztg. 56. 392. 
18/5. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Francis E. Blacet und Philip A. Leighton, Eine Irockene Methode fu r die Mikro- 
analyse von Gasen. Es wird ein in der Hauptsache aus einer Spezialmikroburette be- 
stehender App. beschriebcn zur Analyse von 25— 100 emm Gas unter Verwendung 
fester Reagenzien. 0 2 wird mit farblosem P, C 02 m it geschm. NaOH u. W.-Dampf 
mit geschm. P 20 3 absorbiert. H 2, CO u. CH., werden zu H 20  u. C 02 verbrannt. Die 
Genauigkeit des Verf. liegt in derselben GróBenordnung wie die Genauigkeit der ge- 
wohnlichen gasanalyt. Methoden. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 266— 69.
1931. Calif., Stanford Univ., Departm. of Chem.) DusiNG.

Adelaide Labó, Kohlenozydbcslimmungsapparale. Die bekannteren App. werden 
an Hand von Figg. bcsprochon u. ihre Wirkungsweise nachgepruft. (Giorn. Farmac. 
Chim. 81. 22—30. 51— 57. 1932. Pavia.) Gr im m e .

A. Heller, Beslimmung geringer Mengen von Kohlenoxyd in  der Luft mittels 
Jodpentoxyd nach dcm Verfahren von P . Sclilapfer und E. Hofmann. Ausfiihrliehe Be
schreibung eines zur CO- u. C02-Best. an Ort u. Stelle brauchbaren Gerates (Her- 
steller: SCHILTKNEGHT, Ziirieh), der Vorbereitung u. Ausfiihrung der Unters. Bei 
genauer Einhaltung der Temp. u. guter Regelung des Gas- bzw. Spulluftstromes werden 
gute Ergebnisse erzielt. (KI. Mitt. Yer. Wasser-, Boden-, Lufthygiene 8 . 189— 97. 
Juni 1932. Berlin-Dahlem.) Ma n z .

A. Heller und M. Horn, u  ber die analylische Bestimmung der bei Luftunter- 
suchungen durcli das „Glockmverfahren‘‘ erhaltenen Salzsdure. Der wss. Auszug des 
Vers.-Gerates wird auf Ileizplattcn eingeengt, mit H N 0 3 neutralisiert, CO« durch 
Luftdurehleiten ausgetrieben u. naoh Einstellen eines pH -W ertes von ca. 7,4 mit 
Bromthymolblau Cl nach M o h r  ermittelt. (KI. Mitt. Ver. Wasser-, Boden-, Luft
hygiene 8 . 198—201. Juni 1932. Berlin-Dahlem.) MANZ.

Elem ente und anorganische Verbindungen.
R. G. Turner und Minna Z. Weeks, Die Jodsliirkereakiion. Vff. machen darauf 

aufmerksam, daB in den colorimetr. Messungen von REMINGTON, Mc CLENDON u. 
VON KoLNITZ (C. 1931. II. 90) Fehler von iiber 100% auftreten. Die Standardlsgg. 
nach TURNER sind durchaus konstant u. verlaBlich. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
829— 30. Febr. 1932. Detroit [Mich.], Detroit College ofMedicine and Surgery.) SKAL.

E. Carrióre und janssens, Bestimmung von Fluor ais Calciumfluorid. MOUGNAUD 
(C. 1931. II. 3019) kritisiert die Methode der Vff. (C. 1930. I. 1978), da die Fallung 
von CaF2 im ammoniakal. Medium die Gefahr der Entstehung yon CaC03 mit sieh 
bringt. Leerverss. (Versetzen von CaCl2 mit NH 3 u. Stehenlassen an Luft) u. neue 
F-Bestst. zeigen, daB die Fehler durch CaC03 gering sind (durchschnittlieh 2 mg Uber- 
gewicht). (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 490— 91. 1931.) L o r e n z .

P. Mougnaud, Uber eine Bemerkung von Carriere und Janssens bezuglich der Be
stimmung von Fluor. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. findet bei Leerverss. ein Mehrgewicht bis

59*
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zu 8 mg, das durch CaC03 bcdingt ist; dies entspricht bei einer n. Auswaagc von 250 mg 
rund 3,2% Fehler. Die Loslichkeit von frisch gefśilltem CaF2 ist 22 mg/l. Bei der 
F-Best. werden insgcsamt 210 ccm W. verwandt; dadurch werden rund 4,6 mg CaF; 
gel. Dieser Verlust kann den durch die Entstehung von CaC03 bedingten hohen Wert 
kompensieren. — Vf. halt die Methode der F-Best. ais CaF2 in ammoniakal. Medium 
fiir unsicher. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 738— 40. 1931.) LORENZ.

W. F. Allen, Otnaue und geeignete Mikro-Kjeldahlmethode zur Bestimmung von 
Slickstoff. Es wird ein App. bcsclirieben, der sich nieht wesentlich von dem Mikro- 
KjELDAHL-App. von P r e g l  bzw. PARNAS u . W a g n e r  unterschcidet. (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 3. 239— 40. 1931. East Lansing, Mich., Michigan State Coli.,
Kcdzic Chem. L ab.) DUSING.

Norman M. Stover und Reuben B. Sandin, Benulzung von Borsaure bei der 
Mikro-Kjeldahl-Bestimmung von Slickstoff. Vff. verwenden bei der M ikro-KjELDAllL- 
Best. von N 2 zur Absorption des abdest. NH 3 eine Lsg. von Borsaure, in der sich das 
NH 3 mittels einer Mincralsaure direkt titrieren lafit, so daB sich eine Zuriicktitration 
criibrigt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 240—42. 1931. Edmonton, Univ. 
of Alberta, Departm. of Chem.) D u s in g .

Torsten Teorell, Eine neuc Methode zur titrimetrischen Bestimmung kleinster 
Mengen Ammoniak. Das Prinzip des Verf. beruht auf der Oxydation von NH 3 mit 
einem UberschuB von schwach alkal. Na-Hypobromit u. Best. des Uberschusses durch 
Titration mit einer sauren Lsg. von Naphthylrot (Benzolazo-a-naphthylamin). Die 
Methode, dic sich fiir NH 3-N-Mengen von 0,001— 0,020 mg eignet, wird eingehend 
beschrieben u. ein besonderes Dest.-Verf. zur NH 3-Best. in biol. Materiał angegeben. 
Fehlergrenzcn fiir dirckte N H 3-Analyse 1— 2%, fiir destillierte Proben ca. 3— 4%. 
(Biochcm. Ztschr. 248. 246— 55. 26/5. 1932. Stockliolm, Karolin. Inst., Physiol.-chem. 
Abt.) S im o n .

Ludwig Wolf, Walter Jung und Lydia Penjkowa Uspenskaja, Eine eleklro- 
meirische Methode zur Bestimmung von Unterphosphorsdure. Im AnschluB an WOLF u. 
JUNG (vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1271) wird eine Yorschrift gegeben, nach der sich die Unterphos- 
phorsaure auch bei groBem PhosphorsaureiiberschuB elektrometr. titrieren liiBt. Das 
Yerf. beruht darauf, daB die Loslichkeit des Ag-Phosphats bei jedem pk groBer ist 
ais die des Ag-Subphosphats. Da beide Loslichkeiten mit steigender [H'] zunehmen, 
darf bei der Titration keine freie Saure entstehen. Dies wird durch Pufferung mit 
einer Lsg. von sekundarem Na-Phosphat geeigneter Konz. yerhindert. Wahrend bei 
A gX 03-Zusatz die Potentialluirve steigt, fiillt weiBcs Ag-Subphosphat aus. Nach der 
quantitativen Beendigung dieser Bk. tritt ein Potentialsprung ein, es fallt jetzt nur 
noch gelbcs Ag-Phosphat aus. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 206. 125— 28. 18/5. 1932. 
Berlin, Chem. Inst. d. Univ.) ROGOWSKI.

H ubert R oth , Bestimmung des aktiven Wasserstoffs in kleinen Substanzmengen nach 
der Methode von L. Tschugajew und Th. Zerewitinow. E in e r R eihe  v o n  B eleganalysen  
zufolge is t  es dem  Yf. gelungen, d ie  b isher m it B lin d w erten  a rb e iten d e  M ethode von 
T s c h u g a j e w -Ze r e w it in o w -F l a s c h e n t r a g e r  seh r zu verbesscrn . A is w esent- 
licher F a k to r  zu r E rz ieh in g  e x ak te r  W erte  w urde e rk an n t, daB d ie  in  O -A tm osphure 
iiuBerst em pfind lichen  R eagenzien , welche leiclit zu fe h le rh a fte r V olum verm ehrung  
AnlaB geben, in  in d iffe ren te r N -A tm osphśire tad e llo s  fu n k tio n ie ren . E in e  w eitere Be- 
d ingung  is t  d ie  vollige A bw esenheit v o n  H 20 .  Sofern  d e r N  n ieh t vom  R ein h e itsg rad  
99 ,9%  ist, erscliein t vorhergehende  R ein igung  erfo rderlich , jedenfalls  a b e r T rocknung  
iiber P 20 5. A is w eitere  Fchlercjuelle w urde  d ie  V erunrein igung  des G r ig n a r D- 
R eagens d u rch  CH3J  e rk an n t. U b e r d ie  D a rs t. d e r R eagenzien  w erden genauc  A ngaben 
m itg e te ilt. A is Losungsm . fiir d ie zu  u n tersu ch en d en  S ub stan zen  w ird  A nisol, ev tl. 
m it  einem  geringen Z u sa tz  v o n  P y rid in  em pfohlen . (M ikroehem ie 11 [5]. 140— 56. 
1932. H eidelberg, In s t .  f. Chem ie, K a ise r W ilh e lm -In st. fiir  m edizin . F o rsch .) Z a c h e r l .

Wm. F. Pond, Die Analysc von Zinksulfat. 1. Zn-Best.: Titration des Zn mit 
KjFe(CN)e u. 5%ig. Uranylnitratlsg. ais Indicator. Die Titrierlsg. besteht aus 21 g 
K.,Fe(CN)e u. 6 g Na2S 0 3 im Liter W. Sie wird eingestellt gegen 0,25 g rcinstes granu- 
liertes Zn. 2. Cd-Best.; Dreimalige Fiillung des Cd ais Sulfid aus salzsaurer Lsg. 3. Fe- 
Best.: Colorimetr. mit NaCNS. 4. Der Sauregrad wird durch Titration mit 0,02-n. 
NaOH ermittelt u. auf freie H 2S 0 4 bezogen. 5. Die Loslichkeit des ZnS04 muB voll- 
standig sein. 6 . Mn-Best.: Oxydation des Mn mit Na-Wismutat u. Titration des Per- 
manganats m it As20 3. 7. Cl-Best.: Titration mit eingestellter A gN 03-Lsg. u. N a2Cr04 
ais Indicator; ais grayjmetr. Methode wird die direkte Fiillung ais AgCl empfohlen.
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(Chemist-Analyst 21. Nr. 3. 11— 14. Mai 1932. West Norfolk, Va., Virginia Smcl- 
ting Co.) E c k s t e in .

A. W. Pamfilów und E. G. Iwantschewa, Zur Methodik der Blcisuperozyd- 
beslimmung. 3. Mitt. Bromopotentiomelrische Bestimmung. (Chem. Journ. Ser. A. 
Journ. allg. Chem. [russ.: Cliimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obachtschei Chimii] 1 
(63). 760—64. 1931. Iwanowo-Wosnessensk. —  C. 1932. I. 3206.) K l e v e r .

A. W. Pamfilów und Elisabeth G. Iwantschewa, Zur Methode. der Bleisuper- 
oxydbeslimmung. 4. Mitt. (3. vgl. vorst. Ref.) Krit. Bespreehung der von B rtjh n s  
(C. 1931. I. 1952) angegebenen Methode zur PbOa-Best. mittels Pe(2)-nitrat. Vff. 
lehnen das Verf. wegen hoher Ungenauigkeit u. Umstandlichkeit ab. (Ztsehr. analyt. 
Chem. 8 8 . 94—97. 1932. Ivanowo-Wosnessensk, Chem.-technol. Inst.) E c k s t e in .

Vladimir Majer, Beitrag zur mikrometrischen Bestimmung kleinster Quecksilber- 
mengen. (Vgl. C. 1932. I. 3325.) Im Gegensatz zu dem von B o d n a r  u . S z e p  (C. 1929.
I. 2450) angegebenen Vcrf. gestattet die vorliegendc Methode die Abscheidung yon 
Hg (Mengen yon 14— 0,1 y) aus Lsgg. yon grófierem Yol. (5 cem). Die Ausseheidung 
erfolgt aus CuS04-haltiger Lsg. auf Fę-Drahten u. ist in l ł /2 Stdn. quantitativ. Zur 
Best. wird das Hg abdestilliert u. seine Mengo durch Ausmessen des Tropfchendurch- 
messers u. Mk. festgestellt. Die neue Ausfuhrungsform des MeBverf. gestattet auch 
die sichere Messung yon mehreren Trópfchen durch Anwendung eines mit einem 
numerierten, geatzten Netz yersehenen Objekttragers. Das Verf. ist fiir die Best. 
yon Hg in Luft geeignet. Es werden auch einige Erscheinungen bei dem Abdestillieren 
des Hg u. bei der Vereinigung der Trópfchen besclirieben. (Mikrochemie 11 (5). 21— 30. 
1932. Aussig, C. S. 11.) W o e c k e l .

L. H. James, Colorimetrische Bestimmung von Molybdan. Zur colorimetr. Best. 
von Molybdan im Stahl empfiehlt Vf. folgendes Yerf.: 0,1 g des zu untersuchenden 
Stahls oder Eiscns werden in 5 ccm H N 0 3 (1,13) u. 5 ccm 60%ig. HC104 gel. Dasselbo 
geschieht mit einer Probe, dereń Mo-Geh. bekannt ist. Man kocht noch 10 Min., bis 
reichlich weiBe Diimpfe entweichen, kiihlt ab u. gibt 15 ccm W. hinzu. Dann werden
5 ccm cincr wss. Lsg. von 50 g NaSCN in 1000 ccm W. zugegeben, u. das Ganzc wird in 
einen Scheidetrichter ubergefuhrt, wobei mit einer salzsauren Lsg. von SnCl2 u. dann 
mit 20 ccm Butylacetat nachgespult wird. Das Fl.-Gemisch wird 1 Min. lang geschiittelt, 
die wss. FI. abgelassen, weiter 5 ccm NaSCN-Lsg. u. 15 ccm SnCl2-Lsg. zugefiigt u. 
wieder 1 Min. geschiittelt. Ein eventuell entstandener Nd. yon CuSCN wird abfiltriert 
u. die vom Molybdanrhodanid herriihrende Braunfiirbung im Colorimeter quantitativ 
ausgewertet. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 89— 90. 15/1. 1932. Lansing, 
Mich., Reo Motor Car Company.) ' t D u s in g .

Hal Trueman Beans und Dorothea R. Mossman, Eine gravimetrische Methode. 
zur Trennung und Bestimmung von Titan. Es wird eine Trennungsmethode fiir Ti 
beschrieben, bei der man das Ti mit K J 0 3 ais T i(J0 3)4-3K J0 3 fallt. Fe muB vor 
der Fallung entfem t werden, dagegen stóren Al, Ca, Mg, Ni, P  u. Cr nicht. Die Ti-Lsg. 
wird mit H N 0 3 yersetzt u. bei Zimmertemp. langsam mit K JO.,-Lsg. gefallt, der Nd. 
wird nach 1 std. Stehen filtriert u. gewaschen u. in HC1 unter SÓ2-Einleiten gel. Dann 
wird das Ti mit NH 3 gefallt u. ais TiOa ausgewogen. Es wird eine groBe Anzahl von 
Verss. m it yerschiedenen Sauren u. yerschiedenen Saurekonzz. durchgefiihrt. Wenn 
die Lsg. wcsentlich mehr ais 1 ,6-n. ist, wird die Fallung des Doppelsalzes unyollstiindig. 
Die Bestst. bei Anwcsenheit von HC1 u. H,SO., u. bei wechselnder Ti-Konz. sind im 
Mittel genauer ala 0,1%. Weitere Yerss. betreffen die Abscheidung des Ti von wech- 
selnden Mengen Al, Ca, Mg u. Ni. Die Trennung gelingt exakt, wenn auf 0,1 g TiO» 
nicht mehr ais 0,2 A L03, 0,1 CaO, 0,4 NiO u. betrachtliche Mengen Mg yorlianden 
sind. Bei doppelter Fallung des Ti konnen die Beimengungen noch gróBer sein. Ahn- 
liche Grenzen werden fiir P 20 5, V„05 u. Cr,03 angegeben. Mn u. Fe werden nach 
Fallung des Jodat-Nd. unter Zusatz von NH 4H S 0 3 mit der Acetatmcthode abgetrennt. 
Geringe Mengen Zr (1: 10) lassen sich yon Ti trennen, indem man der Lsg. H 20 2 
zusetzt, das Zr mit K J 0 3 fallt u. abfiltriert. Nach Wegkochen des H 20 2 fallt das Ti 
ais Jodat aus. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1905— 11. Mai 1932. New York City 
Columbia Univ., Dep. of Chem.) J u z a .

O rganische Substanzen.
S. Avery, J. Brackenbury und W. D. Maclay, U ber die Verwendung von Metall- 

iverbrennungsrohren bei Mikro- und Halbmikroanalysen. Auf Grund der Erfahrungen
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bei Anwendung eines Kupferrohres zur Best. von C, H  u. N  mittels Makroelementar- 
analyse (C. 1930. II. 2163) werden fiir Mikro- u. Halbmikroanalyse geeignetc Ver- 
brennungsrohre bcschricben. Bei Ggw. von Halogen werden Silberrohre, sonst Kupfer- 
rohre yerschiedcner Dimensionen m it entsprechender Fiillung yorgesehlagen. Auch 
bei Yerwendung eines Kupferrohres mit PREGLs „Univcrsal“-fullung werden, wie die 
angefiihrten Beleganalysen zeigen, gute Resultate erhalten. Zu erwiihnen ist, daB 
Vff. bei der N-Best. an der von P r e g l  vorgeschlagenen Mittelstellung des reduzierten 
Cu festhalten. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 238— 39. 15/4. 1932. Lincoln, 
Nebr., Univ.) Za c h e r l .

E. Beri und A. Schmidt, Uber eine Sćhnellmetliode zur Bestimmung von Kohlen- 
stoff und Wasserstoff in organischen Korpern. III. (II. vgl. C. 1928. I. 1073.) Zu der 
beschriebenen Schnellmethode geben Vff. einige Yerbesserungen an. U. a. werden 
AbsorptionsgefaBe beschrieben, welche zur Aufnalime von H 2S 0 4, bzw. Natronkalk 
besonders geeignet sind. Das Verbrennungsrohr wird vor u. nach der Best. durch eine 
cingeschliffene VerschluCkappe yerschlosscn. Zur Yerbrennung von schwer yerbrenn- 
lichen Substanzen benutzen Vff. ein Quarzrohr mit Schliff, in diesem Falle wird das 
PbCr04 durch CuO crsetzt u. auBerdem Luft oder Sauerstoff eingeleitct (Verbrennungs- 
temp. 900°). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 978— 80. Juni 1932. Darmstadt, Chem.-techn. 
Institut.) WlNNACKER.

Michael Karl Zacherl und Horst Gunther Krainick, Eine alkalimelrische 
Mikromethode zur Bestimmung von Chlor und Brom in organischen Substanzen. Die 
gelegentlich der Bearbeitung des gleiehen Problems von DlETERLE (C. 1923. IV. 
518— 19) u. N om ura u. M urai (C. 1924. I. 2721— 22) einerseits u. E. Rupp 
(C. 1924. II. 730— 731) andererseits gcsammelten Erkenntnisse benutzen die Vff. zum 
Aufbau ihrer Best.-Methode fiir CI u. Br in organ. Substanzen. Sie fuhren allerdings 
einige zweckdienliche Abanderungen ein, wie z. B. Beriihrung der Substanz mit konz. 
H 2S 0 4 erst bei yollkommen geschlossenem App. zur Vermeidung von Halogenvcr- 
lusten. Das zu untersuchende Materiał (4— 6 mg) wird mit der 100-fachen Menge 
eines Gemisches von gleiehen Teilen K 2Cr20 7 u. Ag2Cr20 7 u. m it 2 ccm konz. H 2S 0 4 
unter Durchleiten von 0 2 30 Min. lang auf 115— 125° erhitzt. Das dabei frei werdende 
Cl u. Br wird in einem Gemisch von 0,01-n. NaOH (7,5 ccm) u. 1 ccm H 2Oa unter 
Bldg. yon Halogenid aufgefangen. Nach Zufugen eines Saureiiberschusses (0,01-n. HCI) 
u. Zuriicktitrieren (0,01-n. NaOH) laBt sich der Halogengeh. bestimmen. (Mikrochemie
11 (5). 61— 73. 1932. Graz, Med.-Chem. Inst. d. Univ.) W oeckel.

C.Brugeas, Einige Vereinfachungcn in der Bereilung der alkalisclien Kupfer- 
losung und die Zuckerbestimmung nach der Methode Bertrand. Beschreibung einer 
Arbeitsweise zur Herst. der PEHLINGschen Lsg., ausgehend yon metali. Cu. Fur das 
Vcrf. von BERTRAND empfiehlt sich Benutzung der gewóhnlichcn alkal. Cu-Lsg. u. 
Titration mit 0,1 n. K]Mn04. Der Cu20-Nd. wird statt durch Filtration besser durch 
Zentrifugieren abgetrennt, wie naher beschrieben wird. (Ann. Falsifications Fraudes 
25. 196— 98. April 1932. Grenoble, Lab. Municipal.) G r o s z f e l d .

G. M. Kline und S. F. Acree, Volumelrische Bestimmung non Pentosen und 
Penlosanen. Vff. yergleichcn die yerschiedencn Verff. zur Best. von Pentosen ais Fur
furol. Die Dampfdest. des Furfurols u. seine Best. im Destillat durch Bromtitration 
haben sich ais beste u. schnellste Arbeitsweise ergeben. — Die Ggw. von HNOj setzt dio 
Ausbeute an Furfurol erheblich herab. Durch Entfernung der H N 0 3 mit Nitron vor 
der Dest. konnen diese Verluste sehr beschriinkt werden. (Bureau Standards Journ. 
Res. 8 . 25—35. Jan. 1932. Washington.) Oh l e .

Bestandteile von  Pflanzen und Tleren.
Konrad Lang, Uber den Mechanismus der Diacelylreaktion von Guanidinen, ihre 

Umformung und Anwendung zur colorimetrischen Bestimmung von Kreatin und. Arginin. 
Die von H a r d e n  u . N o r r i s  (C. 1911. II. 393) beschriebene Diacetylrk. des Guanidin- 
komplcxes NH—C(NH2)—N H —R findet nicht statt mit folgenden 1 ,2-Diketonen: 
Phenanthrenchinon, Campherchinon, Dinitril der Ketipinsaure. Sie ist dagegen positiy 
mit Acetylbcnzoyl. Die Rk. kommt demnach nur dann zustande, wenn die beiden 
Carbonylgruppen des Diketons mindestens auf der einen Seite einer CH,-Gruppe be- 
nachbart sind. Die Voraussetzung, daB sich zunachst 2 Moll. des Diacetyls, ent- 
sprechend dem von V. PECH1IANN (Ber. Dtsch. chem. Ges. 21 [1888]. 1411) angegebenen 
Rk.-Verlauf, zu der Chinogenstufe ycreinigen, wora uf diese auf dio Guanidinyerb.
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einwirkt, lieB sich dureh Darst. einer Verb. aus 2 Moll. Diacetylbenzoyl u. 3 Moll. Krealin 
bestatigen. Die fiir diese Verb. angenommene Formel (I) erklart die ticfblaue Farbung,

N —C(=:NH)—N(CH3)—CH,—COOH 
I  C6H5—C—Ć—CHS

H (S -C —C - C 0H5

HOOC—HaC—(CH3)Nt—(N H =)C —N  C (=N H )—N(CH3)— CH,—COOH
wie auch die Tatsache, da 13 nur Guanidinyerbb. mit einer freien N H 2-Gruppe eine 
positive Rk. geben. Das Kondensationsprod. C^H^OgN, entsteht beim 5-std. Erhitzen 
der Komponenten in wss. alkal. Lsg. Die beim Ansauem sich abscheidenden yioletten  
Flocken werden aus Nitrobenzol umkrystallisicrt; 11. in Eg. u. A., unl. in A., Zers., 
kein F. Da Kreatinin mit Diacetylbenzoyl keine Farbrk. gibt, liiBt sich diese auch 
zur direkten colorimeir. Best. des Kreałins im Muskel yerwenden. 1 g Muskel wird mit 
7 ccm W. u. Quarzsand zerrieben, mit 1 ccm gesatt. Uranylacetatlsg. enteiweiBt, 
1 ccm des Filtrats wird mit 1 ccm 60%ig. KOH u. 0,2 ccm einer l% ig. alkoh. Acetyl- 
benzoyllsg. yersetzt. Eine Kreatinstandardlsg., die im ccm 0,4 mg Kreatin enthalt, 
irird in gleicher Weise behandelt. Die Rk.-Gemische werden 30 Min. im W.-Bad 
erhitzt, nach dem Abkiihlen zur Verhinderung der oxydativen Entfarbung mit jo 1 ccm 
einer 5%ig. NH2OH, HCl-Lsg. yersetzt, auf 10 ccm verd. u. innert 30 Min. colori- 
metriert oder photometriert. Die Berechnung erfolgt nach der ublichen Methode der 
Colorimetrie. Bei Kreatinmengen unter 0,2 mg gilt das BEERsehe Gesetz nicht mehr 
u. unter 0,05 mg tritt die Rk. iiberhaupt nicht mehr ein. Die Methode eignet sich 
deshalb nicht zur B est. des Kreatins im B lu t u. anderen kreatinarmen Organen. Dio 
Farbintensitat ist abliangig von dem Vol. u. von der Kochdauer der FI., in der das 
Kochen erfolgt. Phosphagen reagiert wie Kreatin. Das Verf. eignet sieh auch zur 
Best. des Arginins in EiwciB, wozu man das Saurehydrolysat von etwa 0,20 g Protein 
u. ais Standard eine l%oig. Argininlsg. verwendet. Unter 0,9 mg Arginin pro ccm gilt 
das BEERsehe Gesetz nicht mehr, unter 0,2 mg bleibt die Rk. aus. Dic nach dieser 
Methode ermittelten Arginingehh. yerschicdencr Proteinę stehen in Ubereinstimmung 
mit den Angaben der Literatur. (Ztschr. physiol. Chem. 208. 273—80. 13/6. 1932. 
Kieł, Stildt. Krankenanstalt.) G u g g e n h e im .

E. Bauer, Ober die Bestimmung von Cholesterin und Cholesterinestem im  Muskel. 
Zur Extraktion von Cholesterin u. Cholesterinester wird dio frischc Muskulatur zunachst 
mit der 5-fachcn Mcnge Aceton bei Zimmertemp., dann mit der gleichen Menge in 
der Warmc u. schlicBlich 2 Stdn. mit A. ausgczogen. Im Riickstand der yereinigten 
Extrakte erfolgt die Best. des freien Cholesterins, indem man dessen Lsg. in Aceton 
mit einer l° /0ig. Lsg. von Digitonin in 90%ig- A. ausfallt. Das Filtrat der Digitonid- 
fallung w-ird eingedampft, mit A. ausgezogen, der Riickstand zur Uberfiihrung der 
anorgan. Cholesterinester in Acetylcholesterin mit Essigester +  1% Eg. 2 Stdn. ge- 
kocht, abgedampft, mit alkoh. Na verseift, mit A. yersetzt u. dio alkoh.-ath. Lsg. dureh 
Zugabe von W. entmischt. Die ath. Lsg. enthalt das aus den Estern abgespaltene 
Cholesterin, das nach einer Mikromethode ais Digitonid bestimmt wird. Parallel- 
verss. an jc 50 g Mischmuskel zeigten eine Abweichung der Esterbest. yon meist 5 bis 
10°/o- (Ztschr. physiol. Chem. 208.1— 8. 24/5. 1932. Dortmund-Munster, Kaiser Wilhelm 
Inst. f. Arbeitsphysiol.) G u g g e n h e im .

L. R osenthaler, Bromacidimetrische Verfahren. IV. (III. vgl. C. 1932. I. 3473.) 
/ / 20 2 reagiert mit Br2 nach: H20 2 +  Br2 =  2HBr -f  0 2. Zur Best. verwendct man Lsgg. 
bis 0,3% u. titriert mit 7io-n - Laugc das HBr. Man yersetzt 10—20 ccm H20 2 mit 
100 ccm Bromwasser, yertreibt nach 10 Min. das Br dureh Luftdurchleitcn u. titriert 
mit V10-n. Lauge (Methylrot). Bei Anwendung 3%ig. H20 2 ist n. oder 1/2-n. Laugc 
zu benutzen. — A s.fiz reagiert mit Br2: As20 3 +  2Br2 +  2H20  =  As20 5 +  4HBr. 
Zur Ausfiihrung der As20 3-Bcst. wird diese mit I/10-n. Laugo gol., ebensovicl Siiurc 
zugesetzt, nach Erkalten mit Bromwasser yersetzt, das Br2 abgesogen u. mit Thymol- 
blau ais Indicator bis zur Blaufarbung (As20 5 +  4KOH - 2K2H A s04 +  H20 ) titriert.— 
Zinnoberbest. 1 Mol. Hg-Sulfid ergibt 8 Aquivalentc Saure. Der S wird zur Sulfatstufo 
oxydiert. 1 ccm Vio'n- Lauge entspricht 2,908 mg Zinnober. Die Best. (Oxydation) 
kann nicht mit Bromwasser, wohl aber dureh eine Br-KBr-Lsg. erfolgen. (Pharmac. 
Acta Helv. 7. 8S— 90. 28/5. 1932. Bem.) S c h o n fe ld .

Julius V. Mikó, Der Nachweis von Natrium salicylicum, Natrium bicarbonicum, 
Ipecacuanha, Zucker, Atropin, Hyoscyamin und Morphium nebeneinander. Der N a c h -
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w e i s  der Bestandtcile in der fl. Medizin, welohe 0,0813 g Na-Salicylat, 0,0813 g 
N aH C 03, 0,25 g Ipecacuaiihatinktur, 1,37 g Zucker u. 0,0000033 g Atropin in 10 ccm 
enthalten sollto, wird folgendermaBen gefiihrt: Na wird durch die Flammenfarbung 
am Pt-Draht, Carbonate durch Zusatz von 1 Tropfen HC1 zu 2 ccm FI. (Aufbrausen), 
Salicylsaure durch Verdiinnen mit W. u. Zusatz 1 Tropfens FeCl3, Zucker mit F e h lin g -  
scher Lsg. nachgewiesen. Nachweis von Ipecacuanha bzw. Emetin: 10 ccm m it NH3 
yersetztcr Fl. werden m it 10 ccm A. geschuttelt; die ath. Lsg. eingetrocknet, in HC1 
gel. u. mit 1 Tropfen H„0. auf 60° erwarmt (orangegelbc Farbung). —  Q u a n t  i - 
t  a  t i v  e B e s t s t .  1. ŃaHCOa: 10 ccm Lsg. werden m it Vio'n - HC1 gegen Mcthyl- 
orangc titriert (Na-Salioylat bindet ebenfalls minimale Mengen HC1, die abzuziehen 
sind). 2. Na-Salicylat-. 10 ccm Fl. werden mit 1 Tropfen konz. H :S 0 4vcrsctzt, der 
Nd. nach 6 Stdn. yon der Fl. abfiltriert u. gewaschcn, in A. gel., bei 80° gotroeknet u. 
gewogen. 3. Zucker: NaHC03 yerliert beim Verdampfen der Lsg. auf dem W.-Bade 
rund 22 Gewichts-%. Zucker =  Yerdampfungsriickstand minus Na-Salicylat u. Soda.
4. Ipecacuanhabest. Sie erfolgt nach der bei der qualitativen Best. angegebenen 
colorimetr. Methode. 5. Atropin (Hyoscyamin) Die Best. erfolgte durch biol. Wertbest. 
(Pupillenerweitcrung). (Pharmac. Acta Hely. 7. 91— 95. 28/5. 1932. Debrecen, 
Univ.) SCHOKFELD.

Julius V. Mikó, Uber die Bestimmung von Coffein, Amidopyrin und Plicnacelin 
nebeneinander. (Pharmaz. Zentrallialle 73. 179— 81. 24/3. 1932. Debreczin, Apotheke 
der Stefan-Tisza-Uniy. — C. 1932. I . 1558.) D e g n e r .

James J. Deeney, Qualitaiive Proben zum Nachweis von Harz, Harzbl und Schwer- 
metallen in Leinol. Um einer gelegentlich vorkommenden Verwechselung von techn., 
m it Resinaten, meist von Pb oder Mn, gekochtem Leinol mit medizin. 01. Lini vor- 
zubeugen, bedarf es einer Probe zum Nachweis der Siccativbestandtcile. Die Probc 
der U SPX  auf Harz u. Harzól ist unbrauchbar; an ihrer Stelle wird die folgende, 0,5 
bis 1,0% Harz noch nachweisende, vorgeschlagc-n: 3 ccm Leinol +  3 ccm Essigsaure- 
anhydrid gelinde (nicht >  65°) erwarmen, bis zur klaren Trennung der Schichten stehen 
lassen, die (untere) die Harzo aufnehmende Anhydridschicht abpipettieren u. mit
1 Tropfen yerd. (1 +  1) H 2SO,, von Zimmertemp. mischen: Violettfarbung =  -f-; 
keine, braune oder grunliche Farbung =  — . —  Priifung auf Schwcrmetalle: 3 ccm 
Leinol in kleinem Porzollantiegel yerbrennen u. yeraschen, in wenigen Tropfen Konigs- 
wasser losen, yorsichtig zur Trockne yerdampfen, in wenig dest. W. lósen, filtrieren, 
Filtrat m it NH3 neutralisieren, mit HC1 schwach ansauern u. weiter auf bekanntem 
Wege auf Schwermctallo priifen. (Amer. Journ. Pharmac. 104. 282— 83. April 
1932.) D e g n e r .

B. Bleyer, F. Schlemmer und W. Muller-Parcham, Neue Bcwertungsmerkmale 
fiir  den Lebertran. Inhaltlich ident. mit der C. 1932. I. 109 referierten Arbeit. (Arch. 
Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 269. 566— 81. 1931. Munchen, Inst. f. Pharmaz. 
u. Lebensmittelchemie.) P. H. SCHUI/rz.

H. Valentin, Die Bestimmung des TrangeJialies in Lebcrlrancmulsion und Priifung 
derselben auf feltlósliche Vitamine. Zur Best. yon Lebertran in Emulsion eignet sich 
am besten das Verf. von ROSE-GOTTLIEB in der yon R u p p  u. K jr o p a t  (Arch. Pharmaz.
u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 252 [1914]. 76) angegebenen Form. Der Tran wird bald 
rotbraim, zalifl. oder fest, dio Vitamine yerschwinden. Vf. rerlangt Herst. u. Auf- 
bewahrung (nicht iiber 3 Monate) der Emulsion in einer C02-Atmosphare. Genaue 
ArbeitSYorschriften fiir Herst. u. Priifung der Emulsion auf ihren Geh. an Lebertran 
sowie zu dessen Priifung auf Vitamingeh. werden angegeben. (Pharmaz. Ztg. 76. 
1423— 26. 1931.)  ̂ H e r t e r .

— , Die Antimontrichloridfarbprobe fiir  DorscMeberol. Nach den Verss. des Pharma- 
zeut. Ausschusses empfiehlt sich folgendes Reagens: Wasehe das Chlf. 2—3-mal mit 
gleichcm Vol. W., trockne bei LichtabschluO uber K 2C03, dest. u. yerwirf die ersten 
10% Destillat. Bereitc bei 20° gesatt. Lsg. mit 21— 23% SbCl3 (Kontrolle durch 
jodometr. Titration) u. bewahre in braunem Glase auf. —  Bei der Probe ist auch die 
Ólkonz. der Mischung von EinfluB. Ausfiihrung des Vers. am abgeschiedenen Un- 
yerseifbaren empfiehlt sich ais zu umstandlich nicht. Abkiihlung unter 20° stórt durch 
Triibungen. (Analyst 57. 302—07. Mai 1932.) GROSZFELD.

G. Bernheim et M. Guyot, Traite d’aoalysc par les rayons ultra-yiolets filtres. Paris: 
N. Maloine 1932. (370 S.) Br.; 40 fr.



1932. II. H. A n g e w a n d t e  Ch e m ie . —  H,. A l l g . c h e m . T e c h n o l o g ie . 905

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

W. Meissner, Wasserstoffverflussiger rerbesserler Bauarl. Dor Gegenstromer des 
neuen App. fiir daś Gebiet zwischen Zimmertemp. u. der Temp. der fl. Luft ist um das 
GefaB mit fl. N 2 herum angeordnet, durch seine inncren Róhren stromt yerdichteter H 2, 
durch die auBeren, die — durch Weichlot an den Beriihrungsstellen verbunden —  
von oben ais spiralfórmig verlaufende Wand erseheinen, stromt der entspannte H 2 
zuriick. Die Rohre, die m it fl. N s gekiihlt werden, liegen in der Mitte des Verflussigers, 
so daB fiir den fl. N 2 ein kleines GefiiB ohne Vakuummantel geniigt. Der Verbrauch 
an fl. N 2 (mit ca. 5,5% 0 2) u. der Liefergrad (Verhaltnis der Sl. des yerfHissigten H„ 
zu der in den Gegenstromer eintretenden) betragt ca. 90% der Theorie. (Ztschr. Ver. 
Dtseh. Ing. 76. 580— 82. 11/6. 1932. Berlin, Physikal.-Techn. Reichsanst.) R. K. Mu.

D. H. Killeffer, Kuldung in den cliemisclien Industriezweigen. Ein Uberblick iiber 
die Anwendungen. Vf. zeigt an Beispielen aus verschiedenen Zweigen der chem. Technik 
die zunehmende Vcrwendung von Kiiltcverff. (Ind. engin. Chem. 24. 601— 05. Juni 
1932. New York.) R. K. Mu l l e r .

Paul Kohn, Die wirlschaftlichsle Kuldwassermenge und Kondensationstemperatur 
bei Annnonialckalleanlagen. Vf. leitet eine Formel ab fiir die Bcrechnung der wirt- 
schaftliehsten Kondensationstemp. t aus der Kuhlwassereintrittstemp. twe, den Kosten 
der Antriebsarbeit u. des Kuhlwassers u. dem indizierten Wirkungsgrad des Kom- 
pressors. Es zeigt sieh, daB t linear mit lwe zunimmt. (Ztschr. ges. Kalte-Ind. 39.
73—75. Mai 1932. Prag.) R. K . Mu l l e r .

J. B.‘Churchill, MeihylcMorid. (Ygl. C. 1932. I. 2360.) Unter Angabe thermo- 
dynam. Daten werden die Eigg. des Mdhylchlorids aufgezahlt, die es ais Kiihlmittel 
fiir Anlagen mit einer Kapazitat bis 10 Tonnen besonders geeignet erseheinen lassen. 
(Ind. engin. Chem. 24. 623—26. Juni 1932. New York.) HELLRIEGEL.

R. W. Waterfill, Dichlormdhan und Dichlordthylen ais Kaltemiltel. Fiir die Ein- 
stellung von Luft auf bestimmte Temp. u. Feuchtigkeit eignen sieh ais Kaltemittel 
besonders CH2C12 (,,Carrene“) u. C2H 2C12 („Dieline"), die ais yerhaltnismaBig hoch 
(40 bzw. 50°) sd. Fil. unter yermindertem Druck angewandt werden konnen. Die hierfiir 
besonders konstruierten Kiiltemaschinen werden beschrieben; sio arbeiten mit einem 
Zentrifugalkompressor u. erreieheii einen Leistungskoeff. von 70— 80%. (Ind. engin. 
Chem. 24. 616— 19. Juni 1932. Newark, N. J., Ca r r ie r  E ng. Co r p .) R. K. Mu.

R. J. Thompson, Freon, ein Kaltemittel. Dichlordifluormethan, „Freon“ (vgl. 
B u f f in g t o x  u . G il k e y , C. 1932. I. 196) stellt ein ideales nicht entflammbares, 
nicht explosives, ungiftiges, in Verd. geruchloses, nicht korrodierendes Kaltemittel 
dar. Undichtigkeiten konnen durch die Blaufarbung einer A.-Flamme beim Uberleiten 
iiber metali. Cu'(Bldg. von Cu-Halogcniden) naehgewiesen werden. CC1?F 2 wird erst 
bei ca. 550° unter Bldg. von HCl, HF, Cl2, evtl. auch COCl2 zers. (Ind. engin. Chem. 24. 
620—23. Juni 1932. Wilmington, Del., K in e t ic  Ch e m ic a l s  I n c .) R. K. M u l l e r .

R. Plank, Ober die Gefrierzeit von E is und wasserhaltigen Lebensmittdn. Vf. gibt 
eine Gleichung fur die Berechnung der Gefrierzeit yon W. aus der latenten Verdampfungs- 
warme, der Temp.-Differenz zwischen Fl. u. Kaltebad, der Warmeiibergangs- u. Warme- 
leitzahl u. der Schichtdicke. Die Gleichung liiBt sieh naherungsweise auch fur die 
Bcrechnung der totalen Gefrierzeit von wasserhaltigen Lebensmitteln anwenden, wie 
nn einem Beispiel gezeigt wird. (Ztschr. ges. Kalte-Ind. 39. 56— 58. 9/4. 1932. Karls
ruhe.) R. K. Mu l l e r .

Dana Burks jr., Wirlcsame fabrikatorische Eisgewinnung. Zur Herst. von durch- 
sichtigem Eis auch aus salzhaltigem W. mit Hilfe nur elektr. Energie wird die An- 
wendung einer tieferen Temp. (— 14,5 statt — 9°) u. starkero Durchliiftung ais beim 
n. Verf. empfohlen. Diese Arbeitsweise erweist sieh infolge der rascheren Abkiihlung 
ais wirtschaftlich, besonders wenn fiir geniigend tiefe Tauchung der Kiihlzellen u. 
hohe Umlaufgcschwindigkeit der Solo gesorgt wird. (Ind. engin. Chem. 24. 605— 10. 
Juni 1932. Urbana, 111., Univ.) R. K. Mu l l e r .

Hamilton, Beauchamp & Woodworth, San Francisco, iibert. von: Selim
E. Woodworth, San Francisco, Rotierendes Vakuumfilter. Das hohle Trommelgehause 
besitzt eine innere luft- u. wasserdichtc Packung, iiber weleher sieh die das eigentliche 
Filtermcdium bildende Schicht befindet. Der Źwisehenraum zwischen diesen beiden
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Oberfliichen ist durch parallel zur Achse licgcnde Streifen in Zellcn oder flachę Ab- 
tcilungen geteilt. Jcde Zclle enthalt ein Gitter, so daB die Entwasserung gewahrleistet 
ist, u. auBerdcm eine glatte Oberflache fiir die Aufbringung des Filtermediums erhalten 
wird. (A. P. 1859 642 vom 16/9. 1931, ausg. 24/5. 1932.) D r e w s .

William Boulton Ltd., Thomas Henry Gaskell und Harry Hill Hall, Stoke-on- 
Trent, Filterpresse. Die niiher beschriebene, mechan. betriebene Filterpresse eignet sich 
besonders fur die Verarbeitung von Topferton. (E. P. 371746 vom 19/9. 1931, ausg. 
19/5. 1932.) D r e w s .

Heinrich Bohlander, Koln, Herstdlung poriger Isólierformlinge und Fiillungen 
nach Patent 546 654, dad. gek., daB die Verklebung der Masseteilchen, m it oder ohne 
Zusatz von Bindcmitteln, durch Einw. von an Wasser- oder anderem Fliissigkeitsdampf 
ungesatt. Luft erfolgt, die inncrhalb der M. durch Druck oder Abkiihlung kondensiert 
wird. — Die Kondensation kann erfolgen, w'iihrend die M. zu Formlingen gepreBt 
wird. (D. R. P. 551322 KI. 80 b vom 10/12. 1929, ausg. 30/5. 1932. Zus. zu D. R. P. 
546 654; C. 1932. I. 2748.) KUHLING.

Ósterreichisch-Amerikanische Magnesit Akt.-Ges., Radentheim, Karnten, 
Nachhallabsorbierende, Wandrerkleidungen. Die Wandverklcidungen werden aus un- 
verputzt bleibenden, mittels Sorclzement yerkitteten Faserstoffen, wie Holzwolle, 
hergestellt, welchc gcgebenenfalls vorhcr zu Platten geformt werden. Besondere Hilfs- 
mittel zur Befcstigung, welohe dio Schaliabsorption verschlechtcrn, sind nieht er- 
forderlich. D ie Uncbenheit u. GroBporigkcit der Verkleidung, wclche die Schall- 
absorption begunstigt, bleibt dauernd erhalten. (Oe. P. 127 406 vom 24/9. 1930, 
ausg. 25/3. 1932.) K u h l in g .

Durowood Industries Inc. of Detroit, ubert. von: Meyer M. Frost, Capac, 
V. St. A., Isolierkorper. Feuchte Fasorstoffe, wie aus Zellstoff, Hanf, Juto oder Asbest 
bestehende Breie werden unter Druck geformt, die Formlinge getrocknet, in geschmol- 
zenen Schwefcl o. dgl. getaucht, durch starkę Druckverminderung das Eintreten des 
geschmolzenen Stoffes in die Poren des Formlings unterstiitzt, dann das Vakuum 
aufgehoben u. gegebenenfalls tlbcrdruck erzcugt. (A. P. 1 849 369 vom 16/3. 1931, 
ausg. 15/3. 1932.) K u h l in g .

Eduard Dyckerhoff, Wunstorff, Isoliermittel. Torf wird mit einer Lsg. von 
H3PO, oder phosphorsauren Salzen gekocht u. das Erzeugnis zu Platten o. dgl. geformt. 
Die erhaltenen Isoliermittel sind feuersicher. (Holi. P. 26 406 vom 23/10. 1929, 
ausg. 15/4. 1932. D. Prior. 6/7. 1929.) K u h l i n g .

Griinzweig & Hartmann G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh., Verfahren zur 
Ilerslellung von verschweUe.m Kork  mittels eines diesen direkt beriahrenden Gasstromes,
1. dad. gek., daB man dem sauerstoffhaltigen Gasstrom feinen, leicht brennbaren Staub 
zusetzt; 2. dad. gek., daB dcm sauerstoffhaltigen Gasstrom fciner Korkstaub zugesetzt 
wird. — Der Staub hat dio Aufgabe, den Sauerstoff des Gasstromes zu binden, ehe 
er mit den Schwelstoffen in Rk. tritt. (D. R. P. 544323 KI. 38h vom 4/1. 1931, ausg. 
17/2. 1932.) B r a u n s .

IV. Wasser; Abwasser.
J. HaniOUS, Einige Bemerkungen zur Frage der neuzeiligen Riclitung der Speise- 

tcasserbehandlung. Vf. crórtert die von J e l in e k  (C. 1932. I. 2074) empfohlenc Ver- 
wendung von Phosphat unter Beriicksichtigung der Betriebsbedingungen der Dampf- 
kosselaniagcn in Zuckerfabriken u. empfiehlt Zusatz von 0,01% Phosphat zum Saft 
nach der zweiten Saturation zur Entfernung der Kalksalze u. Verminderung der Ver- 
steinung der Verdampfer. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Rcpubl. 56 (13). 447— 48.
27/5. 1932. Wegstadtl.) Ma n z .

Otto Regel, Der Kesselsddamm, ein bisher unerkannter Gefahrcnhcrd. (Vgl. 
R ic h t e r , C. 19 3 2 . I. 3210.) Nachteilc des Schlammes im Kessel lassen sich durch 
gute Reinigung auBerhalb, insbesondere durch geeignete Einbauten in die Rk.-Bchalter 
(vgl. R e g e l  u . W ic k l e in , C. 1930 . II. 3323) vermeiden. (Chcm.-Ztg. 56 . 353. 4/5.
1932. Halle a. S.) Ma n z .

H. Reichelt, Der Kesselschlamm, ein bisher unerkannter Gefahrenherd. (Vgl. vorst. 
R ef.) Kritik der Ausfuhrungen R i c h t e r s .  (Chem.-Ztg. 56. 353. 4/5. 1932.) Manz.

H. Richter, Der Kesselschlamm, ein bisher unerkannter Gefahrenherd. (Vgl. vorst. 
Reff.) Vf. beschrankt die Geltung sciner Ausfiihrungen (vgl. C. 1932 . I. 3210) auf 
kleine Kesselanlagen mit Reinigung des W. im Kessel. (Chem.-Ztg. 56. 353. 4/5.
1932.) " Ma n z .



1932. II. H ,t . W a s s e r ; A b w a s se r . 907

Otto Th. Koritnig, Die Enteismung und ErUmangąnung des Brau- und Kessd- 
wassers. (Brauer-Hopfen-Ztg. Gambrinus 59. 86— 90. M ai 1932. Graz.) Ma n z .

H. Serger und K. ciarek, Wasserreiiiigung in Konservenfabriken. Vff. besprechen 
bewahrte Methoden fiir Filterung, Entkeimung, Enthartung u. Enteisenung des W. 
in Konscrvcnfabriken. (Konserven-Ind. 19. 339—41. 16/6. 1932. Braunschweig.) Ma n z .

L. M. Booth, Wasserversorgung der Papierindustrie. Vf. bespricht allgemeino 
Gesichtspunkte fiir Einriehtung u. Betrieb von Wasserreinigungsanlagen in Papier - 
fabriken, besonders wichtig ist gleichraaOige Besckaffenheit des W. in physikal. u. 
chem. Hinsicht (Alkalitat, pu). (Water Works Sewerage 79. 160— 62. Mai 1932. E li
zabeth, N. J.) Ma n z .

Linn H. Enslow, Chlorung des Abu-assers zur Verminderung des Sauerstoffbedarfs. 
(Vgl. auch C. 1931. II. 3024.) Vortrag. Vf. bespricht die Einw. der Chlorung auf die 
Abwasserbestandteile, die Verminderung des Sauerstoffbedarfs u. die in der Praxis 
erzielte Verbesserung der Vorflut. (Se wagę Works Journ. 4. 252— 56. Marz 1932. 
New York.) Ma n z .

William T. Carpenter, Natriumnitrał ais M ittel zur Behebung von Mifistanden. 
Die Belastigung der Umgebung durch das von Abwassern stark verunreinigte, langsam 
in das offene Meer abflieCende, stinkende W. (16,5 mg/l H2S) des Coney Island Creek 
wurde durch Emfiihrung yon Chlorkalk u. Natriumnitrat zwisehen Ebbe u. Fiut be- 
liobcn. (Water Works Sewerage 79. 175— 76. Mai 1932. New York City.) Ma n z .

K. Viehl, Uber den Einflup der Wassersloffionenkonzentration auf die Wirksamkeil 
und Biologie des Belebtschlamms. Naeh Ausfall der Unterss. ist die Wrkg. von pu auf 
die Protozoen des Belebtschlamms nicht sehr groB, bei Wurmern erscheint sie zweifel- 
liaft, Sphaerotilus, nitratbildende Bakterien u. Zoogloen werden durch saure Rk. 
mehr oder weniger stark gehemmt, wahrend Fusarium begiinstigt wird. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. II. Abt. 86. 34— 43. 1932.) G r im m e .

Wilhelm otte, Untersuchung von chemiseh gereinigten Kesselwassern. Bespreehung 
zweckmaBiger Methoden zur Berechnung des Verdiinnungsfaktors fiir die ohne Kiihlung 
entnommenen Proben zur Unters. auf Dichte, Alkalitat, Chlorid u. zur mittelbaren 
Berechnung des Sulfatgeh. mit Rechentafeln. (Warnie 55. 384—88. 4/6. 1932. 
Essen.) Ma n z .

W. Wesly, Die Beslimmung der Hartę im Wasser. Entgegnung auf die Arbeit 
von J. L e ic k  (C. 1932. I. 2495) u. Berichtigung einiger BemeTkungen iiber die Genauig- 
keit der Methode des Vf. (Ztschr. analyt. Chem. 88. 241— 42. 1932. Ludwigshafen 
a. Rh., I. G. Farbenind. A.-G.) E c k s t e in .

Carl Urbach, Die slufenphotomdrischc Mihroanalyse des Trink- und Nulztcassers.
2. und 3. Mitteilung. (1. vgl. C. 1932- I. 1407.) Durch Aufstellung yon Eichkuryen
u. von Tabellen yereinfachte Vorsehrift zur Best. von N 0 2' mit Naphtholrcagens naeh 
R ie g l e r -Au t e n r ie t ii  u. yon N H 3 naeh N e s s l e r  im W. mit Hilfe des P u l f r ic h - 
Photometers. (Mikrochemie 11 (5). 37— 60. 1932. Prag, Univ.) Ma n z .

Jason E. Farber und Guy E. Youngburg, Beslimmung non Phosphaten in Wasser. 
Vff. benutzen die Methode, bei der Phosphormolybdat durch SnCl2 reduziert u. die 
entstandene Blaufarbung eolorimetriert wird, in folgender Form: Zu 35 ccm des zu 
untersuchenden W. werden 10 ccm einer Lsg. gegeben, die sich aus 500 ccm einer 
7,5%ig. Na2Mo04-Lsg. u. 500 ccm 10-n. H2S 0 4 zusammensetzt. Statt des Na2M o04 
kann auch eine 12,8°/0ig. Lsg. yon (NH4)2Mo04 oder (NH4)6M o,021-4 H„0 benutzt 
werden. Weiter gibt man 5 ccm verd. salzsaure SnCl2-Lsg. hinzu. Die entstandene 
Blaufarbung eolorimetriert man gegen Vergleichslsgg., die statt des zu untersuchenden 
W. 1 ccm Phosphatlsg. +  34 ccm dest. W. bzw. 10 ccm Phosphatlsg. +  25 ccm 
dest. W. enthalten. (Phosphatlsg.: 2,506 g KH2P 0 4 in W. zu 100 ccm aufgelóst.) 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 107—09. 15/1. 1932. Buffalo, N. Y-, Univ. 
of Buffalo Medical School.) DusiNG.

N. Schoorl, Untersuchung von Leilungswasser auf kleine Mengen Blei und Kupfer. 
Die Best. erfolgt colorimetr. naeh W in k l e r  (ygl. C. 1913. I. 842 u. 1914. II. 1329). 
Bei dem Anreicherungsverf. mit CaC03 naeh K o l t h o f f  (ygl. C. 1917. I. 1138) ist 
bei etwa 0,01 mg/Liter das Ergebnis yon der Rk. des W . u. der Feinheit des CaC03 
etwas abhangig, aber quantitativ bei sehr schwaeh alkal. Rk. u. 2—3-maliger Aus- 
sehuttelung von 1 Liter W . mit 0,5 g CaC03; grób krystallisiertes CaC03 (15 /i) ist, 
weil Humus dadurch weniger adsorbiert wird, yorzuziehen. Zur Adsorption von Cu 
ist Mg(OH)2 (1 Liter W. -j- 2 ccm 2-n. MgCI2 +  1 ccm 4-n. NaOH, iiber Nacht) besser 
geeignet, 0,1— 10 mg Cu/Liter werden quantitativ wiedergefunden, As20 5 wird eben-



908 H v. A n o r g a n is c h e  I n d u s t r ie . 1932. II.

falls adsorbiert. Zur Best. von wcnig Pb neben yiel Cu empfieklt sich selektive Ad- 
sorption des Pb an CaC03 nach Zusatz einiger Tropfen KCN-Lsg., fur wenig Cu neben 
viel Pb Anreicherung mit Mg(OH).,, Lsg. des Nd. zwecks Unterdriickung der PbS-Rk. 
in 2 ccm 4-n. H2S 0 4 auf 50 ccm W., u. colorimetr. Priifung mit H 2S. Kleinste Mengen 
Cu werden nach CALLAN u . H e n d e r s o n  (ygl. C. 1930. II. 2923) mit Diathyldithio- 
carbamat oder nach EilMKRIE (ygl. C. 1930. II. 3060) mit Urobilin, groCcre jodometr. 
gemessen. — Arbeitsvorschriften. (Chem. Weekbl. 29. 338— 43. 28/5. 1932. Utrecht, 
Univ.) G r o s z f e l d .

Bornandj Der Neutralrolnahrboden zur Erkennung von Trinkwasserverschmulzungen. 
D as yon Vf. u. V a l e r io  (1912) nachgeprufte Verf. von RoCHAIX u. D u f o u r  (1911) 
ist nicht spezif. fur B. coli, a b e r zur raschen Erkennung yonTrinkwasscryerschmutzungcn 
yorziiglich geeignet. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 23. 148— 50. 1932. Lau- 
sanne.) Gr o s z f e l d .

V. Anorganische Industrie.
E. M. Chanin, Sdurefeste Bindemasse „Kollektivit" fiir Versuelisliirme ohne Blei- 

iiberzug. Kolleklivit ist eine saurcfeste M., hergestellt durch'Vermisehen eines saure- 
festen Fiillmittels minerał. Herkunft, Wasserglas u. Na2SiF6. Es wird uber Erfahrungen 
bei Anwendung dieser M. fiir Glovertiirme usw. in der H2S 0 4-Fabrikation berichtet. 
(Journ. chem. Ind. [russ.: Shurflal chimitscheskoi Promyschlennosti] 8. Nr. 19. 13— 15.
1931.) SCHONFELD.

C. L. Mantell, Die Lagerung von Schwefelsaure. Saure yon 60 bis 65° Be. gefriert 
leicht. Kammersaure dagegen kann auch in Gegenden mit k. Klima ohne Schwierig- 
keit gelagert werden. —  Verschiedene gegen Schwefelsaure bestandige Materialien 
werden angegeben. (Metal Clean. Finish. 4. 221— 23. April 1932. Brooklyn, N. Y.) K u t z .

Pierce Bakker, Herstellung von Kupfervitriol durch Auslaugen von Schrot. Der 
zu yerarbeitende Cu-Schrot wird durch eine Brause mit H 2S 0 4 (60° Be) ubergossen, 
durch Einleitcn von gesatt. Wasserdampf mit Luft oxydiert u. bei 82—93° gel. Nach 
Absitzenlassen der Vcrunreinigungen wird dic klare Lsg. konz., CuSO., auskrystallisiert, 
saurefrei gewaschen u. getrocknet. (Chem. metallurg. Engin. 39. 258— 61. Mai 1932. 
Detroit, Mich.) ___________________  R. K. Mu l l e r .

A. J. Luganski, U .S.S.R ., Verfahren zur Gewinnung von Selen. Der bei der 
HsS 0 4-Fabrikation abfallende selenhaltige Schlamm oder Staub wird gewaschen, 
getrocknet, gepulyert, mit NaF vermischt u. in einer C02-Atmosphare erhitzt, wobei 
die Selendampfo iibordest. Der Riickstand wird zwecks Wiedcrgewinnung des NaF  
mit W. gewaschen u. das erhaltonc Pb-Fluorid mit Soda geschmolzen. (Russ. P. 23 378 
vom 15/11. 1930, ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

General Electric Co., New York, ubert. von: Birger W. Nordlander, Schenec- 
tady, Herstellung von slabilem Selemulfid. Ein gegen die Einw. von Licht u. Warme 
stabiles, chem. akt. ScS2 erhalt man durch Behandeln einer H,S-Lsg., welche A1C13 
ais Koagulationsmittel enthiilt, mit seleniger Saure, H 2S e03. Der H2S wird im tjber- 
schuB angewendet. Das gefallte SeS2 wird abget-rennt, gewaschen u. getrocknet; es 
findet Verwcndung ais Insekticid, Fungicid, ferner ais therapeut. Mittel bei gewissen 
llautkrankhciten. (A. P. 1860154 vom 28/3. 1929, ausg. 24/5. 1932.) D r e w s .

Kurt Levin, Planegg bei Miinchen, Gewinnung von Fluoriden und Kiesel- 
flufisaure, 1. dad. gek., daB FluBspat bei Ggw. yon S i0 2 m it yerd. H 2S 0 4 ohne Abdest. 
der gasformigen Prodd. erwarmt, die Fl. von den Riickstanden u. Ndd. getrennt, die 
so gewomiene H„SiFc in bekannter Weise mit N H 3 behandelt, das ausgeschiedene S i0 2- 
Gcl abfilt-riert u. die Ammonfluoridlsg. gegebenenfalls in gecigneter Weise weiter- 
yerarbeitet wird. — 2. dad. gek., daB FluBspat bei Ggw. yon S i0 2 mit yerd. H2S 0 4 
ohne Abdest. der gasformigen Prodd. erhitzt wird. (D. R. P. 551073 KI. 12i vom  
9/8. 1925, ausg. 27/5. 1932.) D r e w s .

Clay Reduction Co., Chicago, iibert. yon: Svend S. Svendsen, Chicago, Her- 
stellung von hydralischer Kieselsaure. S i0 2 wird nach dcm Erhitzen auf helle Rotglut 
plótzlich abgckuhlt u. bei Tempp. oberhalb 34° mit NH4F  behandelt. Das Gemisch 
wird sodann zwecks Verfluchtigung des Ammoniumsilicofluorids erhitzt. Letzteres 
wird aufgefangcn u. bei miterhalb 34° liegenden Tempp. mit W. u. NH3 behandelt, 
wobei N H 4F u. hydrat. S i0 2 erhalten werden. Es werden weitere Ausfulirungen des 
Verf. beschricben. (Hierzu ygl. E. P. 279 513; C. 1928. I. 833.) (A. P. 1 859 998 vom 
23/12. 1927, ausg. 24/5. 1932.) D r e w s ,
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International Silica Corp., Virginia, iibert. von: Thomas O. Mc Adoo, Salem, 
Enlfernen von Kieselsaure aus diese enthattenden Produkten. Dio S i0 2 enthaltenden 
Prodd. werden mit einer Saure, z. B. HC1, digeriert. Die erhaltene Lsg. wird sodann 
unter einem Druok von 44 Pfund erhitzt, wobei die S i0 2 sich abscheidet. (A.P. 
1858100 vom 23/7. 1928, ausg. 10/5. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Stowener, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung adsorptionsfiihiger, pordser Stoffe, dad. gek., daB man 
durch Sauren zersetzbare wasserunl. Silicato einer Behandlung mit Sauren bis zur BIdg. 
einer Gallerte unterwirft, wobei man dieEntstehung eines Sols yermeidet, das erlialtene 
Prod., gegebenenfalls nach yólliger oder teilweiser Trocknung, auswascht u. durcli Er
hitzen aktiviert. (D. R. P. 550 557 KI. 12i vom 6/9. 1924, ausg. 14/5. 1932.) D r e w s .

Columbian Carbon Co., New York, iibert. yon: Albert Edward Marshall, 
Searsdale, Akthieren von Kohle. Es wird eine Vorr. beschrieben, in welcher die Abkiihlung 
der zwecks Aktivierung bzw. Wiederbelcbung iiber den Entziindungspunkt erhitzten 
Kohle yorgenommen wird, ohne daB eine Oxydation zu befiirchten ist. Die rohr- 
artige Vorr. wird yon au!3en gekiihlt; auBerdem wird das Rohr in Yibrationen ycr- 
setzt, damit der Durcligang der Kohlenteilchen gefordert wird. Die Zu- u. Abfiihrungs- 
leitungen sind mit dem Rohr durch biegsamc u. gasdichtc Zwischenstiicke yerbunden. 
(A.P. 1859 450 yom 20/8. 1930, ausg. 24/5. 1932.) D r e w s .

Anton Mackert, Frankfurt a. M., Wiederbelebung ausgebrauchter gepuherter aktiter 
Kohle. Dio ohne Bindemittel geformte Kohle wird ohne Ruhren der Einw. eines Gas- 
gemisches ausgesetzt, welches nicht iibcr 8% freien 0 2 enthalt u. dessen Temp. nicht 
iiber 350° liegt. Die Temp. u. der 0 2-Geh. des Gases werden so geregelt, daB die yon 
der Kohle aufgenommenen Verunreinigungen entfernt werden, ohne daB hierbei eine 
Osydation der Kohle auftritt. Gegebenenfalls kónnen zur Wiederbelcbung der Kohle 
Gemisehe von Luft u. W.-Dampf benutzt werden. (A.P. 1858 745 vom 28/5. 1929, 
ausg. 17/5. 1932. D. u. Oe. Prior. 8/6. 1928.) D r e w s .

Woodis Pascal Rogers, Ravensden Grange, Gewinnung von Wasscrstoff. Der H 2 
wird durch Einw. von gel. kaust. Alkali auf ,,Silieol“, d. i. eine Si-Legierung, erzeugt, 
wobei die fiir ein bestimmtes Vol. H 2 benótigtc Menge dieser Legierung mit einem Mai 
in den Gasgenerator gebracht wird. Das Silicol wird in einem mit engen Lochem ver- 
sehenen Behalter untergebracht, so daB die Alkalihydroxydlsg. nur langsam Zutritt 
findet. Hiernach wird dio Zufiihrungsoffnung des Generators geschlossen. (Hierzu ygl.
E. P. 344 043; C. 1931.1. 3270.) (E. P. 372 366 yom 6/2.1931, ausg. 2/6. 1932.) D r e w s .

Joseph Daniels, Deutsehland, Durclifuhrung von Iłeaktionen in der Gasphase 
bei hohen Temperaturen. Dio Rk.-Kammern sind mit feuerfesten Einsatzen yersehen, 
welche period. von den die gewunschte Temp. ergebenden Verbrennungsgasen u. sodann 
von den an der Rk. teilnehmenden Gasen durchstromt werden. Diese bestimmte 
Reihenfolge wird nach Belicben wiederholt. Das Verf. eignet sich besonders zur Um- 
setzung yon CH4 mit W.-Dampf zweeks Gewinnung yon / / 2. (F. P. 725126 yom 
4/8.1931, ausg. 9/5. 1932. D. Prior. 4/8., 18/8., 23/8., 28/8.1930 u. 6/3.1931.) D r e w s .

Kaliwerke Aschersleben, Asehersleben, Verarbeitung von Kalirohsalzcn auf 
kaltem Wege unter Ruhren, dad. gek., daB die Verarbeitung von kieseritreichen Roh- 
salzen bzw. Kieserit auf Kalimagnesia u. K2SO., unter Anwendung der fiir andere 
Prozesse, wie Erzaufbereitung u. Fl.-Mischung, bekannten Mischgasfliissigkeitsheber 
erfolgt. (D.R. P. 550 911 KI. 121 yom 26/4. 1925, ausg. 21/5. 1932.) D r e w s .

W. I. Nikolajew, U.S.S.R., Verfahren zur Gewinnung von Kalisalpcłer und Salz- 
sdure. Eine konz. KCl-Lsg. wird mit der doppelten aquivalenten Menge konz. HNOs 
yermischt u. bei 110— 120° dest. Ais Ruekstand yerbleibt 100%ig. K N 0 3. Das abdest. 
Gemisch aus H N 03 u. HC1 kann erneut zu einer KCl-Lsg. zugesetzt u. bei 110— 120° 
dest. werden. Der yerbleibende Riickstand aus KC1 u. K N 0 3 wird in W. gel., mit 
der doppelten aquivalenten Menge H N 0 3, berechnet auf das yorhandene KC1, yersetzt
u. bei 110—120° dest. Der Riickstand ist gleichfalls 100°/0ig. K N 0 3. Die abfallende 
HC1 wird in ublicher Weise gereinigt u. konz. (Russ. P. 23 383 vom 9/2. 1929, ausg. 
31/10. 1931.) _  ̂ R ic h t e r .

P. A. Brison, U .S.S.R ., Verfaliren zur Herstellung von reinem, icasserfreiem 
Natriumsulfat. Krystallin. Glaubersalz wird auf 103° erhitzt, die ausgeschiedenen 
Krystalle des H aO-freien Na-Sulfats abfiltriert u. auf dem Filter mit li. Luft oder 
einem anderen indifferenten Gas vollstandig getrocknet. Die Mutterlauge kann zur 
weiteren Gewinnung von Glaubersalz yerwendet werden. (Russ. P. 23 382 vom 
13/10. 1926, ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .
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Union Chimigue Belge, Soc. An., Briisscl, Herstellung ton NalriumsUicofluorid-. 
Man lilCt Alkalicarbonate, -sulfate oder -phosphate auf roho H3PO., einwirken, welche 
vom AufschluB von Phosphaten m it Saure stammt u. welche H2SiP6 enthalt. (Hierzu 
vgl. F. P. 682 298; C. 1930- II. 1264.) (Belg. P. 363 878 vom 19/9. 1929, Auszug 
veroff. 12/3. 1930.) D r e w s .

A. A. Chakin, U .S.S.R ., Verfahren zur Darstellung ton Aluminiumhydrat. Dio 
bei der Behandlung von Silicaton mit h. Alkalien erhaltene Aluminatlsg. wird filtriert u. 
zwecks Ausseheidung des Aluminiumhydrats auf 3— 5° abgekuhlt oder unter Vakuum 
gebracht. Gegebenenfalls konnen beide MaBnahmen angewandt werden. (Russ. P. 
23 386 vom 21/12. 1928, ausg. 31/10.1931.) R i c h t e r .

Aluminium Ltd., Toronto, Herstellung von Natriumaluminat m it liohem Geh. an 
wasserloslicher Tonerde dureh Zusammenfritten oder Zusammensintern einer be- 
feuchtetcn Mischung von tonerdehaltigem Gut, Na2C 03 u. Brennstoff, dad. gek., daB 
dio ungctroclcnete Mischung in gleichformig dicker, loser Schicht an der Oberflache 
entziindet, dureh einen Luftzug von oben nach unten abgebrannt wird. (D.R.P. 
550 618 KI. 12m vom 7/12. 1926, ausg. 24/5. 1932. A. Prior. 21/1. 1926.) D r e w s .

Sharples Specialty Co., Pliiladelphia, ubert. von: Leo D. Jones, Philadclphia, 
Oewinnung von Bleiiceifl. In eine ein Schutzkolloid enthaltende Lsg. fiihrt man getrennt 
ein in W. 1. Pb-Salz u. ein in W. 1. Carbonat ein. Der Nd. wird von der das Schutz
kolloid enthaltendcn FI. dureh Zentrifugieren getrennt. Arbeitet man in W ., so dienen 
ais Schutzkolloide: Gelatine, Gummi arabicum, Dextrin, Seife, Saponin, Tragant 
o. dgl. (A. P. 1 8 5 4  744 vom 27/11. 1925, ausg. 19/4. 1932.) D r e w s .

Romulo Nadal, Badolana, Barcelona, Elektrolytische Herstellung von Metallsalzen 
ton geringer Lóslichkeit in dem Elektrolyten. Um ein gleiclimaBig zusammengesetztes 
Prod. zu erzielen, unterbricht man die Elektrolyso nach einer gewissen Zeit u. trennt 
dio gebildete wl. Verb. vom Elektrolyten ab. Die Herst. von BleiweiB erfolgt z. B. 
derart, daB man Pb ohne Anwendung eines Diapliragmas in einer Lsg. von NaC103, 
dio m it CO„ iibersattigt ist, anod. zersetzt. Nach 40—45 Min. wird das Elektrolysen- 
gefiiB entleert, das gebildete BleiweiB vom Elektrolyten getrennt u. der letztere zur 
Behandlung von weiteren Bleimcngen angesetzt. (E. P. 367 460 vom 12/5. 1931, 
ausg. 17/3. 1932.) ___________________  G e i s z l e r .

Traitś de chiinie minerale, publie sous la direction de Faul Pascal. T. II: Soufre. Selenium.
Tellure. Industrie de 1’acide sulfuriąue et de 1’oleum par P, Baud ctc. T. III: Azo te.
Phosphore. Arsenie. Industries de 1’azotc par P. Baud etc.. Paris: Masson et Cie.
1932. T. 2. (XXI, 594 S.) 120 fr. T. 3. (XXI, 788 S.) 140 fr.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Ludwig Stuckert, Die Zusammensetzung der Emails. I. Grundemails fu r Blech. 

Eingehendo Ausfiihrungen iiber Bedeutung, Zus. u. Forscbungsarbeiten des Grund
emails. (Ceramic Age 19. 211— 13. 237. Mai 1932.) SALMANG.

Lang, Uber schwere Grundemails fiir starkę Bleche. B ctriebsanw eisungen . (K eram . 
R dsch . 40. 232— 33. 5/5. 1932.) SALMANG.

Hugo Schulze, Die Fabrilcation des Bleches unter Berucksichtigung der ausschlag- 
gebenden Anforderungen der Emailindustrie. (Keram. Rdsch. 40. 280— 82. 2/6.
1932.) Salm anG.

W. Kerstan, Messung der Ausdehnung ton Emails. Mit einem Differential- 
Dilatometer wurden Emailstreifen auf ihre Ausdehnung untersucht. Diese wurde 
im Vergleich zu der Ausdehnung des GuBeiscns, mit dem sie Ycreinigt wurden, auf- 
getragen. Die oft auftretenden Abweichungen der beiden Kurren voneinander gaben 
anschauliche Bilder der Ursachen Ton Haften, Abblattern u. HaarriBbldg. (Ccramic 
Ind. 18. 342— 50. Juni 1932. Koln.) Sa l m a n g .

F. Keller, Die Dieleklrizitatskonstante von Glasem in AbMngigkeit ton der Glas-
zusammensetzung. In Grundglasern wechselnder Zus. wurde S i0 2 allmahlich dureh 
steigende Mengen anderer Oxyde ersetzt. Die DE. vergrdBert sich mit steigendem 
Ersatz dureh Na20 , K»0, CaO, BaO, PbO, MgO, ZnO, B 20 3, A120 3, Fe20 3. (Ztschr. 
techn. Physik 13. 237—39. 1932. Dresden, Osram G. m. b .  H .) SALMANG.

G. Steinke, Einfliisse auf die Lauterung ton Spiegelgufiglas. Dureh betriebliche 
GroBzahlforschung wurde yersucht, einige Faktoren zu erfassen. Die Innehaltung
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gewisser Temp.-Bedingungen ist am wichtigsten. Bei schnellem Temp.-Anstieg gclang 
die Hochtemp.-Lauterung immer. Der EinfluB der Feuchtigkeit konnte nur in einem 
Falle bestiitigt werden. Die Gemengemiseliung erwies sich ais Faktor 2. Ordnung. 
Die Unters. der chem. Zus. der Rohstoffe konnte keinen Anhalt geben. Entscheidend 
war dereń physikal. Beschaffenheit. Das Hafenmaterial kann Storungen yerursachen. 
Wichtiger ais diese Faktoren sind aber die in allen Hiitten yoneinander abweichenden 
Brennerkonstruktionen, Gepflogenheiten beim Schmelzen usw. (Sprechsaal 65. 405 
bis 406. 422— 24. 2/6. 1932.) S a lm a n g .

— , Technische Verbesserungen in  der Fabrikation von Sicherheitsglas. Besehreibung 
der Herst. yon Sicherheitsglas mit Pyroxylinzwischensehicht bei der der PlTTSBURGH 
P l a t ę  Gl a s s  Co . angesehlossenen D u p l a t e  Co r p . in Creighton, Pa. (Chem. metallurg. 
Engin. 39. 266—67. Mai 1932.) R. K. MULLER.

Th. Pesch und L. Lausberg, Hydraulische Pressen zur Herstellung von Sicher
heitsglas. (Kunststoffe 2 2 . 124. Juni 1932.) H an n s S c h m id t .

A. H. Fessler, Herstellung von Porzellan nach dem Giepverfahren. Kur/.er Ober- 
blick. (Fuels and Furnaces 10. 291—93. April 1932.) S a lm a n g .

F. DobrÓVsky, Uber die. Herstellung von Chromporzellan. Besehreibung der Ver- 
chromung. (Keram. Rdsch. 40. 292—93. 9/6. 1932. Teplitz-Schonau.) S a lm a n g .

Bernard Moore, Unterlegsłoffe fu r Knochenporzellan. Da Knochenporzellan mit 
SiOa unter Verfluchtigung yon P 20 5 reagiert, empfiehlt Vf. ais Unterlage eine Mischung 
von 75% Knochenasche u. 25% A120 3. (Trans, ceramic Soc. 31. 153— 64. April
1932.) S a lm a n g .

Berdel, Porzellan und Steinzeug. Vergleiche zwischen beiden keram. Erzeugnissen. 
(Keram. Rdsch. 40. 303— 04. 16/6. 1932.) S a lm a n g .

F. Durau, Uber Gasdichtigkeit von feuerfesten Massen. Gasdichte Rohrc vei- 
sehiedener deutschcr Firmen wurden auf ihre Gasdichtigkeit untersucht. Sie sind 
bei 1200° sehon gasdiclit, geben aber auch bei lang anhaltender Entgasung im Vakuum 
noch yiel Gas ab, das wahrscheinlich okkludiert war. Vf. empfiehlt Entgasung der 
Rohstoffe vor der Yerwendung durch chem. u. Vakuumbehandlung, aber bei mogliehst 
niedrigen Tempp., um die keram. Verarbeitung nicht zu storen. (Ztschr. techn. Physik
13. 228—33. 1932. Munster i. W., Physikal. Inst. d. Univ.) SALMANG.

Thomas S. Curtis, Wirkung physikalischer Struktur in feuerfesten Steinem. Hin- 
weise auf die Bedeutung des Kornverbandes u. der Ivornverfilzung. (Fuels and Furnaces
10. 269— 72. April 1932. Los Angeles, Cal., Vitrefax Co.) S a lm a n g .

D. L. Snader, Physikalischa Eigenschaflen von Tricalcium- und Diealciumsilicaten. 
3 C a 0 S i 0 2 erfordert 58 Teile W. zum Anmachen. Temp.-Anstieg wurde nicht beob- 
achtet. Abbinden u. Erharten erfolgt etwas langsamer ais bei 3 C a 0 -A L 0 3 u. etwas 
schneller ais bei 2 CaO • S i0 2. Die Mischung mit W. neigt zur Schnellbindung. Diese 
Erscheinung kann aber durch erncutes Mischen yor der Erhartung beseitigt werden. 
Volumanderungen am abgebundenen Silicat treten nicht ein. Es ist deslialb u. wegen 
seiner hohen Festigkeit ais der beste Bestandteil des Portlandzementes anzusprechen.
2 CaO■ SiO., erfordert 27% W. zum Anmachen. Temp.-Erhohung trat nicht ein. Die 
Abbindung verlauft ohno Storungen, aber so langsam, dafi dio Priifkorpcr erst nach 
7 Tagen entformt werden konnten. Die Fcstigkeitszunahme ist bei Lagerung stetig
u. gering. Auch hier treten keine Volumandorungen auf. (Concrete 40. Nr. 4. 64— 66. 
April 1932. Columbia Univ.) SALMANG.

D. L. Snader, Eigenschaflen von Tricalciumaluminat und Dicalciumferril. (Ygl. 
yorst. Ref.) 3 CaO-A120 3 erfordert 60,5% seines Eigengewichtes an W. zum Anmachen. 
Der Temp.-Anstieg ist sehr groC. Er hort mehrere Min. nach dem Anmachen auf. 
Die Temp. stieg yon 20° Raumtemp. auf 70° in 12 Min. Es ist ein ausgesproehener 
Raschbinder mit groBem Volumzuwachs. Nach 10 Tagen ist Volumkonstanz orreicht. 
In allen Fallen trat RiCbldg. auf, die schon nach 1 Tag feststellbar war u. wohl auf 
Wachsen beruhte. 2 C a0-Fe20 3 erfordert 24,5% W. zum Anmachen. Temp.-Anstieg 
wurde nicht beobachtet. Dio M. bleibt beim Abbinden feucht u. wird schnell hart, 
sogar noch schneller ais bei 3 C a 0 'A l20 3. Die YolumyergroBerung ist ungewóhnlich 
grofi u. halt, wenn auch in langsamerem Tempo, noch nach 6 Monaten an. RiBbldg. 
war stark ausgcpragt. (Concrete 40. Nr. 5. 65— 67. Mai 1932.) S a lm a n g .

Antonie Eiger, Feinzement. (Vgl. C. 1932. I. 726.) Die Steigerung der inneren 
Oberflache erzeugt eine Steigerung der Druckfestigkeit nur bis zu einer bestimmten 
Grenze. Bis dahin herrscht etwa Proportionalitat. Die Zugfestigkeit geniigt der FERET-
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sclien Formel. Ein Optimum der Festigkeit wird crreicht, wenn der ganze Zement 
in Lsg. gegangen ist. Hierbei ist die Anwesenlieit von wenig Korn von 0— 10 /t u. 
yiel von 15— 40 /i erwiinselit. Aus Rk.-Kurven u. Kornyerteilung lafit sich die Be- 
ziehung zwisehen Hydratation u. Festigkeit ableiten. (Tonind.-Ztg. 56. 532—33. 
558—60. 23/5. 1932.) S a lm a n g .

A. Eiger, Vermahlung von Feinzement. (Vgl. yorst. Ref.) Eine mogliebst gi'oCe 
Anreicherung des Mahlguts an Mittelkorn (10— 15 u. 30— 40 [i) laCt sich mit Wind- 
siebtung erreiehen. Diese Mittelkornung gibt beste Festigkeiten. (Zement 21. 348— 49. 
16/6. 1932.) S a lm a n g .

V. Rodt, Eisentonerdezement. Eisen-Tonerdezomente werden aus Riickstanden 
der Bauxitverarbeitung gewonnen. Diese sind billig, feinkórnig u. geben einen raum- 
bestandigen u. sulfatbestandigen Zement. (Zement 21. 352—53. 16/6. 1932.) S a lm .

Luz David, Bełongiite und Festigkńlsfmgai. iiO Jahre alte Betonproben aus dem 
Bauwerk. Durch Druckfestigkeitsbestst. von alten Morteln wurde gezeigt, daB diese, 
sclbst wenn nur aus Romanzement hergestellt, sehr fest werden. (Tonind.-Ztg. 56. 
560— 62. 30/5. 1932. Berlin.) S a lm a n g .

Joseph A. Kitts, Gcgeniiberstellung wichtiger Grundsatze beim Mischen ton Beton. 
(Concrcte 40. Nr. 5. 7— 9. Mai 1932. San Francisco, Cal.) S a lm a n g .

Th. Kristen, Der EinfluP der wechselnden Naturfeuchtigkeit von Zuschlagstoffen
auf Konsistenz, Ausbeute, Zementgehalt und Festigkeit von Beton. (Zement 21. 353—56. 
16/6. 1932.) S a lm a n g .

— , Ver suche geben neue Unterlagen zum Entwerfen von Betonsaulen. Angaben iiber 
die Statik von Eisenbetonsiiulen. (Engineering 108. 764— 68. 26/5. 1932.) S a lm a n g .

T. J. Cavanaugll, Auslralische Strajienbauverfdhren. Beschreibung der in Australien 
iiblichen StraBenbauverff. (Engin. News-Record 108. 295— 96. 25/2. 1932.) H o sc h .

A. W. Rick, Bituminose Emulsionen ais Baustoffschutzmittel. (Tonind.-Ztg. 56. 
437—38; Dtsch. Ziegel-Ztg. 1932. 185—86. 21/4. Neckargemiind.) S a lm a n g .

H. Spurrier, Apparat zur Bestimmung von Luft in bildsamen Tonmassen. Ein be- 
kamites Tonyolumen wird in eine Flasche gebracht, dereń Leerraum durch Kerosin, 
dann yon kochendem W. erfullt wird. Dieses bringt den Ton zum Zerfallen, u. dio 
darin entbaltene Luft sammelt sich in dem graduierten oberen Teil der Flasche. (Brick 
Clay Record 80. 255—56; Ceramic Ind. 18. 298—99. Mai 1932.) S a lm a n g .

R. K. Schofield und G. W. Scott Blair, Das Pachimeter, ein Apparat zur 
Messung der Scherfestigkeit plastischer Massen. Ein Tonstrang wird zwisehen 2 be- 
wcgten Platten nach der Ausrollmethode so lange ausgewalzt, bis er seinen Zusammen- 
hang yerliert. (Trans, ceramic Soc. 31. 79—82. Marz 1932. Rothamsted, Esperimental 
Stat.) S a lm a n g .

J. E. HyslopundH. C. Biggs, Die Korrosion feuerfester Stoffe. — Eine quantitative 
Dauerprilfung. Von einem wassergekiihlten Loffel fiillt auf einen horizontal in den 
Ofen hineinragenden Stab aus dem feuerfesten Stoff die Schlacke. Der Stab rotiert 
langsam, so daB die Korrosion in Abhangigkeit vom SchlackenfluB, der Bewegung u. 
der Zeit gemessen werden kann. (Trans, ceramic Soc. 31. 173—78. Mai 1932. Bonny- 
bridge, J o h n  G. S t e i n  & Co.) S a lm a n g .

N. A. Tananajew und L. M. Kulberg, Eine neue Methode zum N aclw eis und zur 
Bestimmung desfreien Calciumoxyds inZementen. CaO macht aus einer alkoh. Sublimat- 
Isg. HgO frei, das in alkoh. KJ-Lsg. gel. u. durch Titration des entstandenen KOH 
bestimmt werden kann. Dio qualitativc Best. dauert 3—5 Min., die ąuantitatiye 35 bis 
40 Min. (Ztschr. analyt. Chem. 88 .179—83.1932. Kiew, Inst. f. Baumaterialien.) S a lm .

V. Sevieri, Die analytische Bestimmung ton K alk in Zemenłen in Beziehung zur 
Kontrolle des hydraulischen Wertes. CaO findet sich in wasserfreien Zementen in 
3Formen: In Yerb. mit yerschiedenen Siiureradikalen (S i0 2, T i0 2, A120 3, Fe20 3, 
Mna0 3, S 0 3), in fester Lsg. (hauptsachlieh ais Dicalciumsilicat) u. frei ais CaO 
bzw. Ća(OH)2. Eine Gesamt-CaO-Best. aus der Lsg. des Zements in HC1 gibt keinen 
AufschluB iiber den liydraul. Wert. Von dcm an Saureradikal gebundenen CaO wii'kt 
nur dio S i0 2-Verb. absol. liydraul., von festen Lsgg. 2 C a0 -S i0 2, wahrend 3 C a0 -S i0 2 
keine hydraul.Eigg. bat. Freies CaO bzw. Ca(OH)„ wirkt ebenfalls nieht direkt hydraul.; 
kommt aber auch nur in geringen Mengen vor, muB aber bei der Analyse getrennt 
bestimmt werden. Die brauchbaren Methoden zur Analyse werden besprochen, des- 
gleichen werden die yerschiedenen Formeln zur Berechnung der hydraul. Kraft krit. 
bewertet. (Annali Chim. appl. 21. 545— 52. 1931. Florenz.) -  G rim m e.

Walter Marschner, Einheitliche Form der Analysenzeugnisse fiir  Kalk. Yorschlag,
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die „Atzwrkg." des Kalkcs anzugebcn. (Tonind.-Żtg. 56. 459; Dtsch. Ziegel-Ztg. 1933. 
195. 28/4. 1932.) ___________________ Sa l m a n g .

Pelix Singer, Berlin, Formen plastischer keramischer Massen, 1. dad. gek., daB 
solche Massen zwecks Herst. moglichst dichter, porenfreier keram. Kórper, gegebenen- 
falls unter formgebender seitlicher Begrcnzung, in gleichmaBig diinnen Schichten von 
nicht iiber 0,75 mm Dicke iibereinandergestrichen u. dabei gegebenenfalls gleich- 
zeitig in bestimmte Form gebracht werden. — 2. Vorr. zur Ausfiihrung des Verf. nach 
Anspruch 1, gek. durch eine verschiebbare Formschablone, die sich an einer Welle 
init Hilfe an sich bekannter mechan. Yorschubvorr. allmahlich den aufgetragenen 
Schichten entsprecheńd nach oben bewegt, bis die gewiinschte Starko des Kórpers 
erreieht ist, — Die Erzeugnisse sind dichter ais die nach den bekannten Verff. ge- 
wonnenen. (D. R. P. 548 810 KI. 80 a vom 21/8. 1926, ausg. 20/4. 1932.) K u h l in g .

Speranza Seailles, Paris, Zementgegenstande. Angemaehter Zement, in welchem 
das Yerhaltnis (S i0 2 +  Al20 3)/(Ca0 -j- MgO) groBer ist ais 0,6 u. der Geh. an Fe kleiner 
ist ais 1,5%, wird in Formen mit polierten Innenwanden abbinden gelassen. (Holi. P. 
26 263 vorn 15/10. 1925, ausg. 15/3. 1932.) K u h l in g .

R. Critehley Ltd. und Albert Edward Bond, Manchester, Kautschuk-Zement- 
mischurtg. Man verwcndet konz. Kautschukmilch wie Revertex oder konz. Dispersionen 
von Butadien-KW-sloffen u. yermischt sie mit einem Zement, der betrachtliche Mengen 
von Al-Oxyd enthfi.lt, oder mit Portlandzement. Im letzteren Falle setzt man ein Stabili- 
sierungsmittel zu der Kautschukdisperaion; NH3 wirkt nicht ais solches. Die Zement- 
menge soli wenigstens 150 Gewichts-% des FI.-Geh. der Dispersion betragen. Man 
yerwendet die Handelsform des Zements. Die Mischung ist eine Pastę, die ausgestriehen 
werden kann, mit Sand u. dgl. yermischt auf FuBboden, StraBendeeken u. Unter- 
bauten, auch zusammen mit Bitumen- u. Asphaltemulsionen, verarbeitet werden kann. 
Sie kann ais Einbettung fiir Schienen, elast. Dichtungsmittel fiir Fugen u. dgl., fiir 
Rohren, Kessel, Belag fiir Hochspannungstransformatoren, bei Eisenbetonbauten, evtl. 
mit Drahteinlage, verwendet werden. Die M. kann auch vulkanisiert werden. —  
Man nimmt z. 15. 208 konz. Kautschukmilch mit 152 Trockengeh. an Kautschuk, 2 Sta- 
bilisierungsmittel ,,Saprotin“ ais 30%ig. Lsg., 6,4 S, 3,2 ZnO, 2 Tetramethylthiuram- 
disulfid, 6,4 RuB, 90 Al-Oxydzement, 45 Asbcat u. 45 feinen Sand. (E.P.369 561 
vom 17/12. 1930, ausg. 21/4. 1932.) PANKÓW.

Frida Reimann, Berlin-Charlottenburg, Herstellung von Bau-stoffen aus Cumaron- 
harzen u. Fiillstoffen, dad. gek., daB Cumaronharz mit Fiillstoffen unter Zusatz von 
Lithopone u. gegebenenfalls von Hartwachsen, hochmolekularen harten KW-stoffen 
oder Kautschuk zusammengesehmolzen wird. — Man schm. Carnaubawachs mit der 
10-fachen Menge Cumaronharz u. gibt eine der verwendeten Carnaubawachsmenge 
entspreehende oder etwas groBere Menge konz. Kautschuklsg. zu der Schmelze. Unter 
Riihrcn wird die l 1/2-fache Menge des Cumaronharzes an Lithopone u. eine dem 
Cumaronharz gleiche Menge feines Marmormehl u. die 6—7-fache Menge grober Mar- 
morschrot zugesetzt u. dio bei 100—120° gieBbare M. geformt oder auf der StraBe 
yerwendet. (Oe.P.125 706 vom 19/5.1930, ausg. 10/12.1931. D. Prior. 21/5.
1929.) P a n k ó w .

Fritz Lydtin, Stuttgart, Herstellung von Uberziigen bzw. Decken auf Strajien zur 
Staubverhinderung, gek. durch die Verwendung yon Tieftemperaturtcer oder Urteer 
aus Braun- u. Steinkohle oder dereń Riickstanden oder Dest.-Prodd. oder Mischungen 
derselben mit ahnlichen Prodd. gemaB Pat. 513 846. — Die Wrkg. der verwendeten 
Teere soli yorziiglich sein. (D. R. P. 551665 K I. 30i vom 6/2. 1926, ausg. 3/6.
1932. Zus. zu D. R. P. 513 846; C. 1931. I. 1150.) K u h l in g .

Musag Ges. fiir den Bau von Miill- und Sehlacken-Verwertungsanlagen 
Akt.-Ges. i. Liqu., Koln-Kalk, Verarbeiten von Feinmiill gemaB Pat. 518 906, dad. 
gek., daB dem zu yerarbeitenden Feinmiill Schlacken, Erden, Steinsplitter od. dgl. 
Abfalle, dereń chem. Zus. iihnlich der des Feinmulls ist, zur Streckung desselben bei- 
gefugt werden. — Das Verf. soli kleineren Stadten u. dgl., in denen die anfallende 
Menge Feinmiill fiir die Durchfiihrung eines stetigen Betriebes nicht ausreicht, einen 
solchen ermoglichen. (D. R. P. 550 920 KI. 80b yom 28/7. 1929, ausg. 21/5. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 518 906; C. 1931. I. 2380.) K u h l in g .

[russ.] M. F. Scłiur, Rohmaterialien der Glasfabrikation. Moskau-Leningrad: Chem.-Techn,
Yerlag 1932. (78 S.) Rbl. 1.—.
XIV. 2. GO



VII. Agrikulturehemie; Dungemittel; Boden.
Eduard Schneider, Unlersucliungen iiber den Einflufl einseiliger Diingung auf 

die Denitrifikatwn im Boden. Verschiedenartige Diingung yeriindert dio Intensitat 
des Donitrifikationsvorgangcs im Boden yerschicdenartig u. fiir den bctreffenden 
Diinger spezifisch. Kleine Gabe von KC1 steigcrte dic Denitrifikation, wahrend Gabe 
yon groBeren Mengen oder Diingung mit Ammonsulfat die N-Entbindung hommte. 
50 kg K20  je ha. steigerten, gróBere Mengen liemmten die N-Entbindung, ebenso 
Rteigert Natronsalpeter u. in geringerem JlaBe auch Harnstoff, wahrend Ammonsulfat 
hemmt. Schon boi geringer Zufuhr organ., leicht yergarbarer Substanz kann Denitri
fikation in erlieblichem Umfange auftreten. Es ist unbcdingt notwendig, auf Ma.fi- 
nahmen gegen empfindliehe Schadigungen des N-Kapitals unserer Kulturbóden zu 
sinnen. (Wiss. Areh. Landwirtschaft. Abt. A.: Pflanzenbau 8. 719—39. G/5. 1932. 
Miinchen, Inst. f. Aoker- u. Pflanzenbau u. Mikrobiolog. Lab. d. teehn. Hoch- 
sehule.) L i n SER.

P. J. Anderson, T. R. Swanback, O. E. Street u. a., Kalidiingungstersuche bei 
Tabak. Diingungsyerss. mit yerschiedenen K 20-Salzen orgaben, daB es prakt. gleich 
ist, ob K 20  ais Carbonat, Sulfat oder Nitrat gegeben wird. (Report Connecticut agri
cult. Exp. Stat. 54. 35G— 63. 1931.) Gr im m e .

P. J. Anderson, T. R. Swanback, O. E. Street, u. a., Oermhlene Tabakstengel 
ais Kaliquelle bei Tabak. Gemahlene Tabakstengel, am besten Abfalle von der Nicotin- 
herst., yermogen, in genugender Menge gegeben, den K 20-Bedarf yon Tabakpflanzen 
yollauf zu decken. (Report Connecticut agricult. Exp. Stat. 54. 363— 64. 1931.) Gri.

P. J. Anderon, T. R. Swanback, O. E. Street u. a., Chemisćhe Analyse ton  
Tabak ńach Diingung mit Tabakstengeln. Der K 20-Geh. yon Tabakblattern, welche 
im yerglciehenden Vers. m it gemahlenen Tabakstengeln bzw. mit K 20-Salzen gediingt 
waren, war bei gleiehem K 20-Geh. der Diingung prakt. gleich. (Report Connecticut 
agricult. Exp. Stat. 54. 364— 66. 1931.) Gr im m e .

P. J. Anderson, T. R. Swanback, O. E. Street u. a., Baumwollsamenschalen- 
ąsche ais Kaliąuelle bei Tabak. Baumwollsamenschalenasoho enthiilt rund 27% K ,0  
ais Carbonat neben 2,9%  P 20 5, 12% CaO u. 4,9% MgO. Sie erwies sieh im prakt. 
Vers. ais brauchbarer Diinger fiir Tabak. (Report Connecticut agricult. Exp. Stat. 54. 
366— 68. 1931.) Gr im m e .

P. J. Anderson, T. R. Swanback, O. E. Street u. a., Einflup der mit der 
Diingung gegebenen Kalimenge auf den Gehalt an K ali, K alk und Magnesia im Tabakblalt. 
Steigende K aO-Gabe in der Diingung steigert den K20-Geh. der Blatter, wobei die 
unteren Blatter hauptsaclilich K 20  stapeln. Mangel an K 20  fiihrt 7,11 crhóhter MgO- 
Aufnahme. (Report Connecticut agricult. Exp. Stat. 54. 371— 73. 1931.) Gr im m e .

P. J. Anderson, T. R. Swanback, O. E. Street u. a., Sticksloffdiingungsi-ersiiche 
zu Tabak. Harnstoff kann m it Vorteil einen Teil der organ. N-Diingung mit Baumwoll- 
saatmehl ersetzen. Desgleichen bewahrten sieh Calurea, eine Vcrb. von Harnstoff 
m it Ca(N03)2 u. Nitrophoska. N aN 03 u. Ca(N03)2 verhielten sieh prakt. gleich, auch 
was die Auswaschungsgefahr anbetrifft. Nitratdiingung ergibt einen n. brennenden 
Tabak mit etwas dunkler Aselie, aber gutein Aroma. (Report Connecticut agricult. 
Exp. Stat. 54. 374— 80. 1931.) Gr im m e .

P. J. Anderson, T. R. Swanback, O. E. Street u. a., Geteilte Dilngergabm bei 
Tabak. Anfangliche Volldiingung erwies sieh wirkungsreicher ais geteilte Diingung. 
Auf sehweren Boden kann schon reeht friihzeitig gediingt werden, auf leichten Sand- 
boden am besten so spat wie moglich. (Report Connecticut agricult. Exp. Stat. 54. 
381— 83. 1931.) G r im m e .

P. J. Anderson, T. R. Swanback, O. E. Street u. a., Stalldung ais Ersatz fiir 
Handelsdiinger bei Tabak. Stalldung in n. Gaben kann Handelsdiinger nicht yollstandig 
ersetzen. Stallmistdungung begiinstigt den Befall mit Schadlingen. Die wasserhaltende 
Kraft des Bodens wird giinstig beeinfluBt, die Brcnnbarkeit des Tabaks, Gesehmack
u. Aroma sind gut. Wahrscheinlich ist letzteres auf den jMgO-Geh. des Stalldungs 
zuruekzufiihren. (Report Connecticut agricult. Exp. Stat. 54. 384— 87. 1931.) Gr i .

M. F. Morgan, O. E. Street und H. G. M. Jacobson, Diingerteńuste durch Aus- 
waschung beslimmt durch Lysirneterrersucha. N-Yerluste durch Auswaschung machten 
.sieh hauptsachlich bei Harnstoff bemerkbar. Baumwollsaatmehl wird langsam u. un- 
yollstandig nitrifiziert, ist deshalb nur wenig der Auswaschung ausgesetzt. (NH4)2S 0 4
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nitrifiziert langsamer ais Harnstoff. (Report Connecticut agricult. Exp. Stat. 54. 
432—38. 1931.) Gr im m e .

M. E. Morgan, O. E. Street und H. G. M. Jacobson, Der Einflufi von ver- 
schiedenen Sticksloffdungern auf die Auswaschung basischer Bodenbeslandleile. Natron- 
salpster bcwirkt eine hohe Na20-Auswasehung, (NH4)2S 0 4 begiinstigt die Auswaschung 
von CaO, MgO u. K„0, Harnstoff wirkt in bezug auf CaO-Verluste starker ais Baum- 
wollsaatmehl, naeh yollstandiger Verrottung wirkt letzteres dem Harnstoff gleieli 
stark auf MgO-, K.O- u. Na-O-Auswaschung. (Report Connecticut agricult. Exp. 
Stat. 54. 438—40. 1931.) ' G rim m e .

M. F. Morgan, O. E. Street und H. G. M. Jacobson, Andere wichtige Bestand- 
leile der Auswaschung des mit verschiedenen Sticksloffdungern behandelten Bodens. 
(Vgl. vorst. Ref.) Physiol. saure N-Diingung fuhrt zu merklicher Auswaschung von 
Mn u. Al, physiol. alkal. Diingung wascht vor allem Biearbonate aus. In allen Fallen 
bcobachtet man eine raerkliche Sulfatauswaschung. (Report Connecticut agricult. 
Exp. Stat. 54 . 440— 41. 1931.) G rim m e .

N. V. Joshi und A. N. Puri, Der Einflup austauschbarer Ionen in Bodenkolloiden 
auf die Aktwilat der Bakterien und auf das Waclistum der Pflanzen. Auf Boden, der 
von austauschbaren Ionen befreit ist, wachsen Pflanzen u. Bakterien schlecht oder 
gar nicht. (Memoirs Dpt. Agricult. India 2. 65—81. 1930.) ŁlNSER.

S. Winogradsky, Unlersuchungen iiber die Mikrobiologie des Bodens. V. Mikro- 
biologische Analyse des Bodens-, Prinzipien einer neuen Methode. (IV. vgl. C. 1929. 
II. 2571.) Plattenmethode. Keimzahlung. Mikrophotos der Bodenbakterien auf ver- 
schiedenen Nahrboden. Betr. Einzelheiten vgl. das umfangreiche Original. (Ann. Inst. 
Pasteur 48 . 89— 134. Jan. 1932.) LlNSER.

S. Winogradsky, Untersuchungen iiber die Mikrobiologie des Bodens. VI. Mitt. 
Uber die Ammoniaksynthese im Boden durch Azotobacler. (V. vgl. yorst. Ref.) (Ann. 
Inst. Pasteur 48. 269—300. Marz 1932.) LlNSER.

I.Pastac, Konstitution organischer Farbstoffe und ihre antikryptogame Wirkung. 
Die antikryptogame Wrkg. von Farbstoffen steigt mit dem Ansteigen des Mol.-Gew., 
Sulfonierung setzt sie herab, Ersatz von N H 2 durch N R 2 erhoht sie. (Chim. et Ind. 27. 
Sonder-Nr. 3 bis. 859—61. Marz 1932.) Gr im m e .

H. G. Grant, Barclay M. Newman und P. D. Wood, Die Wirkung kolloidalen 
Pariser Griins auf die Larven von Culez apicalis. Vorl. Mitt. Von den verschicdenen 
Methoden zur Darst. eines kolloidalen Pariser Griins bewahrte sich am besten die Lsg. 
der Suhstanz in NH4OH. 5 Tropfen einer gesatt. Lsg. auf 11 W., d. h. ungefahr 0,125 g 
pro 1 geben eine gute kolloidale Lsg. Im Laboratoriumsyers. werden Muckenlarven noch 
durch eine Konz. von 1: 5 Millionen in 19 Stdn. — 3 Tagen abgetdtet. (Publ. Health 
Reports 47. 1239— 47. 3/6. 1932. Virginia State Dep. of health.) Sc h n it z e r .

Donald S. Lacroix, Tabaksschadlingsuntersuchungen. Eine Mischung von 1 Teil 
Pariser Grun u. 5 Tcilen Ca-Arseniat erwies sich ais gut wirksam zur Bekampfung 
der Schadlinge, doch fiihren ubermaBige Gaben zu Sehadigungen der Stengelbasis. 
Gute Erfolge wurden auch mit Kryolith gemiseht mit Atzkalk (1 :5 ) gezeitigt, auch 
Ba-Silieofluorid hat sich bewahrt. Blattschadigungen wurden nicht festgestellt, wahrend 
unverd. Pariser Griui Veratzungen an den Blattern hervorrief. (Report Connecticut 
agricult. Exp. Stat. 54 . 419—31. 1931.) G rim m e.

Andre Meyer, Uber die Anwendung von Farbstoffen und verschiedenen organischen 
Substanzen im Kampfe gegen Pilzkrankheiten, besonders gegen den Rebenmeltau. Unter 
Bezugnahmo auf die Arbeiten yon M a r c a r d  (C. 1932 . I. 2082) berichtet Vf. uber seine 

. eigenen Verss. auf gleichem Gebiete. Am wirksamsten erwiesen sich Auramin, Acridin- 
orange u. Brillantgriin L u. B. (Rev. Vitieulture 76. 197— 202. 31/3. 1932. Dijon.) G ri.

Heinrich Zikes, Einiges uber holzzerstorende Pilze. Beschreibung der Habitus- 
bilder des echten Hausschwainmes u. seiner Varietaten. (Brau- u. Malzind. 25 (32). 
13— 14. 1/1. 1932. Wien.) K o l b a c h .

E. M. Emmert, Feldmethode zur Beslimmung von Nilrat, Phosphat und Kalium  
in Pflanzen. (Vgl. C. 1931 . II. 2773.) Es werden nachgewiesen: Nitrat m it Phenol- 
disulfonsiiure, Phosphat mit Aminonaphtholsulfonsaure u. Kalium m it Natriumkobalti- 
nitrit. Die Farbungen werden mit mitgefuhrtcn Standardreihen yerglichen. (Plant 
Physiol. 7. 315—21. April 1932. Lexington, Ky., Univ. of Kentucky.) L i n s e r .

E. S. Tomula, Anwendung der elektrolytischen Nitratreduktion bei der Untersuchung 
non Kalksalpeter. Vf. hat eine Methode zur Unters. des Kalksalpeters ausgearbeitet,
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wobei die elektrolyt. Red. dea Nitrat-Ions nach B o t t g e r  angewendet wird. (Suomen 
Kemistilcliti 5. Suppl. 28. 15/2.1932. Helsinki, Staatl. Agrikulturehem. Lab.) R o u t .

Georg Vilsmeier, Beitrii-ge zu den chemischen Orundlagen der Aspergillusmethode. 
Die erste grundlegende GesetzmaCigkeit der Aspergillusmethode ist, daB gleiehe Mengen 
anorgan. Nahrstoffe (K, Mg, PO.,) stets gleiehe Mengen anorgan. Substanz bilden. 
Der prozentuale Aschengeh. wird daher ais Kriterium fiir den fehlerfreien Verlauf 
der Rk. aufgestellt. Er betragt bei Lósungsverss. 1,35— l,400/rj. Die Zus. der Myeele 
ist zu jedem Zeitpunkt der Rk. konstant. Ais Kriterium fiir die konstanto Zus. wird 
ein bestimmtes Verhaltnis P 0 4: K :M g aufgestellt. Der mittlere K-Geh. betragt 
400 mg-°/o K 20  im Myeel. Fiir die genannten Nahrstoffe liiBt sich im Lósungsyers. 
ein bestimmter Ausbeutegrad feststellen. ,,Bedingte“ Nahrstoffe, wie Ca u. S i0 2, kónnen 
sich an der Mycelzus. beteiligen. Je mehr Ca yorhanden ist, desto weniger S i0 2 wird 
yom Myeel aufgenommen u. umgekehrt. Hoher Ca-Geh. kann den K-Geh. der Myeele 
driicken. Das Verhaltnis der organ, zur anorgan. Substanz ist auch beim Bodenyers. 
in jedem Zeitpunkt der Rk. fiir ein u. denselben Boden konstant. Der K-Geh. der 
Myeele richtet sieh nach der Zus. der Boden. Man bringe deshalb die Methode auf 
einheitliche Ca-Basis oder bestimme den durchschnittlichen gewichtsmaBigen Mycel- 
zuwachs bei kalkhaltigen Boden. Ein erheblicher Unterschied bei mehr oder weniger 
kalkhałtigen Boden konnte nieht festgestellt werden. Fe, Zn u. Cu sind Katalysatoren 
im yorliegenden Rk.-System. Frische u. langer gestandene Impfkulturen yerftigen 
iiber verschiedene Wachstumsenergie, was bei Durchfiihrung der Methode zu beachten 
ist. Zur Beurteilung des K-Zustandcs eines Bodens geniigt eine Rk. Giinstigste Zeit- 
dauer 6 Tage. Nach 4 Tagen noch erhebliche Nahrstoffaufnahme. Intensitatsgrad 
der Methode ist dem der Keimpflanzemnethode gleichzusetzen. (Wiss. Arch. Land- 
wirtschaft. Abt. A: Pflanzenbau 8. 683—718. 6/5. 1932. Weihenstephan, Agrikultur- 
chem. Inst. d. techn. Hochsch. Miinchen.) ‘LlNSER.

Chas. F. Shaw, Eine vorteilhafte Methode, zur Messung der Bodenfarbe. Abbildung 
einer Apparatur, die eine Scheibe enthalt, welche aus verstellbaren roten, gelben, weiBen 
u. schwarzeń Segmenten besteht, die bei schneller Rotation der Scheibe eine graue 
Bodenfarbe liefern. In der Mitte der Scheibe befindet sich die zu prufende Bodenprobe. 
(Soil Science 33. 183—86. Marz 1932. Univ. of California.) W. Sc h u l t z e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Hans Svanoe, Wilmington, 
V. St. A., Diingemittel. Rohphosphat wird mit der zur Umwandlung des gesamten 
Ca^POJa in 1. Phosphat erforderlichen Menge H N 03 aufgeschlossen u. das AufschluB- 
prod. noch w. (bei mehr ais 40°) mit einer Menge NH2 C O O N H 4 vermisoht, welche 
zur Neutralisation etwa yorhandener freier Saure u. Umsetzung mit wenigstens einem 
Teil des Ca(N03)2 geniigt. Die Erzeugnisse sind lagerbestandig, nicht hygroskop. u. 
greifen Behiiltcrwande u. dgl. nicht an. (A. P. 1 849 508 yom 25/9. 1929, ausg. 
15/3.1932.) _ K u h l in g .

Gustav Hilger, Gleiwitz, Minderung der Wirkung von Wdrmestauungen beim 
Azotieren von Carbidkórpern erheblicher Grope nach Pat. 491 875, in denen eine beliebig 
groBe Anzahl von Heizquellen innerhalb oder auBerhalb des Azotierkórpers derart 
verteilt ist, daB, unabhiingig von der Zahl der Heiząuellen dereń gleichzeitige Zundung 
die gleichzeitige Bcendigung der Gesamtrk. zur Folgę hat, dad. gek., daB im Innern 
des Azotierkórpers an denjenigen Stellen, an welchen bei der gegenseitigen Beriihrung 
je zweier der aufeinander zustrebenden, benachbarten Gliihzonen sich noch unazo- 
tiertes Carbid befinden wiirde, Hohlraume angebracht werden. —  Der so erzeugte 
Kalkstickstoff ist vollstandig durchazotiert u. hochwertiger ais die Erzeugnisse der 
bekannten Verff. (D. R. P. 551026 KI. 12k vom 20/2. 1929, ausg. 26/5. 1932. Zus. 
zu D. R. P. 491875; C. 1930. I. 2297.) K u h l in g .

Koppers Co., Delaware, iibert. yon: Mark Shoeld, Mount Lebanon Township, 
Reinigen von Schwefd. Im S enthaltene 1. Rhodanide werden, z. B. mit Hilfe von 
CuSO.j, in unl. Rhodanide ubergefiihrt, so daB eine Schiidigung der mit dem S belian- 
delten Pflanzen nicht eintreten kann. (A. P. 1851 411 yom 26/4. 1929, ausg. 29/3. 
1932.) _ _ D r e w s .

Ignaz Kreidl, Wien, Anorganische Polysulfidi-erbindungen. Polysulfide erhalten 
einen Zusatz eines luftbestandigen, W.-bindenden Stoffes, wie Glycerin. Diesem Ge
misch wird das Losungsm. in solcher Menge zugegeben, daB eine Pastę entsteht. (Oe. P. 
112 335 vom 1/9.1927, ausg. 25/2. 1929. Zus. zu Oe. P. 93 927; C. 1924. I. 95.) D r e w s .
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Mario Casalini, Lotamc e concimi chimici. Roma.: ed. Quaderni por gli agricoltori 1931.
(32 S.) 16°. L. 1.—.

VIII. Metallurgie; MetallograpMe; Metallverarbeitung.
Kurt Guthmann, Die mafigebenden Einfliisse auf den Betrieb der ełelctrischen 

Hochofengasreinigung. Es wird iiber liingere Unterss. auf 3 Hochofenwerken berichtet, 
die den EinfluB der Temp., Feuchtigkeit u. des C 02-Geh. des Rohgases, ferner der 
Gasgeschwindigkeit, TeilchengroBc u. chem. Zus. des Gichtstaubes, sowie der Nieder- 
schlagspannung u. des Zustandes der Elektroden auf die Reinigungswrkg. des Elektro- 
filters ermitteln. Es ergibt sich, daB die Anpassung des Feuchtigkeitsgeli. an die Temp. 
des Rohgases beim Fiitereintritt besonders wiehtig ist; Temp.-Feuchtigkeitskurven 
werden fiir yersohiedene Reingas-Staubgehh. in einem Raummodell zusammengestellt 
Zum SchluB werden noch die Betriebskostcn einer einstufigen trockcnen, ferner einer 
zweistufigen (trockenen Haupt- u. nassen Feinreinigung), endlich einer einstufigen 
nassen Elektroreinigung gegeniibergestellt. (Stahl u. Eisen 52. 529—39. 2/6. 1932. 
Dusseldorf, Ber. 127 HochofenausschuB V. d. E.) E d e n s .

F. H. Jeffery, Ober die Anwendung der Thermodynamik auf das Fe-C-System. 
(Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 3219.) Im Gegensatz zu Y a p  (C. 19 3 2 . I. 3217) kommt Vf. an Hand 
ihermodynam. Bereehnungen zu dem Ergebnis, daB die fl. Phase, die mit Austenit 
im Gleichgewicht ist, nicht eine Lsg. von Fe3C, sondern von C in Fe ist; ferner daB 
dio Annahme einer Loslichkeit von Fe3C imy-Eisen unter 1020° u. yon C imy-Eisen iiber 
1020° nicht zu Recht besteht; endlich, daB fiir die Solidus- u. Liąuiduslinie die Ergeb- 
nisse von GUTOWSKI u. nicht von R u e r ,  GOERENS die richtigeren sind. (Trans. 
Faraday Soc. 28. 98— 100. Febr. 1932.) E d e n s .

Friedrich Kórtier und Willy Oelsen, Thennodynamische Belrachtungen zu 
einigen Oleichgewichtskurven des Zustandsschaubildes Eisen-Kohlenstoff. Trotz aller 
Unterss. besteht iiber den Verlauf der Sattigungslinien des y-Mischkrystalls an a- u. 
/S-Eisen u. an Zementit keine Sicherhcit. Einfache Gleiehungen aus der Thermo
dynamik lassen aus den Schmelzwarmen Schliisse iiber den wahrscheinlichen Verlauf 
der Kurven u. den Molekularzustand des C in der Schmelze ziehen, Die Formeln 
werden entwickelt u. krit. auf das System Fe— 0  angewendet (Warmeinhalte, C-Geh., 
Umwandlungswarmen). Die Loslichkeit des C im a-Eisen u. des y-Eisens im Zementit 
ist gering. In einem instruktiyen Diagramm werden alle cxperimentcll bestimmten 
Daten mit den wahrscheinlichsten Kuryen wiedergegeben. Die Losungswarme yon 
einem BIol Fe3C in einer groBen Menge von y-Mischkrystall erreehnet sich zu — 5,44 kcal. 
Die Umwandlungswarme yon 1 g Perlit (0,86% C) ergibt sich bei 721° zu 20,5 cal 
(Me u t h e n  15,9, E s s e r  22,5 eal/g). — In der Schmelze ist der C zur Hauptsache ais 
Fe3C, nicht ais C gel. — Dic GOS-Linie yerlauft nach den Bereehnungen der Vff. 
konvex zur Konz.-Achse, die ES-Linie horizontal, die JE-Linie wahrscheinlich gerad- 
linig. Uber den Molekularzustand des C im y-Mischkrystall liiBt sich niehts aussagen. —  
Bildungswarme des Zementits —  5 bis — 7 kcal (R o t h  — 3,9, WATASŹ — 7 kcal). 
(Areh. Eisenhiittenwesen 5. 569—78. Mai 1932. Dusseldorf, Kaiser-Willi.-Inst. f. 
Eisenforsch.) W. A. R o t h .
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J. H. Andrew, W. R. Maddocks und D. Howat, Die Zustandsschaubilder einiger 
nichlmetallischer Systeme. I. Das Z,ustandsschavbild des Systems FeO-MnO. An Hand 
von therm. Analysen u. Gefiigeunterss. wird das Zustandsschaubild FeO-MnO ermittelt. 
Dic beiden Komponenten sind im fl. Zustand yollig mischbar u. bilden eine ununter- 
brochene Reihe von Mischkrystallen. Die Liąuidus- u. Soliduskurven yerlaufen stetig 
yon 1410° (F. des FeO) bis 1585° (F. des MnO). (Journ. Iron Steel Inst. 1 24 . 
283—95. 309— 25. 1931. Glasgow, Royal Techn. College.) E d e n s .

J. H. Andrew, W. R. Maddocks und E. A. Fowler, Die Zuslandsscluiuhiider 
einiger nichtmetallischer Systeme. II. Die Zustandsschaubilder der Systeme MnS-M.nO, 
MnS-MnSiO3 und M?iS-FezSiO^. (I. ygl. vorst. Ref.) An Hand von therm. Analysen 
u. Gefiigeunterss. werden die Zustandsschaubilder der Systeme MnS-MnO, MnS- 
MnSiOą u. MnS-Fe„Si04 aufgestellt. Alle drei Systeme bilden einfache Eutektica, 
wobei im festen Zustand eine gewisse gegenseitige Loslichkeit (Mischkrystallbldg.)
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auftritt. Die eutckfc. Tempp. liegen samtlich unter 1300°, im System MnS-Fe2SiO,t 
unter 1200°. Die SchluBfolgerungen fur das Verli. der entsprechenden Einschliisso 
im Stahl werden erórtert. (Journ. Iron Steel Inst. 124. Nr. 2. 295— 308. 309— 25. 1931. 
Glasgow, Royal Techn. College.) E d e n s .

Boutigny, Betrachtungen iiber die Erscheinung der Erbliclikeit auf Grund der Zugabe 
von Slalilschrott, ferner iiber die M ittel zvr V ermeidung dieser Erscheinung. Die Ver- 
schlechterung der (jualitat von GuCeisen durch Zugabe von zuyiel Stahlschrott zu der 
Gatticrung wird besprochen, u. es wird festgestellt, daB sie um so geringer ist, je hóhcr 
die Badtemp. ist u. je liinger die Schmelze bei dieser Temp. gehalten wird. Daher 
eignet sich das Schmelzen im Drehofen besonders gut zur Vermeidung der „Erblich- 
keits“-Erscheinungen. (Rev. Fonderie mod. 26. 57— 60. 25/2. 1932.) E d e n s .

P. Payson, Die Verhinderung der interkrystallinen Korrosion in korrosionsbestandigen 
Chrom-Nickelstahlen. Es wird an Hand von Korrosionsverss. u. Gefugeunterss. der 
Einflufl einer kurzeń Erliitzung auf Tempp. zwischen 540 u. 870° auf das Auftrctcn 
der interkrystallinen Korrosion der verschiedensten legiertcn Cr-Ni-Stahle untersueht, 
wobci ais Legierungselemente W, Mo, V, Si u. Ti berueksichtigt werden. Yf. glaubt, 
folgende Hypothcse iiber die intcrkrystalline Korrosion aufstellen zu konnen: ais Ur- 
sache wird die Ausscheidung von Carbiden auf den Korngrenzen des Austenits an- 
gesehen. Wird durch geeigncto Wahl der Legierungselemente u. der Warmebehand- 
lung erreicht, daB im Gefuge sowohl Austenit ais auch Ferrit auftritt, so kann erzielfc 
werden, daB die Carbide sich nicht auf den Korngrenzen des Austenits, sondern inner- 
halb des Ferritkorns ausscheiden, wodurch die intcrkrystalline Korrosion verhindert 
oder wenigstens vermindert wird. —  Die Beziehungen zwischen der magnet. Sus- 
zeptibilitiit u. dem Widerstand einer Legierung gegen intcrkrystalline Korrosion 
werden erórtert. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining mctallurg. Engineers 1932. Nr. 464. 
25 Sciten. Harrison, N. J ., Rcs. Dep. Crucible Steel Co. Amerika.) E d e n s .

R. H. Harrington, Jiockwell-H iirte U'ird durch magnelische Einmirkung nicht ver- 
dndert. Die Verss. von H e r b e r t  (vgl. C. 1 9 3 2 .1. 574), Schnelldrehstahl durch Magneti- 
sierung zu hartcn, werden wiederholt; es wird keine durch Rockwellharteprufer fcststell- 
bare Hartezunahme gefunden. Moglicherweise ist der HERBERT-Pendclhartepriifer so 
empfindlich, dafl er Harteunterschiede in einer ganz diinnen Oberflachensehicht miBt. 
Jedenfalls ware es wunsehenswert, wenn HERBERT theoret. Erlauterungen seiner 
Verss. veroffentlichte. (Metal Progress 21. 40—41. Juni 1932. Schenectady, N. Y ., 
General Electric Co.) Za p p n e r .

— , Zur Hdrtcpriifung an Gufieisen. Zusammenfassende Besehreibung der Verff. 
zur Hartepriifung u. der hierzu yerwendeten Prufapparaturen; ferner iiber die Fest- 
stellung Ton Verhaltniszahlen zwischen den Werten der einzelnen Verff.; endlich iiber 
die Beziehungen zwischen Hartę u. Gefuge. (Ztschr. ges. GieBereipraxis 52. 265— 67. 
276—78. 284— 86. 1931.) E d e n s .

Lyall Zickrick, Eimuirkung geringer Mengen gewisser Metalle auf die Koniprimier- 
barkeit von Blei bei lioher Temperatur. Bei der Kabelfabrikation muB der Druck zum 
Spritzen des Bleis bei jeder Charge yerandert werden. In der Annahme, daB diese 
Erscheinung auf Verunreinigungen des Pb zuriiekzufiihren ist, werden yerschiedene 
amerikan. Pb-Sorten, auch kunstlich verunreinigte, bei 200° auf ihre Kompriraicrbarkeit 
gepriift. Am weichsten sind Cu- u. Bi-freie Hiittenbleie hoher Reinheit. Entsilbertes 
Pb mit Cu-Geli. erfordert einen wesentlich hoheren Druck ais solches mit Bi-Geh., 
um gleichc Deformation zu ergeben. Zusatz von Cu zu reinem Pb erhóht den Ver- 
formungsdruck bis 0,08% sc'hr stark, weiter nur langsam. Bi-Zusatz ergibt eine wesent
lich geringere Steigerung dieses Druckes. Sb- u. Sn-Zusatz erhohen den Verformungs- 
druek in reinem u. Cu-lialtigem Pb auf gleiche Werte. Ganz geringer Ca-Zusatz (0,035%) 
bedingt selir erhebliche Drucksteigerung. (Trans. Amer. Inst. Mining metalhirg. Engi
neers 1932. Preprint 14 Seiten. Schenectady, N. Y.) Z a p p n e r .

Alexandre Krupkowski, Mechanische Eigenschaften von Kupfer. Eingehende 
Abhandlung iiber ZerrciBfestigkeit, Hartę u. Kerbzakigkeit von Cu im Anlieferungs- 
zustande u. nach Warmebehandlung. Bei der Zugfestigkeit werden die Verschiedenheit 
der Form der Einsclmiirung nach dem Brueh u. die sich daraus ergebenden Ableitungen 
behandelt, sowie die latente Warme bei der Formanderung eines Probc8tabes gemessen. 
Zugrerss. bei hoheren Tempp. u. unter Einw. yerschiedener Gase ergeben die Lagc 
der Rekrystallisationstemp. des Cu bei 340° u. den ungiinstigen EinfluB von H2 u. 
Leuchtgas auf Zugfestigkeit. Bei Erhitzung in Luft auf 800° fiir Dauer von 1 Stdc. 
ist keine Yeriinderung bemerkbar. Walzbarkeit des Cu bleibt bis — 183° bestehen.
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Hartcmcssungen: Experimentelle Bestatigung der Richtigkeit der MEYERsehen
Formel P  =  a-dn. Auswertung der piast. Materialverformung bei Kugeleindriicken. 
Mcssung der Kugeldruckliartc bei hóhercn Tempp., Durchfiihrung derselben Unterss. 
auch fiir hohere Tempp. u. Einw. von Gasen auf die Kerbsehlagfestigkeit. (Rev. 
Metal lurgie 28. 529—45. 598—609. G41— 60. 29. 16—33. 74— 92. 1932.) N ik l a s .

William S. Murray, Die Gewinnung von Indiurn in liandelsfdhigen Mengen. Vf. 
beselireibt die Eigg. u. Darst. yon In u. seine Anwendungsmogliclikeiten, die durch 
die Entdeckung Li-reicher Erze prakt. Bcdeutung gewonnen haben. (Ind. engin. 
Chem. 24. 686. Juni 1932. Utica, N. Y.) R . K. Mu l l e r .

Robert F. Mehl, Charles S. Barrett und Frederick N. Rhines, Studien uber 
die Widmanstdllenslruktur. III. Die aluminiumreichen Aluminium-Kupferlegierungen 
und die Aluminium-Magne&ium-Siliciumlegierungen. (II. ygl. C. 1931. I. 2667.) 7 Al- 
Legierungen mit 1, 1,5, 2—6°/0 Cu werden untersucht mit dem Ęrgcbnis, daB durch 
gecignete Warmebehandlung eine Ausschcidung yon CuA12 in Form von Platten parallcl 
zur (100)-ltichtung des Gitters der festen Lsg. cintritt. Bei Konzz. iiber 1,5% Cu 
entsteht eine Ausschcidung, dereń krystallograph. Bezichungon zum Grundgitter 
kompliziert sind u. nicht bestimmt werden. Weiter -werden 5 AI-Legierungen mit 1, 
1,25, 1,50, 1,75, 2% Mg2Si'hergestellt u. die Legierung mit 1,75% genau untersucht. 
Auch hier entsteht eine Ausschcidung in Form yon Platten hauptsachlich parallcl zur 
(lOO)-Richtung des Gitters der festen Lsg., aber auch bei hoherer Konz. in etwas anderer 
Form zur (llO)-Kichtung. Es wird durch Atzung u. Rontgenanalyse yersucht, dic 
Zus. dieser Ausscheidungen zu bestimmen. Es scheint sich hauptsachlich um Al3Mg2 
u. zum Teil um Mg„Si zu handeln. Der Atomaufbau der Legierungen u. Ausscheidungen 
wird diskutiert u. auf die moglichen Zusammenhange mit den Alterungserschcinungen 
hingewiesen. (Trans. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. Preprint. 26 Seiten. 
Middletown, Ohio, Washington, D. C., Toledo, Ohio.) Za p p n e r .

Willi Claus, Verfahren zur Erzeugung von hoehwerligem Grofiformgup aus Aluminium- 
legiei-ungen. Durch legierungsteehn. MaBnahmen oder besondere Konstruktion der 
GuBform gelingt es nicht, fehlerfreien GroBformguB herzustellen. Der einzige Weg 
hierzu ist die Anwendung von Formenbaustoffen, die bessere Warmeleitfahigkeit auf- 
weisen ais Sandformcn. Verwendet werden metali. Sande oder Formen, die wenigstens 
z. T. aus Metali bestehen. (Aluminium 14. 3— 4. 15/5. 1932.) H u n ig e r .

Charles Vickers, Titan-Aluminiumbronze. (Ygl. C. 1932. II. 434.) Herst. der 
Zusatzlegierung zum Entgasen von Ti-Al-Bronze u. ihre giinstigc Einw. auf die GuBeigg. 
(Foundry 60. N r. 6. 44—45. April 1932.) N ik l a s .

R. C. Brumfield, Edelmelall-Legierungen. Es wird iiber die Eigg., insbesondero 
iiber die Korrosionsbestandigkeit, sowie iiber dio Móglichkeit der Warmebehandlung 
von Legierungen aus Au, Ag, Pt, Pd oder Ir einerseits mit Zusatzen von Cu, Zn, Sn 
oder N i andererseits berichtet, wobei die Vcrwendung der Legierungen fiir Zahn- 
fiillungen besonders beriicksiclitigt wird. Die Griinde fiir eine Warmebehandlung, 
sowie die yerschiedenen Methoden derselben werden eingehend besprochen; Cu u.Au 
beeinflussen anscheinend die Methoden der Warmebehandlung am meisten. SchlicB- 
lich werden noch Methoden zur Priifung der Legierungen mitgeteilt, wobei insbesondere 
die Ermittlung der Zugfestigkeitseigg., der Elastizitatsgrenze u. der Torsionseigg. 
besprochen wird. SclirifttumsUbersicht. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 19. 333 
bis 367. Mining Journ. 175. 820. 835. 852— 53. Febr. 1932. New' York City.) E d e x s ,

Michel Biseayart, ScMeifen und Herrichlen der Wólfram-Carbidlegierungen. Appa
ratur fiir die Bearbeitung yonWolframcarbidlegierungen. Zusammenstellung der fiir 
diese Zwecke yerwendeten Schleif- u. Poliermittel. (Aciers speciaux, Metaux, Alliages 6. 
644—56. Dez. 1931.) N ik l a s .

H. Deutler, Experimentelle Unłersuchungen iiber die Abhangigkeit der Zugspan- 
nungen von der Verformungsgeselmindigke.it. Es werden zwei Apparaturen fiir Zug- 
u. Pendelschlagyerss. beschrieben, dio bei gleichzeitiger Aufzeichnung yon Zeit, Dehnung 
u. Kraft sehr genaue Messungen gestatten. An Fe u. Cu wird die Abhangigkeit der 
auftrctenden Spannungen von der Geschwindigkeit der Vcrformung untersucht. Der 
Vergleich der Vers.-Ergebnisse mit den yon PRANDTL theoret. abgeleiteten Gesetz- 
maBigkeiten ergibt die Richtigkeit der PiiANDTLschen GesetzmaBigkeiten. (Physika l. 
Ztsehr. 33. 247—59. 15/3. 1932. Góttingen.) H u n ig e r .

F. J. Norton und A. L. Marshall, Die Entgasmig von Metallen. Mo versehie- 
denster Herkunft wird in eingehenden Verss. in einem Vakuum von 0,001 /; bei 1760° 
entgast. Die Dauer der Entgasung ist von der Probestarke abhangig. Die quantitatiy
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bestinnnten Gaso bcstchen aus N 2, CO u. wenig C 02. Dic Entgasung geht unter den 
angegebenen Bedingungen bis zu einer Tiefe von 0,09". Orientierungsverss. ahnlieher 
Art mit Ni, Wo u. C. Ober noch zu yeroffentlichende Verss., die Absorption yon N 2 
u. CO durch Mo u. W betroffend, werden abschliefiende Eormeln angegeben. (Trans. 
Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. Preprint. 28 Seiten. Schenectady, 
N. Y .) ZAPPNER.

Willy Prox, Erkennlnisse und Erfolgc bei der elektrischen Schweifiung. Yf. be- 
schreibt die Entw., die die elektr. ŁichtbogenschweiBung genommen hat, sowie die 
Anforderungen, die zu stcllen sind, u. dio Ursachen von Fehlergebnissen. Feiner werden 
die Prufverff. u. der EinfluB auf die konstruktive Gestaltung yon hocbbeanspruehten 
Bauteilen erórtert. Zahlreiche Abbildungen sind boigefiigt. (Ztschr. Ver. Dtseh. Ing. 76. 
497—504. 21/5. 1932. Berlin.) L u d e r .

Michael Zack, Ober das bogenelektrische Schweifie.n von Aluminium. Eine grofle 
Sehwierigkeit bei der ŁichtbogenschweiBung von Al besteht in der Notwendigkeit, 
das Stuck auf die crforderliche Arbeitstemp. zu bringen. Um dies zu erleichtern, be- 
nutzt Yf. Drehstrom u. 2 Elektroden, eine aus Al u. eine aus C. Diese dient der Er- 
warmung der SchweiBstelle, jeno wird ais Zusatzdraht eingeschmolzen. (Hausztsehr. 
V. A. W. u. Erftwerk Aluminium 4. 75—76. Marz 1932. Koln.) LUDER.

H. Buchholz, Die auiogcTie Verschweipbarkeit von austenitischcm Manganhartstahl. 
Es wurden SchweiByerss. mit austenit. Mn-Stahlen (etwa 14% Mn, 1— 1,5% C) dureli- 
gcfiihrt. Giinstige Ergebnissc crhalt man, wenn folgende Faktoren beaehtet werden: 
GroBerer Brenner ais bei gewóhnlichem Stahl; erheblicher GasubersćhuB in der Flamme; 
RechtsschweiBung; langsames SchweiBen ohne Unterbrechung; keine X-Nahte. Die 
Unterss. sind noch nicht beendet. (SchmelzschweiBung 11. 122— 27. Juni 1932. 
Koln.) L u d e r .

Fritz Pester und Hans Schulz, Die Dauerfestigkeit von autogengeschweipten Stahl- 
blechen. Vff. untersuchten die mechan. Eigg. links- u. rechtsgeschweiBter, gehammerter 
u. ungehammerter Stahlblechc von 20 mm Starko. Die Dehnung rechtsgeschweiBter 
Proben ist hoher ais die linksgeschwciBter. Durch Abhammern bei Rotglut steigt 
die Dauerbiegefestigkeit der linksgesehweiBten Proben um 10%, bei RechtsschweiBungen 
um 20%. (SchmelzschweiBung 11. 130—32. Juni 1932. Karlsruhe.) L u d e r .

Karl Ludwig Zeyen, Faktoren, fon denen die Hartę von Aufiragsschweiflungcn 
abhangl. Wie durch Verss. gezeigt wurde, hangt die Hartę einer AuftragsschweiBung —  
abgcsehen von der chem. Zus. des gebrauchten Werkstoffes —  yon dem Abbrand an 
Legierungselementen u. von der Abkiihlungsgeschwindigkeit der SehweiBung ab. Mit 
steigender Wandstarke nimmt die Hartę einer eńifach aufgetragenen Raupe bei der 
ŁichtbogenschweiBung zu, bei der AutogensehweiBung ab. Der EinfluB dieser Faktoren 
wird geringer, wenn man an Stelle von gewóhnlichen C-Stahlelektroden solche mit 
einem Cr- bzw. W-Geh. benutzt. (SchmelzschweiBung 11. 117— 20. Juni 1932. 
Essen.) L u d e r .

H. F. Moore, Dehnung: Welches ist ihre Bedeulung ? Wie ist sie zu beslimmen? 
SchweiBstellen mussen nicht nur gewóhnliche Dehnung haben, sondern auch dynam. 
Dehnung. Ais Prufmethode ist die von FOEPPL u. von H e y d e k a m p  yorgeschlagene 
beachtenswert. Dio Methode beruht auf der Messung der Sehwingungsdauer einer 
Metallprobe, die wie eine Art Stimmgabel wirkt. (Journ. Amer. Wcld. Soc. 11. Nr. 4.
35— 36. April 1932. Illinois.) Z a p p n e r .

C. J. Holslag, Dehnung und Durclidringung — zwei Tauschungen. Beides sind 
Reklameschlagworte der SchweiBindustrie. GroBere Dehnung der SchweiBnaht ais 
des benaehbarten Materials ist schleeht, da dann die Beanspruchung des Werkstuckes 
sieh nur auf die SchweiBnaht auswirkt. Solehe gróBere Dehnung wird aber nie erreicht, 
da SchweiBnaht immer porós ist u. nie die Dehnung gewalzten oder geschmiedeten 
Materials haben kann. Ebenso ist eine erhebliche Durehdringung des Grundmaterials 
mit SchweiBmaterial falsch, da hierdurch die Festigkeit des Werkstuckes infolge der 
VergroBerung der SchweiBstelle yermindert wird. (Journ. Amer. Weld. Soc. 11. 
Nr. 4. 47— 48. April 1932. Electric Arc Cutting and Welding Co.) Za p p n e r .

H. Sutton, Einige neuerc Fortschritte auf dcm Gebiet der schiitzenden Uberziige 
auf Metallen. Zusammenfassender Bericht iiber neuere Verff. des Metallschutzes. 
(Metal Ind. [London] 40. 227—30. 285— 86. 4/3. 1932.) K u t z e l n ig g .

G.Dubpernell, Die Ursache des Haftem elektrolytischer NiederschUige. Die Haft- 
festigkeit ist nach oben hin begrenzt durch die mechan. Festigkeitseigg. Aus diesem 
Grunde ist eine Unterlagsschicht aus einem relatiy weichen Metali unyorteilhaft. —
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Verzahnung von Grundmctall u. Ubcrzug tritt bei Al ais Ursachc der Haftfesligkcit 
in den Vordergrund. — Eine 100°/oige Haftfestigkeit liegt vor, wenn die Krystalliten 
des Grundmetalles sich im Ubcrzug fortsetzen (Cu aus saurem Bade auf geatztem Cu). — 
Ursachcn des Nichthaftcns kónncn in ungeniigendcr Reinigung, in Eigg. des Grund
metalles (Mg) oder in Eigg. des Badcs gelegen sein. —  Diinne Alkalifilme lasscn sich 
durch bloBes Abspiilen von Metallflachen schwer entfernen, Sauren (H2Cr04 aus- 
genommen) dagegen leicht. — Die zu plattiercnden Oberflachcn miissen, bevor sio 
in das Bad gebracht werden, mit W. benetzt werden. (Metal Clean. Finisli. 4. 235—38. 
April 1932. Udylite Proćess Co.) K u t z e l n ig g .

Hideki Hirata und Yosllio Tanaka, Ober die Anordnung dar Mikrokrystalle. in 
eleklrolytischen Niederschlćigen ton Kupfe,r und Gold. Unter gewohnlichen Bedingungen 
werden die Cu-Mikrokrystalle bei der elektrolyt. Abscheidung unregelmaBig angeordnet. 
Unter besonderen Umstanden jedoch ist Neigung zu faserahnlicher Struktur yorhanden, 
wobei eine [110]-Achse gemeinsam ist. Gelegentlich liegt nahezu ein Einkrystall vor. 
Dic Hauptwachstumsrichtung u. die Normale zu der gróBten Flachę bei einem solchen 
Quasi-Einkrystall stehen in naher Beziehung zu denen bei natiirlichen Cu-Krystallen. 
Manche der Krystallc mit Faseranordnung bestehen aus zwei Gruppen von Mikro- 
krystallcn, dio um die gleiehe gemeinsame Achsc angeordnet sind. Jeder Krystall 
der einen Gruppe liegt dann so, daB er mit einem Krystall der anderen Gruppe einen 
,,Spinell“-Zwilling bildet. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 15. 
9—22. Jan. 1932. Kyoto Imp. Univ.) T r o m e l .

M. Werner, KorngroPe, Euleklikum und Korrosion. An Pb-Proben u. Cu-Legie- 
rungen wird Kornyergroberung bei Mischkrystallbldg. festgestellt. — Zusatze zum 
Pb konnen die Korrosion hemmen. Die giinstige Wrkg. wird aufgchoben, sofern Bldg. 
cines Eutekticums stattfindct. Die stórende Wrkg. des Eutekticums kann dadurch 
umgangen werden, daB man das Zusatzmetall nicht in das Pb einschmilzt, sondern 
mechan. einfiigt. (Ztschr. Metallkunde 24. 85— 87. April 1932. Leverkusen, Material- 
priif. d. I .  G. Farbenindustrie Akt.-Ges.) H u n i g e r .

Jean Cournot und Marcel Chaussain, iOber die Bestimmung des Gewichtstcrluslcs 
bei Korrosionstersuclien. Da das Abbiirsten der Probcn nach Korrosionsverss. unzu- 
verliissige Werte fiir den tatsiichlichen Gew.-Verlust liefert, schlagen Vff. zwei gcnaucre 
Verff. vor, die an Fe erprobt sind. Man kann durch Einbringen der Probe in sd. 20%ig. 
NaOH in Ggw. von Zn-Staub mit Hilfe der H 2-Entw. eine Ablósung der durch dic 
Korrosion gebildeten Prodd. bewirken. Oder man bestimmt den Gew.-Vcrlust nach 
der Formel [(p +  O —  P)A]/(1 — /.), wobei p  das Gew. des abgefallenen Oxyds, O das 
Gesamtgewicht der korrodierten Probe (mit anhiingender Oxydschieht), P  das Aus- 
gangsgewicht der Probe, A das Gew.-Verhaltnis des Fe in den Oxyden zu dereń Gesamt- 
gewicht bedeutet, daa durch Analyse bestimmt wird. Durch Korrosionsverss. in See- 
wasser wird festgestellt, daB die leichter ausfuhrbare erste Methode dio befriedigendsten 
Werte liefert, wahrend dio zweite bei starken Korrosionen ebenso cmpfindlich ist. 
Im Vergleich mit diesen Methoden gibt die Abburstemethode nur grobo Annaherungs- 
wertc u. ist daher zu yerwerfen. Fur mehr lokale Korrosionen sind die neuen Vcrff. 
wohl auch yorzuzichen. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1823— 24. 23/5.

Richard Griin und Hermann Manecke, Roslschutzprufung. Das beim Rosten 
des Eisens in Beruhrung m it W. auftretende elektr. Potential wird unter Benutzung 
der Normal-Kalomelelektrode ais Hilfselektrode nach der Kompensationsmethode 
(POGGENDORFsche Schaltung) gemessen. Erst bei eintretender Undichtigkeit des 
Schutzfilms tritt eine elektromotor. Kraft auf, die gemessen werden kann. Diese 
etwas abgeanderte Methode yon H e r r m a n n  ergab, daB bei bitumiitósen Rostschutz- 
anstrichcn eine Trocknung yon mindestens 3 Tagen u. ein dreimaliger Anstrich er- 
forderlich sind. Zahfl. Anstriche sind den diinnfl. yorzuzichen, niedrig schm. Bitumina 
m it solchen von hoherem Erweichungspunkt zu kombinieicn. Stcinkohlenteerpech 
zeigt eine bemerkenswert gute Rostschutzwrkg. (Teer u. Bitumen 30. 181— 86. 10/5. 
I 032-) _____  CONSOLATI.

M. S. Snisarenko, U.S.S.R., Herstellung ton Ferrosilicium und anderen Silicium- 
legierungen. Siliciumcarbid wird feingemahlen, zu Stangen o. dgl. gcpreBt u. dadurch 
in Si u. C zersetzt, daB man durch die Stangen in einer geschlossenen Kammer einen 
elektr. Strom durchlaBt, wobei am Boden der Kammer dasjeuige Metali sich befindet,

1932.) R . K . M u l l e r .
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mit. dem das Si legiert werden sol!. (Russ. P. 23 619 vom 1G/12. 1929, ausg. 31/10.
1931.) R ic h t e r .

Oneida Community Ltd., iibert. von: Daniel Gray, Oneida, V. St. A., Indium.
Wss. Lsgg. anorgan. Salze des In werden mit etwas mehr ais der zur vólligen Neutrali- 
sation erforderliehen Menge Alkali oder NH3 vermischt, eine organ. Saurc, z. B. HCOOH, 
zugesetzt u. die Lsg. unter Verwendung von Anoden aus Ag oder In mit katliod. Strom- 
dichten yon 0,025 bis 2 Amp. je Quadratzoll u. Spannungen von 5 bis 9 V. elektrolysiert. 
(A. P. 1 849 293 vom 22/11. 1926, ausg. 15/3. 1932.) K u h l in g .

Karl Schmidt G. m. b. H., Ncckarsulm, Reinigen der Schmelzfliisse von Alu
minium und Aluminiumlegierungeti, 1. dad. gek., daB ein Gemisch von CCI., u. Alkali- 
bifluorid, besonders N H j-H F,, zur Anwendung gelangt. —  2. dad. gek., daB in Er- 
ganzung des CCI,, SbCl5, MnCJ2, SiC]4 oder ZnCl2 verwendet werden u. zwar entweder 
einzeln oder in Kombination, im Gemisch mit Alkalibifluoriden. •— Dio Metalle werden 
von Gasen u. Oxyden befreit. (D. R. P. 550 957 KI. 40a vom 18/1. 1931, ausg. 23/5.
1932.) “ K u h l in g .

Vanadium Corp. of America, Bridgeville, Pen., V. St. A., iibert. von: Byramji
D. Saklatwalla, Crafton, Pen., Eisen-Alutninium-iSiliciumlegicrung ais Zusatzmittel 
zu Stahllegierungen. Die Legierung cnthiilt 5—30% Al, 10—48,5% Si, wobei das Si 
in zum Al iiberschiissigcr Menge yorhanden ist, u. Fe ais Rest. Der C-Geh. der Legierung 
darf hóchstens 0,4% betragen. Das Mittel dient zur Entfernung von Oxyden aus Stahl- 
biidern u. zur Erzielung dichtcr Giisse. (A. P. 1853229 vom 6/2. 1929, ausg. 12/4. 
1932.) Ge is z l e r .

G. J. Dillon und L. P. Maików, U .S.S.R ., Herstdlung von Gegenstandcn aus 
lmrlcn Legierungen. Wolfram- oder Molybdancarbid wird in Pulverform mit leichtselim. 
Metallen oder Legierungen, wie z. B. Co oder Co u. W, m it liarzartigen Prodd., z. B. 
Bakelit, vcrmischt u. in Formen unter Druck u. Hitze gepreCt. An Stelle yon Bakelit 
kann auch eine Nitrocelluloselsg. verwendet werden, wobei dio erlialtene piast. M. in 
diesem Falle gegossen, gepreBt u. dann in iiblicher Weise weiterverarbeitet wird. 
(Russ. P. 23 620 vom 23/5. 1930, ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .

Tool Metal Mfg. Co. Ltd., London, Ge-sinlerles Harlmetall, bestehend aus Carbid 
u. Hilfsmetall. Die Legierung ist aufgebaut aus Vanadincarbid in Mischung m it Niob- 
oder Tantalcarbid oder beiden Carbiden gemeinsam, u. Fe oder Ni ais Hilfsmetall in 
Mengen von 2,5—5% . (E. P. 369854 vom 12/8.1931, ausg. 21/4. 1932. D. Prior. 14/8.
1930.) G e is z l e r .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen (Erfinder: Karl Schroter, Hans Wolff und 
Hellmuth vom Hoff, Berlin), Herstellung von Hohlkorpem aus Hartmetallegierungen 
durch Presson eines pulverfórmigen Ausgangsgemenges u. nachfolgendes Hochsintcrn 
desselben, dad. gek., daB in dio Hohlung des PulverpreBkórpers ein aus Kohle, Graphit 
oder gleichwertigem Stoff bestchender Kern von einer der Hohlung des Fertigerzeug- 
nisses entsprechenden, also gegentiber dem PulverpreBkorper um das SchrumpfmaB 
des Werkzeuges kleineren Form eingeschoben wird, so daB der PulverpreBkórper erst 
beim nachfolgenden Hochsintcrn durch Aufschwinden zum Anliegcn an den Kern 
gebracht wird, worauf endlich nach dem Abkuhlen des fertig gesinterten Hohlkórpers 
der Kern beseitigt wird. —  Es ist zweckmaBig, nieht einen volIen, sondern einen in 
Langsrichtung geschlitzten Kern zu verwenden. (D. R. P. 549 713 KI. 491 vom 7/1.
1930, ausg. 30/4. 1932.) K u h l in g .

Heinrich Projahn, Gelsenkirchen, Gieflen diekwandiger Schleuderguflhohlkórper 
in mchrcren Schichten unter wiederholter gegenseitiger Vcrschiebung der annahernd 
waagereclit liegenden Form u. der GieBvorr., dad. gek., daB ein GieBstralil iiber etwa 
die ganze Lange der Form mit soleher Geschwindigkeit u. in solcher Menge hin u. lier 
geleitet wird, daB er stets auf ein noch fl. Metallbett gelangt. —  Durch geeignete Ande- 
rung der Vcrschiebungsgcschwindigkeit werden kon. Stiicke mit gleichmaBiger Wand- 
starke erzeugt. (D. R. P. 548 529 K I. 31c vom 26/10. 1930, ausg. 19/4. 1932.) K u h l .

W. Frey & Co., Pforzheim, Salzbad zum Gliihen von Metallgegcnstanden, besonders 
von solchen aus Edelmetallen u. deren Legierungen mit anderen Metallen, bestehend 
aus 75% Na2C03, 20% CNK u. 5% CaC03. —  Dunkelfarbung des Gliihgutcs oder 
Fleckenbldg. erfolgt nieht. (D. R. iP. 549 325 KI. 40d vom 9/8. 1928, ausg. 26/4. 
1932.) K u h l in g .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Karl 
Meller, Berlin), Verfahren zur Ermittlung von Unstetigkeilsslellen in magnelisierbaren 
Baustoffen, dad. gek., daB der Baustoff im Prufbereichi der Sattigung magnetisiert, u.
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das an einer Unstetigkeilsstelle auftretende Streufeld zur Einw. auf dio magnetisierbare 
Bolegung eines Kondensatora gebracht wird, der in bekannter Weise in einen Seliwin- 
gungskreis geschaltct ist. — Das Vcrf. eignet sich besonders zur Unters. von SeliweiB- 
stellen an magnetisierbaren Baustoffen. (D. R. P. 549 767 KI. 42k vom 1/11. 1930, 
ausg. 2/5. 1932.) ___________________  G e is z l e r .

[russ.l Ł. Molkow und N. Sarubin, Wolfram u. Wolframdralitfabrikation. Moskau-Leningrad
Energetischer Verlag 1032. (136 S.). Rbl. 1.50.

[russ.] J. W. Procliorow, StahlguB und Herst. gesunden Stalilgusses. Moskau: Slaatl.
Wisa.-Techn. Verlag fiir Maschinenbau, Metallbearbeitung u. Eisenmetallurgie 1932.
(120 S.). Rbl. 1.65.

IX. Organische Praparate.
Henry Dreyfus, England, Herstellung von sauerstoffhalłigen organisehen Ver- 

bindungen. Oxyde des O werden im Gemisch mit II2 bei 200—400°, insbesondere 300 bis 
400° liegenden Tempp. u. Drucken zwisehen 50— 200 at iiber ZnO u. Cr20 3 enthaltende 
Katalysatoren, deron Cr20 3-Ceh. zwisehen 35— 48% liegt, yorzugsweise aber ca. 42%  
betriigt, gcfiihrt. Solche Katalysatoren zeiehncn sich durch gute u. gleichmiiBigc Wirk- 
samkeit aus. Sic kónnen beispielsweise zur Synthese von Methanol, sowio hoheren aliphat. 
Alkoliolen aus obigen Ausgangsstoffen dienen. Ihre Herst. erfolgt zweckmaBig durch 
gleichzeitiges Fallen von Carbonaten des Zn u. Cr aus wss. Lsgg. geeigneter Salze der- 
selben. Z. B. versetzt man eine wss. Lsg. yon 11 Teilen Zn-Nitrat u. 5 Teilen Cr-Nitrat 
(wasserfreie Salze) in 200 Teilen W. mit einem 50%'g- t)berschuB einer 4%ig. Lsg. von 
Na2C03 unter Riihren. Der Nd. wird gewaschen, abfiltriert, gepreBt, geformt u. an der 
Luft bei 20° getrocknet. Die so hcrgcstellte Kontaktmasse kann so ohne weiteres oder 
gegebenenfalls naeh einer Behandlung mit H 2 bei hoheren Tempp. benutzt werden; 
auch kann sie auf Tragermaterialien niedergeschlagen zur Anwendung gebracht werden. 
(F. P. 722 850 vom 12/9. 1931, ausg. 26/3. 1932. E. Prior. 14/11. 1930.) R. H e r b s t .

E. R. Squibb & Sons, New York, tibert. von: Ferdinand W. Nitardy, Brooklyn, 
New York, Walter Gr. Christiansen, Bloomfield, und Raymond van Winkle, Passaic, 
New Jersey, V. St. A ., Herstellung von Diathylather. Zur Erzielung eines yon Oxy- 
dationsprodd., wie Peroxyden, Aldehyden usw., u. Saucrstoff bzw. Luft freien, lager- 
bestandigen Athers werden fiir die altbekannte Herstellungsweise aus A. mittels H 2SO.i 
luftfreie Materialicn yerwendet u. wird die gesamte Apparatur unter N 2 gehalten, 
(A. P. 1 855 255 vom 22/5. 1930, ausg. 26/4. 1932.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Vinylathem. 
Man laBt C2H2 bei Tempp. zwisehen 120 u. 180° in Ggw. alkal. Stoffe auf fl. organ.

A T T

Verbb. der allgemeinen Formel R<C-^ einwirken, in denen X  entweder H oder
—COOH, —COO—Metali, —NY2, —(OR)n—OH oder —(OR)n—OR Gruppen ent- 
sprieht u. R  ein beliebiges aliphat., aromat, oder KW-stoffradikal ist. Man leitet z. B. 
ein Gemisch von N 2 u. C2H2 wie 1: 2 unter Riihren in einen Autoklayen in eine Lsg. 
yon Na  in A ., bis der Druek 15 at betragt. Man erhitzt auf 150° u. bringt den Druck 
unter zeitweiligem Naehpressen von C2H2 auf 30 at. Durch fraktioniertc Dest. des 
Rk.-Prod. erhii.lt man Athylvinylatlier, Kp. 36°, in 95% Ausbeute. In analoger Weise 
erhalt man aus n-Butanol Vinyl-n-butylather, aus Cyclohtixanol den Vinylcyclohexylather, 
aus Athylenglykol den Athylenglykoldthyhinylather, aus Phenol Vinylphenylather, aus 
fi-Naphthol den Vinyl-p-naj>hthylalher usw. (16 Beispiele.) (E. P. 369 297 yom 24/12.
1930, ausg. 14/4. 1932.) D e r s i n .

British Celanese Ltd., London, Stanley Joseph Green und Thomas Pride Dee, 
Spondon, England, Herstellung von aliphatischen Carbonsaureanliydriden. Essigsaure- 
dampfe werden mit Phosgen, u. zwar vorzugsweise eine Mischung yon 2 Moll. Essigsaure 
u. 1 Mol. Phosgen, iiber porose oder adsorbierendc Korper, wie akt. Kohle, Silieagel usw., 
bei ca. 150 oder 200° u. 300 oder 350° geleitet, wobei Essigsaureanhydrid neben etwas 
Acelylchlorid gebildet wird. An Stelle des fertigen Phosgens konnen aueh dessen Kompo- 
nenten CO u. CJ2 yerwendet werden. In entspreehender Weise werden Propionsiiure in 
Propionsaureanhydrid u. Buttersauro in Buttersaureanhydrid ubergefuhrt. Z. B. wird 
eine Mischung yon 50 Teilen Essigsaure u. ca. 30 Teilen Phosgen durch ein mit Kohle 
gefulltes Rohr, das auf 280—310° geheizt ist, geleitet. Aus den Rk.-Dampfen bzw. 
-Gasen werden zunachst das gebildete Essigsaureanhydrid u. unyeranderte Essigsaure 
kondensiert. Alsdann werden die yerbliebenen Rk.-Gase mit Essigsaure u. Bzl. zwecks
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Gewinnung des gebildeten Acotylchlorids u. dnnnch mit W. zweeks Absorption des HC1 
gcwaschcn. (E. P. 371 946 vom 31/1. 1931, ausg. 26/5. 1932.) R. H e r b s t .

U. S. Industrial Alcohol Co., New York, iibert. von: Bernard Herstein, 
Brooklyn, New York, V. St. A., Herstellung von Essigsaureanhydrid. Ein Salz der 
Essigsaure, wio Ca- oder Na-Acetat, wird in vollig wasserfreiem Zustande in fl. S 0 2 
unter Riihren u. Kiihlen mit S 0 2C12 oder seinen Komponenten (S 0 2 +  Cl2) behandelt, 
worauf gegebenenfalls nach Abfiltrieren der entstandenen anorgan. Salze (Chloride u. 
Sulfate) dureh Dest. das Essigsaureanhydrid isoliert wird. Neben dem S 0 2 konnen auch 
andere geeignete indifferente Verdiinnungsmittel, wie Essigsaureanhydrid, ICW- 
stoffc usw., anwesend sein. In entsprechendor Weise konnen nach dem Verf. auch An- 
hydride anderer Carbonsauren. beispielsweise Propionsaureanhydrid, Buttersaure- 
anhydrid, Benzoesdureanliydrid hergestellt werden. (A. P. 1860 542 vom 28/5. 1930, 
ausg. 31/5. 1932.) R. H e r b s t .

Jules Joseph Valentin Gras, Herault, Frankreich, Gewinnung von Calciumtartrat 
aus den Riickstanden der Weinbereitung. Vom A. dureh Dest. befreite Ruckstande der 
Weinbereitung werden mit wss. HC1 behandelt, bis alle Weinsaure in Freiheit gesetzt 
worden ist. Dann wird mit CaC03 ncutralisiert u. das Calciumtartrat dureh Źentri- 
fugieren gewonnen. (F. P. 714 976 vom 9/4. 1931, ausg. 23/11. 1931.) E b e n .

W. A. Ismailski, U .S.S.R ., Verfahren zur Herstellung von Polybismulykerbin- 
dungen aliphatischer Oxysduren, insbesondere der Weinsaure. Mono- oder Dibismutyl- 
tartrat wird in Atzlakali gel. u. mit einer Lsg. yersetzt, die dureh Auflósen eines beim 
Fiillen von Wismutnitrat mit Glycerin oder einem anderen mehrwertigen Alkohol 
entstehenden Nd. mit Atzalkali gewonnen wird. Das ausgesehiedene Di- oder Tri- 
bismutyltartrat wird abfiltriert u. bis zum Verschwinden der H N 03-sauren R k . ge- 
waschen. An Stello des Monobismutyltartrats kann auch das Einw.-Prod. von Wein
saure auf Wismutnitrat yerwendet werden. In gleicher Weise werden die entsprechenden 
Verbb. der Citronen- u. Apfelsaure gewonnen. (Russ. P. 23 398 vom 11/11.1926, 
ausg. 31/10.1931.) " R ic h t e r .

Dow Chemical Co., iibert. von: Fred Bryner, Midland, V. St. A., Herstellung von 
Triarylphosphaten. 3 Moll. Phenol u. 1 Mol. POCl3 werden in Ggw. von 0,5% MgCl2 
allmahlich auf 150° erhitzt. Man bliist zur Entfernung fluchtiger Bcstandteile Luft, 
N 2 oder C02 dureh die Rk. M., wascht mit W. u. mit yerd. NaOH u. reinigt das Tri- 
phenylphosphat mit Ticrkohle u. dureh Umkrystallisieren aus A. In gleicher Weise 
konnen Trikresylphospliat u. TrinapMhylphosphat hergestellt werden. (A. P. 1 856 862 
vom 28/9. 1929, ausg. 3/5. 1932.) N o u v e l .

G. A. Kirchhof, O. I. Korsina, I. D. Schewelkin und M. N. Basirin, 
U. S. S. R ., Verfahren zur Darstellung der p-Oxyphenylarsins(iure. Die Lsg. des Diazo- 
p-oxybenzols wird in die Na-Arsenitlsg. von 65— 75° eingetragen. (Russ. P. 23 362 
vom" 7/12. 1928, ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von chlorierten Kre- 
solen. Gemische von (n) u. (n +  1) Chlortoluolen (wobei n die Zahl der Cl-Atome be- 
deutet) werden mit der fiir das (n +  1) Chlortoluol berechneten Menge wss. oder alkoh. 
Alkalihydroxyd unter Druck erhitzt. Die Temp. wird dabei so eingestellt, daB nur 
das (n +  1) Chlortoluol zum (n) Chlorkresol hydrolysiert wird, wahrend das (n) Chlor
toluol unangegriffen bleibt u. vom Chlorkresol getrennt werden kann. — Z. B. erhalt 
man aus einem Gemiseh von Ilono- u. Dichlortoluol bei 200—210° Monoclilorkresol, 
aus Di- u. Trichlortoluol bei 180— 190° Dichlorkresol, aus Tri- u. Telrachlortoluol bei 
170° Trichlorkresol u. aus Tetra- u. Pentachlortoluol bei 130—140° Tetrachlorkresol 
neben dem jeweils yorhandenen unverandert bleibenden Mono-, Di-, Tri- u. Tetra- 
ehlortoluol. (F. P. 724779 vom 20/10. 1931, ausg. 2/5. 1932. D . Prior. 29/10.
1930.) N o u v e l .

Robert Schulojf, Wien, Verfahren zur Darstellung von Chloranil. Man laBt CI2 
auf O-haltige Benzolderiw. einwirken. —  Z. B. tragt man 1 Teil Chi?wn, Hydrochinon 
oder 2,3,5-Trichlorbenzochinon in 10—20 Teile 30%ig. HC1 in der Kalte ein, leitet Cl2 
ein u. steigert die Temp. allmahlich auf 100°. Dann gieBt man das Rk.-Prod. in Eis- 
wasser, saugt ab u. krystallisiert aus Eg. um. Die Ausbeute an Chloranil (Tetrachlor- 
eliinon) ist prakt. quantitativ. (Oe. P. 127 813 vom 28/11. 1930, ausg. 25/4. 
1932.) N o u v e l .

General Anilinę Works Inc., New York: iibert. von: Erwin Hoffa, Frankfurt
a. M.-Hochst, Herstellung von l-Methyl-3,5 dichlorbenzol-2-carbonsdure. Zu dem Ref. 
iiber E. P. 279 436 (C. 1929. II. 488) ist folgendes naehzutragen. Die 1-Methyl-
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3,5-diMorbcnzol-2-carbonsaure schm. nach dem Umkrystallisieręh aus W. boi 154 
bis 155°. Sie ist sil. in A., Eg. u. CHC13, 11. in Bz!., wl. in Bzn u. W. Sio bildet 11. 
Alkali- u. wl. Pb- u. Ag-Salze. — Das l-Mcthyl-3,5-diclilorbenzol-2-carbonsaurcamid 
schm. nach dom Umkrystallisieren aus W. bei 167— 109°. (A. P. 1 858 625 vom 13/10. 
1927, ausg. 17/5. 1932. D. Prior. 23/10. 1926.) N o u v e l .

Monsanto Chemical Works, St. Louis, Missouri, V. St. A., Iłeinigung von tech- 
nischem Plitlialsaureanhydrid. Techn., aus der Oxydation von Naplithalin yermittels 
Luft- oder 0 2-haltigen Gasen stammendes Plitlialsaureanhydrid wird gesehmolzen, 
worauf der Sehmelze 0,3— 1% Milchsdure oder einer anderen Oxysaure yon hohem Kp. 
zugefiigt werden. Dann wird zwischen 2 u. 8 Stdn. zum Sieden erhitzt, wobei sieli die 
Dauer des Erhitzens nach dem Grade der Yerunreinigung des Phthalsaureanliydrids 
richtet. Dieses wird sodann durch Dest. oder Sublimieren gewonnen. An Stelle der 
Oxysauren konnen auch Alkohole mit hohem Kp. oder andere Sauren yon hohem Kp. 
verwendet werden. ZweokmaCig betragt die Erliitzungstemp. zwischen 200 u. 300°. 
(E. P. 361443 vom 27/8. 1930, ausg. 17/12. 1931.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M-, Herstellung von Konden- 
sationsprodukten aus aromalischen Kohlenwasserstoffen. Man leitet die Dampfe der 
KW-stoffe gegebenenfalls zusammen mit verdunnenden Gasen, wio N 2, CII.,, C 02 
oder Wasserdampf uber Kontaktmassen, die aus schwer reduzierbaren, leieht schmelz- 
baren Metalloxyden auf Tragern bestehen, bei Tempp. von 5 bis 800°. Man leitet z. B. 
bei 760° iiber eine aus 80 Teilen i f 2C03, 50 Teilen H l0 2 u . 5 Teilen CoO auf Bimsstein 
bestehende Kontaktmasse -Czi.-Dampfe u. erhalt Diphenyl neben etwa 3—4% Di- 
plienylbenzol. 3 weitere Beispielo. (E. P. 369 613 vom 17/12. 1930, ausg. 21/4. 
1932.) D e r s i n .

Dow Chemical Co., ubert. von: Ernest F. Grether, Midland, V. St. A., Her
stellung von Aminodertiaten des p-Oxydiphenyls. Das Verf. ist ident. m it dem des 
A. P. 1832484 {C. 1932. I. 740). (A. P. 1856131 vom 11/10. 1928, ausg. 3/5. 
1932.) N o u v e l .

Dow Chemical Co., ubert. yon: Edgar C. Britton, Midland, V. St. A., Herstellung 
von Tri-(diphenyl)-phosphat. 3 Moll. o-Oxydiphenyl u. 1 Mol. POCl3 werden in Ggw. 
von 0,5°/o MgCl2 allmahlich auf 180° erhitzt. Man entfernt fliiehtige Anteile durch 

Einblasen von Luft, kiihlt ab, wasclit mit verd. NaOH  
u. krystallisiert aus A. um. Das Tri-(diphenyl)-phosphal 

PO der nebenstehenden Formel schm. bei 114° u. ist 1. in Bzl.,
3 A. u. Aceton, unl. in PAe. u. W. Es dient ais Plastifizierungs-

mittel. (A. P. 1858 659 vom 28/9. 1929, ausg. 17/5. 1932.) N o u v e l .
Imperial Chemical Industries Ltd., William Bradley, London, Rhys Jenkin 

Loveluck und Robert Fraser Thomson, Grangemouth, England, Darstellung von 
Anthrachinonderivaten. Man liiCt auf Dihalogenanthrachinone, welche beide Halogene 
in a-Stellung tragen, mindestens 1 Mol u. weniger ais 2 Mol eines Arylsulfonamids 
in Ggw. eines organ. Lósungsm., z. B. o-Dichlorbzl. einwirken, wobei man saurebindende 
Mittel oder Rk.-Beschleuniger zusetzen kann. Z. B. erhitzt man 21 Teile 1,5-Dichlor-
anthrachinon in 200 Tin. Nitrobenzol unter Zusatz von 0,4 Tin. Cu-Acetat u. 15 Tin. 
K2C03 zum Sieden u. gibtlangsam 13 Teile p-Toluolsulfonsaureamid zu. Nach 3-std. 
Erhitzen dest. man mit Dampf u. extrahiert den Ruckstand mit sd. CH3OH. Das
l-Chlor-5-p-loluolsulfonamida7itlirachinon schm. boi 200— 201°. Die Verb. laBt sich
durch 1/ 2-std. Erhitzen mit H2S 0 4 auf 100° hydrolysieren. Das Prod. krystallisiert 
aus Eg. in dunkclroten Nadeln u. farbt Celluloseacetat tiefgelb. — Aus 1,4-Dichlor- 
anthrachinon in Dichlorbzl. erhalt man in gleicherWeise l-Amino-4-chloranthrachinon 
in 80%ig. Ausbeute. (E. P. 366 990 vom 14/8. 1930, ausg. 10/3. 1932. F. P. 721364 
vom 14/8. 1931, ausg. 2/3. 1932. E. Prior. 14/8. 1930.) A ł t p e t e r .

Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn. Sp. Akc., 
Warschau, N-Diniethylaminophenyldimethylpyrazoloncrotonchloralhydrat. Die Verb.

p tt r?------- ('■ C'i-H240 3IS3C13 (I) wird hergestellt durch
.O Auflosen yon 2 Tin. Crotonchloral-

CH3.NL ^ C O -C H s-CHCi-CCVCH(OH)s hydrat, C4H;0 2C13, in 6 Tin. Bzl.
N-C„HS unterhalb 75° u. Zugabe von 2,5 Tin. Di-

methylaminophenyldimethylpyrazolon, 
C13HI7ON3; Krystalle. (Poln. P. 13 363 vom 3/6. 1929, ausg. 12/5. 1931.) Scho.

W. J. Stiks und S. A. Bulgatsch, U .S.S.R ., Verfahren zur Darstellung der Chi- 
nolinsaure. Oxyehinolin wird mit H20 2 u. H 2S 0 4 in Gg^'. yon CuS04 erhitzt. Das
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ausgeschiedene Cu-Salz der Chinolinsaure wird durch Einleiten von H2S zers. (Russ. P. 
23 400 vom  1/3. 1931, ausg. 31/10. 1931.) " R ic h t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
A. J. Hall, Fortscliritte im Bleiclien, Farben und Appretieren; Ubersicht iiber die 

Enlwicklung im Jahre 1931. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 141—42. 175. 29/2. 1932. — 
C. 1932. I. 2771.) ' F r ie d e m a n n .

F. L. La Que, Die Yerwendung von Apparaturen aus Monelmetall fiir das Farben 
mit Entwicklungsfarbstoffen, fiir  das Abzielien und das Bleiclien. Bei den Entwieklungs- 
farbstoffen ist der gefahrlichste Punkt fiir die Monelapparatur das Diazobad, das mit 
Na-Nitrit, S 0 4H 2 oder HC1 besetzt ist. Vf. fand, daB das Diazobad ohne Ware sehneller 
angreift, ais in Ggw. von Farbstoff, da im letzteren Falle die salpstrige Saure sehnell 
abgebunden wird; die Korrosion ist der Konz. der UNO, direkt proportional, Lsgg. 
mit HC1 sind korrosiyer ais solche m it H2S 0 4; steigende Temp. fordert die Korrosion, 
zunehmende Farbstoff konz. im Bade yermindert sie etwas. Man hat demgemaB auf 
ein niekt zu konzentriertes, móglichst ,,langes“ Bad, niedere Temp. u. die mógliehste 
Vermeidung von HC1 zu ach ten. Bei den Abziehbadern ist bei Hydrosulfit (Blankit usw.) 
ein ph =  10,8 einzuhalten, widrigenfalls das Monelmetall stark angegriffen u. vcr- 
farbt wird. Bei den Zinksulfoxylat-Formaldehydprodd. (Decrolin usw.) ist pn iiber 3,2 
zu halten; statt II2S 0 4 ist Essigsaure zu yerwenden. Das entsprechende Na-Salz 
(Rongalit, Formopon usw.) ist fiir Monelapp. nicht geeignet. Yerfarbungen yon Monel
metall sind mit 0,25— l% ig. KCN leicht zu entfernen. Chlor-Bleichlsgg. sind Monel
metall nur in Konzz. iiber 3 g Cl/l, die aber prakt. kaum vorkommen, gefahrlich; fiir 
liingeres Lagern yon Chlorlsgg. ist allerdings Monelmetall nicht geeignet. Na-Silieat,
0,5 g/l ist ein wirksames Schutzmittel. Von H20 2 u. Na20 2 wird Monelmetall gar nicht 
angegriffen, doch muB beim Ansetzen der Lsg. die iibliche Zugabc von N a20 2 zu 
schwefelsauren Lsgg. in besonderem GefaB erfolgen, da die saure H 20 2-Lsg. das Metali 
angreift. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 283—87. 25/4. 1932.) FRIEDEMANN.

Herbert Brandenburger, Wahl eines Netzmitlels. Priifung der Eignung zum 
Oebrauch bei der Kupenfarberei. Die im Handel befindlichen Netzm itteł sind ehem. 
sehr Yerschiedener Natur u. ergeben ein Optimum an Wirksamkeit demgemaB unter 
yerschiedenen Bedingungen. Vicle dieser Mittel, die in W. sehr wirksam sind, wirken 
nicht in alkal. Lsg. u. yielfach nur bei Tempp. unter 40° (Kallnelzmitlel). Ais Zusatze zu 
Farbebadern von z. B. 60—80° miissen solche Prodd. yersagen, wahrend andere, wie 
Inferol 229B, gut wirken. Dieses Prod. ist auch, im Gegensatz zu vielcn anderen, 
unempfindlich gegen langes Kochen in schwefelsauren Lsgg. Ebcnso ist Inferol 229B  
fest gegen Alkali, was bei dor Kupenfarberei wesentlich ist. Bei den sehr wenig dis- 
pergierten Indanthrenblaus und -griins ist ein Netzmitteł unerlaBlich, welches das Ein- 
dringen der groBen Farbstoffpartikel in die Faser erleichtert. Fiir die Naphtholfarberei 
ist Naphtholdl T  extra ais Hilfsmittel zum egalen Farben wertvoll. (Dyer Calico Printer 
67. 469—71. 29/4. 1932.) F r ie d e m a n n .

Chas. E. Mullin und Ross. M. Stribling, Die Herstellung und Kcmslilution der 
neuen Netz- und Emulgiermitlel. (Vgl. C. 1932- I. 1298.) Patentiibersicht iiber neue 
Netz- u. Emulgiermittel; besprochen werden: Substituierte Naphthaline, Mineralol- 
prodd., Phenolderiyy., Ather, Iiarze u. Proteinprodd. (Testile Colorist 54. 331—34. 
Mai 1932.) FRIEDEMANN.

Welwart, Ober das Verhalten von Cyclonol zu Kórpern von seifenahnlichen Eigen- 
schaften. Cyclonol (2,2-Methylpentamelliylen-4-oxymethyldihydrodioxol) ist im mehr- 
fachen Vol. 10%ig. wss. Lsgg. yon Kondensationsprodd. hóherer Fettalkohole mit 
Sulfonierungsmitteln 1. Die Emulsionen zeigen Schaumbldg. u. nehmen Fettloser auf; 
das Gemisch ist mit Vorteil zur Netzung u. Reinigung yon Textilien zu yerwenden. 
(Seifensieder-Ztg. 59. 327. 25/5. 1932. Wien.) ScHONEELD.

Hans Lederer, Fortschritie bei der Erzeugung unloslicher Azofarbstoffe auf der 
Faser. tJbersicht iiber die neuen Patente auf dem Gebiete der Erzeugung unldsl. Azo
farbstoffe auf der Faser, insbesondere der von Abkommlingen hochmolekularer Naph- 
thole der Naphtliol ^IS-Reihe. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 272—73. 283—84. 8/6. 
1932.) F r ie d e m a n n .

A. Wahl, Erzeugung unloslicher Azofarbstoffe auf Wolle. Nach einer allgemeinen 
tJbersicht iiber die unl. Azofarbstoffe, dereń Yerwendung fiir Wolle anfanglich an der 
Empfindlichkeit der Wolle gegen Alkali scheiterte, bespricht Vf. die patentierten Yerff.
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mit wss. Suspsnsionon der Naphthole u. geht dann auf das Vcrh. der fi-Naplithol-a-sulfo- 
sdure (Tobiassche Saure) iiber, dio mit Diazoverbb., z. B. Diazo-p-nitranilin, unter 
Austritt der Sulfogruppe kuppelt. Die ToBIASsehe Saure hat die Eig. in saurer Lsg. 
auf Wolle zu ziehen. Prakt. bcsctzt man das Bad mit dem Na-Salz der TOBlASsehen 
Saure, Ameisensiiure u. Glaubersalz, beginnt bei 40°, treibt langsam zum K oehen  u. 
kocht 1/ 2 Stde. Dio ICupplung erfolgt in bekannter Weise m it Diazo-p-nitranilin. 
Mit dem" Naphthol A S  der I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A. G. gelingt das Verf. ebenso; 
die 1-Sulfosdure des Naphlliol A S  erhiilt man aus dem A nilid  der fS-Oxynaphlhoesaure. 
In beiden Fallen dauort die ICupplung sehr lange: etwa 2 Stdn. Kuppslt man mit 
Variamin Blau-Base, wobei man etwas erwarmt, so erhalt man ein tiefes Blauschwarz. 
Mit entsprechenden Abweichungen kann man das Verf. auf zahlreiche Glieder der 
Naphthol AS-Grupps anwenden. Dio einsclilagige Literatur wird ersehopfend auf- 
gefiihrt. (Rev. gen. Matieres colorantes Teinture etc. 36. 201— 03. Juni 1932.) FRIEDE.

— , Unlósliche Azofarbstoffe: eine neue Methode fiir Wolle. Gekiirztc Wiedergabo 
der vorst. ref. Arbeit. (Wool Record textile World 41. 1417. 1423. 23/6. 1932.) F r i e d e .

— , Der Druck mit den Naphtliol-AS-Farben. I. Teil. Vf. gibt zunaehst eine tjber- 
siclit iiber die Klasse der Naphthole u. besehreibt dann zuerst den direkten Druck, 
bei dem dio Entwickler mit der Verdickung zusammen auf dic naphtholierten Stiicke 
aufgedruckt werden. Hierzu eignen sieh alle Naphthole m it einziger Ausnahme des 
zu substantiyen Naphthol A S -B R . Auf weiBem Grunde druckt man Yorteilhaft mit 
den Naphtholen. Dann besehreibt Vf. das Nitritverf., bei dem die zum Impragnieren 
dienende Naphthollsg. mit Na-Nitrit gomiseht u. dann das Stiick mit dom salzsauren 
Salz der freien Baso unter Zusatz yon Milch- oder Weinsaure bedruckt wird; die 
Naphthol-Nitritlsg. kann auch auf weiBem Grund aufgedruckt u. durch eine Passage 
durch die sauro Lsg. der Basen entwickelt werdon. Mehrfarbeneffekte werden durch 
Aufdrucken der Echtbasen auf m it Naphtholen — - besonders A S  oder A S -D  —  
impragnierten Stoffen erzielt. Da die Farbstoffe der Naphthol AS-Reihe kurzes Dampfen 
besser yertragen ais fl-Naphtliole, so konnen sie mit Kiipen-, Beizen- u. bas. Farbstoffcn 
kombiniert werden, dio kurzes Dampfen orfordern. Die Indigosole werden ohne Dampfen 
nach dom Nitritverf. gedruokt, indem man die naphtholierten Gowebe mit Echtbasen 
u. Indigosolen druckt. (Rayon Record 6. 219— 22. 6/5. 1932.) F r ie d e m a n n .

A ntoine Cassal, Sludie iiber die Erschopfung der Bader von Naphthol BS bei der 
kontinuierlichen Herrichlung von Stiicken im IIot-Flue. Die Naphthole der AS-Serie, 
insbesondere die Markę A S-B S, zeigen beim Foulardieren ohne besondere Vorsichts- 
maCregeln eino merkliche Substantiyitat, infolge dereń sieh die Bader erschopfen u. 
gegen Endo hellero Fiirbungen ergeben. Vf. hat diese Verhaltnisse studiort, indem er 
alle Bedingungen, namlich Durchgangszeit, Temp., Badvolumen, Konz., Gewebeart 
u. Badzus. konstant crhielt. Die Starkę des Naphthol-BS-Bades stellte er durch 
Titration mit den fertigen stabilen Diazosalzen der I. G. u. zwar Eclitrotsalz RC  u. 
Eclitgelbsalz GC fest. Er fand, daC die Naphthollsg. standig abnahm u. zwar nach 
Durchgang yon 10 Stiioken um 13%, von 20 Stiicken um 23% u. von 30 Stiicken 
um 31%. Hieraus errochnet sieh die Menge Naphthol B S, mit der man das Bad nach- 
scharfen muC: Sie schwankt von 17% (fiir unmercerisierten Kaliko) bis 39% (fur 
Mischgewebe aus Baumwolle-Kupferseide). (Buli. Soc. ind. Mulhouso 98. 261— 66. 
Mai 1932.) F r ie d e m a n n .

E. W . Pierce, Die Erzeugung echterer Farben auf Seide. Vf. erwahnt zuerst, daB 
unerschwerte Seide in sauren, zinnersehwcrte hingegen in neutralen oder alkal. Badern 
gefarbt werden muB. Dann bespricht er die Flecken- u. Streifenbildung, die sauer 
gefarbte Seidenstoffe in der Trockenkammer erleiden; zur Abstellung dieses Ubelstandes 
muB man zu direkten Farbstoffen oder neutral ziehenden sauren Farben oder zu un- 
bedingt wasserechten Farbstoffen greifen. Mit ebonsolchon Farbstoffen, unter Zusatz 
von 1— 2% Na-Phosphat farbt man erschwertc Seide. Fiir licht- u. seifcncchte Far- 
bungen empfiehlt Vf. die Kiipenfarbstoffe, die man yorteilhaft im Klotzyerf. unter Zusatz 
eines Schutzkolloides yerwendet; das Klotzen mit unreduziertem Pigment ist nur fiir 
sehr tiefo Tone empfehlenswert. Zum SchluB empfiehlt Vf. noch sein Verf., bei dem 
man wie beim Zeugdruck, nur mit sehr wenig Verdickung, klotzt u. wie boi einem 
n. Druck weiterbehandelt. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 244— 45. 11/4. 1932.) F r i e d e .

— , Das Farben von Kunstseide mit direkten Baumwollfarbstoffen. D ie Firma 
COURTAULDS, LIMITED, hat dic Baumwollfarbstoffe mit Hilfe des sogenannten 
„Temperatur-Tesles“ nach ihrer Brauchbarkeit fiir Kunstseide geordnet. Es ergibt 
sieh dabei vor allein folgendes: 1. Farbstoffe, die bei 20° am besten ziehen, farben
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Viseose am egalsten, solohe, dic bei 90° ziehen, am sehlccktesten. 2. Egalfiirbende 
Farbstoffe ziehen sehr schnell auf. 3. Je mehr Farbungen auf Viseose bei J/ 2-std. Kochen 
auf ungefarbte Viscose ausbluten, um so mehr sind sie auch egal. 4. Egalfiirbende 
Farbstoffe brauchen am wenigsten Glaubersalz. Um festzustellen, wieyiel Farbstoff 
eine Viseosescide unter bestimmten Temp.-Verhaltnissen aufnimmt, wird das gefarbte 
Materiał 1 Stde. m it einer —  nicht naher bezeichneten —  Rhodanidlsg. gekocht u. 
das Unlósliche, also der Farbstoff, auf einem Cu-Sieb abfiltriert. Reine Kunstseide 
wird unter diesen Umstanden zu 100% gelost. Man kann so die am besten egal farbenden 
Farbstoffe u. Kombinationen ermitteln. Beim Farben der direkten Farbstoffe erhaltc 
man die Temp. durch indirekten Dampf nahe dem Kp. Die Schnelligkeit des Auf- 
ziehens der einzelnen Komponenten einer Farbstoffmischung stellt man fest, indem 
man nach 1—30 Min. Farbezeit abmustert: Gleiche Farbungen erhalt man nur, wenn 
die yersehiedenen Farbstoffe gleich schnell aufziehen. Weiter werden Anweisungen 
fiir die eingangs genannten 4 Priifungen gegeben. Zum SchluB wird eine groBc Anzahl 
fiir Viscose geeigneter Farbstoffe aufgefuhrt. (Rayon synthet. Yarn Journ. 13. Nr. 4.
36—38. Nr. 5. 36—38. Mai 1932.) F r ie d e m a n n .

H. Hoz und E . Bauder, Das Farben von Baumwolle-Kunstseide-Mischgeweben. 
Ratschlage zum Farben yerschiedener Misćhgewebe aus Baumwolle und Kunstseide 
unter besonderer Betonung der riclitigen Farbstoff-Auswahl, des richtigen Salz- 
zusatzes u. des geeigneten Fiirboyerf. {Praktische Neuerungen u. Erfahrungen fiir die 
gesamte Textil-Veredelungsindustrie. Nr. 4. Beilage zu Dtsch. Farber-Ztg. 1932. 
13— 14.) F r ie d e m a n n .

Philip Stott, Die Erzeugung echlercr Farbungen auf Mischgeweben aus Kunstseide 
und Baumwolle. Vf. bespricht yersehiedene Warengattungen im Hinblick auf ihre 
speziellen Echtheitserfordernisse (Licht-, Wasch- u. Schweifiechtheit) u. zahlt die dazu 
geeigneten Farbstoffe, unter besonderer Beriicksichtigung derer der E. I .  DC PONT 
DE NEMOURS & Co. auf. (Amer. Dyestuff Reporter 21 . 249—52. 11/4. 1932.) FRIEDE.

John Rehner jr., Der Yorgang der Baumwollfarbung. Gegcniiber der Annahme 
von BlTANCOURT (Rev. Soc. Brasileira Chim. 2 [1931]. 297), daB das Na-Salz des 
Farbstoffs mit der ais Saure fungierenden Cellulose reagiert, verweistVf. auf seine friihere 
Arbeit (C. 1930. II. 2188) u. die yon St e a r n , (C. 1931. I. 471), aus denen hervor- 
geht, daB Proteinę ihrer amphoteren Natur entsprechend direkt mit den sauren u. bas. 
Farbstoffen reagieren; die Ubertragung dieser einfaehen Substitutionsrkk. auf die Einw. 
von Farbstoffen auf Cellulose ist theoret. nicht ohne weiteres erklarbar, die Annahme 
einer Bldg. von Zwitterionen kann jedoch nicht von yornherein yon der Hand gewiesen 
werden. (Rev. Soc. Brasileira Chim. 2. 503— 06. 1931. Minneapolis, Uniy.) R. K. Mii.

J. Blair, Farbstoffe und ihre Herstellung. Ausfiihrliclie Wiedergabc der C. 1932. 
I. 2643 referierten Arbeit. (Journ. Soc. ehem. Ind. 51. 197— 203. 4/3. 1932.) F r i e d e .

Robert E. Rose, Neue Methoden fiir  die quantitative Analyse von Farbstoffen. 
Vf. bemerkt zu der Arbeit von S. R. T r o t m a n  u . T . B . F r e a r s o n  (C. 1932. I .  876), 
daB die Fiillung von Farbstoffen mit Alkaloiden nieht grmidsatzlich neu sei, da ihm 
mit der Firma E. I. DU PONT DE NEMOURS & Co. INC. mit E. P . 271 580 (vgl. C. 
1927. II. 3079) ein Verf. geschiitzt sei, daB die Fiillung yon Farbstoffen mit aryl- 
substituierten Guanidinen, z. B. Di-o-tolylguanidin, zum Gegenstand hat. Vor den 
Alkaloiden haben diese Guanidine den Yorteil der leichteren Zuganglichkeit u. groBeren 
Reinheit. (Journ. Soc. Dyers Colourists 48 . 131. Mai 1932.) F r ie d e m a n n .

W. Zanker und H. Rettberg, Zur Untersuchung der Farbstoffe auf der Faser. 
Tafel zur Erkennung der Farbstoffe auf gefdrbter Baumwolle. Tabelle zur Unterscheidung 
echter u. unechter Farbungen auf Baumwolle. (Rev. gen. Teinture, Impression, 
Blanchiment, Appret 10. 403. Mai 1932.) FRIEDEMANN.

Kaumagraph Co., New York, iibert. von: Winthorp Stanley Lawrence,
Brooklyn, New York, Abziehdruck. Von einer Unterlage, die mit einer bei niedriger 
Temp. sehmelzenden Farbmisckung bedruckt ist, wird unter Hitze auf Papier iiber- 
tragen. Die Mischung besteht yorzugsweise aus 100 Tin. Athylcellulose, 90 Tin. 
Cumaronharz, 45 Tin. Diathylenglykolmonoathylather, 75 Tin. Trikresylpliosphat u. 
35 Tin. Lithographenfarbe. Die Unterlage wird nach dem Aufdruck mit einer leicht 
fliichtigen Mischung aus Harz, Bienenwachs u. Ultramarinblau iiberzogen. (A. P. 
1 8 5 8  673  vom 3/5. 1929, ausg. 17/5. 1932.) Gr o t ę .

Emory Winship, San Francisco, iibert. von: George D. Knight, Redwood, 
Kalifornien, Schnelllrocbiende Tiefdruckfarbe, bestehend aus Asphalt in organ. Losungs-
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raitteln, Dextrin, W. u. Pigment. (A. P. 1858 449 vom 16/4. 1928, ausg. 17/5. 
1932.) Gr o t ę .

Titanium Pigment Co., Inc., iibert. von: Alvah H. Sabin, Flushing, N. Y., 
Herstellung einer dauerhaften Titanpigmentfarbe. durch Vermischen einer Titanoxyd ent- 
haltenden Olpaste, z. B. mit rolicm Leinól hergestellt, mit einer Nitrocelluloselsg., 
z. B. in Butylacetat oder einem andercn Losungsm. (A. P. 1 847 539 vom 9/10. 1926, 
ausg. 1/3. 1932.) M. F. MULLER.

F. A. Kotomin-Budarin, U .S.S.R ., Verfahren zur Darstellung einer schwarzen 
Mineralfarbe ( Volta.it). Weitere Ausbldg. des Verf. des Russ. P. 16795, darin bestehend, 
daB dio Red. mit Hilfe yon Metallabfallen durehgofiihrt wird. (Russ. P. 23 506 vom 
4/4. 1930, ausg. 31/10. 1931. Zus. zu Russ. P. 16795; C. 1931. II. 1061.) R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Violette Farben. (F. P. 
724 791 vom 20/10. 1931, ausg. 2/5. 1932. D . Prior. 26/11. 1930. — C. 1932. II. 
12S [D. R. P. 550 646].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Baumann, 
Leverkusen), Darstellung von Aminohahgenanthrachinonsulfosduren, dad. gek., daB man 
solche D eriw . des 1-Aminoanthrachinons oder 1,4-Diaminoanthrachinons, welche in
o-Stellung zur NH2-Gruppe durch Halogen substituiert sind u. welche weiter beliebig 
durch NH2- oder OH-Gruppen substituiert sein kónnen, in Ggw. oder in Abwesenheit 
yon Borsaure mit Sulfierungsmitteln, welche S 0 3 enthalten oder solches abzuspalten 
yermogen, in der Warme bchandelt. — Die Farbstoffe farben Wolle aus saurem Bade 
orangebraun bis blauyiolett. — Zu einer Lsg. yon Borsaure in 20%ig. Oleum gibt man
1.4-Diamino-2,3-dichloranthrachinon, erwarmt einige Zeit auf 60°, setzt HC1S03 zu u.
erhitzt auf 145— 150°, bis oine Probe in W. nach dem Aufkochen blauyiolett 1. ist, man 
gieBt in Eiswasser, koeht zur Spaltung des Borsaureesters auf, filtriert u. salzt aus; 
der Farbstoff, blaue Nadelchen aus Pyridinwasser, dem etwas NaCl zugesetzt ist, farbt 
Wolle liehtecht u. gut egalisierend yiolett. Aus l,4-Diamino-2-bromanthrachinmi, dar- 
stellbar aus l-Amino-2,4-dibromanthrachinon durch Kondensation mit p-Toluolsulfamid 
u. Verseifung, erhalt man einen Wolle yiolett farbenden Farbstoff. In gleichcr Weise 
behandelt man l-Amino-2-brom-4-oxyanthrachinon u. l-Amino-2-bromanthrachinon. 
(D. R. P. 551182 KI. 22b yom 30/1. 1931, ausg. 30/5. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 'Ń..,Entlialogenierenvonorganischen 
Ilalogenverbindungen. Man behandelt organ. Halogenverbb., insbesondere halogen- 
substituierto Kiipenfarbstoffe in Ggw. yon Katalysatoren, wie Metallen oder Metali- 
verbb. u. organ. Verdiinnungsmitteln m it anderen Reduktionsmitteln ais Hydrazin; 
wie Hydrochinon, Diozindol, Hydrazobenzol, Olyornl, Guanidin, Formamid, Ameise.n- 
sdure, Hydrosulfit. Ais Verdunnungsmittel verwendet man yorteilhaft organ. Basen, 
wie Pyridin, Chinolin usw. 4-Bz.-3,5-Trichloranthrachinon-2,l-benzacridon, darstellbar 
durch Chloricren von Anthrachinon-2,l-benzacridon in Nitrobenzol m it Sulfuryl- 
chlorid in Ggw. von Jod, liefert beim Erhitzon mit fein yerteiltem Cu u. Dioxindol in 
Pyridinbasen Bz.-3,5-DicMoranthrachinon-2,l-benzacridon, rote Nadeln. In analoger 
Weise erhalt man aus 4-Bz.-3,5-Tribromanthrachinon-2,l-benzacridon, erhaltlich durch 
Bromieren von Anthraehinon-2,l-benzacridon in Nitrobzl. in Ggw. von Jod, das Bz.-
3.5-Dibromanthrachinon-2,l-benzacridon, das Baumwolle blaustichig rot farbt; aus 
Tetrachloranlhrachinon-2,l-benzaeridon, darstellbar durch Chlorieren von Trichlor- 
anthrachinon-2,l-benzacridon in HC1S03 in Ggw. yon Schwefol iiber das 4-Bz.-3,5- 
Trichloranthrachinon-2J-benzacridon, das Baumwolle yiolettrot fiirbt, das Bz.-3,5-Di- 
chloranłhrachirwn-2,l-benzacridon, Krystalle, das Baumwolle rot farbt. Tetrabrom- 
pyranthron liefert beim Erhitzon in Pyridin mit Cu-Bronze Na-Hydrosulfit einen Baum
wolle orange farbenden Farbstoff. In gleicher Weise erhalt man aus 1,3-Dibrom-
2-ami?wanthraehinon das 2-Amino-3-bro>nanthrachinon. 4-Bz.-3,5-Trichloranlhrachinon- 
2,1-benzacridon gibt beim Erliitzen in Pyridin mit Cu-Bronze u. Ameisensaure das 
Bz.-3,5-Dichloranthrachinon-2,l-benzacridon, das durch Umlósen aus H2S 0 4 gereinigt 
werden kann. Behandelt man Bz.-2,3,4,5-Tetrachloranthrachinon-2,l-benzacridon mit 
Ameisensaure in Ggw. yon CuC03 oder sehr fein yerteiltem Cu in Pyridin, so erhalt 
man Bz.-3,4,5-Trichloranthrachinon-2,l-benzacridon, das Baumwolle gelbrot farbt. Aus 
4-Brom-Bz.-3-cklor-Bz.-5-broinanthrachinon-2,l-benzacridcm erhalt man in analoger Weise 
Bz.-3-Chlor-Bz.-5-bromanthrachinon-2,l-benzacridon, das Baumwolle blaustichig rot 
farbt. Pentachlordibenzanthron, darstellbar durch Chlorieren von Dibenzanthron in 
Nitrobenzol bei 70— 80°, liefert beim Erwarmen in Pyridin mit Cu-Bronze u. Ameisen- 
saure einen chlorarmeren Baumwolle marineblau farbenden Kiipenfarbstoff. (F. P.

XIV. 2. 61
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39 801 vom 23/2. 1931, ausg. 18/3. 1932; D. Prior. 20/3. 1930. Zus. zu F. P. 699 492; 
C. 1931. I. 3519.) F r a n z .

Jósef Szczęsny Turski, Warschau, Braungraue bis braunolivfarbene Chromfarb- 
sloffe fiir  Wolle aus Dinitroanthrachinon. Die durch Erhitzen von Dinitroanthrachinon 
in H2S 04 evtl. in Ggw. von NH3 oder aromat. Aminen erhaltenen Prodd. werden, 
gegebenenfalls naeh vorangehender SuLfonierung, nitriert. — 30 Teile Dinitroanthra
chinon werden mit 55 Tin. (NH4)2S 0 4 u. 300 Tin. H2S 0 4 (66° Bć.) auf 225— 230° 
erhitzt u. naeh Rk.-Ablauf S 0 3 zugegeben, bis das Prod. sich in W. klar auflóst. Das 
Sulfonierungsprod. wird bei 50° m it einem 4— 14 Teile H N 03 enthaltenden Nitrier- 
gemiseh nitriert. Statt (NH.,)2S 0 4 kann p-Aminosalicylsaure, Sulfanilsaure, Amino- 
naphtholsulfonsaure yerwendet werden. (Poln. P. 13 218 yom 3/12. 1928, ausg. 
25/4. 1931.) S c h ó n f e l d .

I. S. Joffe, U.S.S.R ., Vcrfahren zum Verschmelzen von Anthrachinonderivalen 
zwecks Geuńnnung von Kiipenfarbsloffen. Anthrachinonderiw., wie /i-Aminoanthra- 
chinon u. Benzanthron, werden zunachst mit festem Atzalkali vermischt u. dann in 
geschmolzenes Atzalkali eingetragen. (Russ. P. 23 498 vom 10/7. 1929, ausg. 31/10.
1931.) R ic h t e r .

XL Harze; Lacke; Firnis.
Simeona S. Tanchico, Augustus P.West und P. D. Esguerra, Krystallisiertes 

utul destilliertes Harz von philippinischen Nadelhólzem (Pinus insularis Endlicher). 
(Vgl. d e  S a n t o s , W e s t , F o n t a n o z a , C. 1931. II. 2067.) Durch Losen des Roh- 
harzes aus Pinus insularis Endlicher in A., Verdiinnen mit dem gleiehen Vol. W. u. 
Wiederholung dieser Operation mit der sich beim Verdiinnen abscheidenden unteren 
Oligen Schicht gelang es, aus der alkoh.-wss. milchigen Schioht Krystalle vom F . 118 
bis 122° zu erhalten. Das rohe Harz, zuriickgeblieben naeh Abdest. des Terpentinoles 
mit W.-Dampf, wurde im Vakuum dest.; das rohe Prod., das Vakuumdestillat u. 
der Krystallanteil wurden analysiert. Die Krystalle haben die niedrigste EZ. u. den 
niedrigsten Geh. an Unyerseifbarem. Das dest. Harz war reich an Unverseifbarem,
F . 55—60°. Das Rohharz hatte den F . 107°. (Philippine Journ. Science 47 . 481—84. 
April 1932. Manila.) ScHONFELD.

E. V. Christensen, Kiefemnadelbaham. Angaben iiber Zus. yerschiedener Handels- 
prodd., Herst.-Vorschrift fiir ein gutes Praparat. (Arch. Pharmac. og Chem. 39. 237— 42. 
28/4. 1932. Kontrollab. d. Apothekeryereinigung Danemarks.) E. Ma y e r .

Leonard S. Spackman, Die Loslichkeit von Kaurigumtni in Alkohol-Toluol- 
mischungen. (Vgl. C. 1932- I. 1160.) Die Loslichkeit zeigte ein deutliehes Maximum 
(11,4 g in 100 ccm) bei 66% A. u. fallt bei uber 85% Toluol steil ab. Bei Ggw. von 
wenig W. treten yerschiedene Maxima auf. Tabellen u. Kurve im Original. Mischungen 
yon Toluol +  A. losen besser ais A. allein. (New Zealand Journ. Science Technol. 13. 
301— 03. April 1932.) GROSZFELD.

Gerard-Vaudin, Uber die Definilicm des Terpentinoles. VorschIag naeh DurO N T, 
Pinen u. Terpen naeh ihrem wissenschaftlichen Begriff zu bezeichnen, das Wort Terpentin 
(tórebenthine) aber fiir das gereinigte Ol zu wahlen, gegebenenfalls fur das Ol naeh 
therm. Behandlung oder Zusatz yon Harzol, aber unter AusschluO jedes anderen 
fliichtigen Ersatzóles. (Ann. Falsifications Fraudes 25. 198— 200. April 1932.) Gd.

— , Plasłopalharze. Eine neue Gruppe von Harnstoff-Formaldehyd-Kondensatiow- 
produkten. Die neuen, von der I. G. F a r b e n in d u s t r t e  A k t.-G es. hergestellten 
Kunstharze geben oberfliichenfeste, glanzende u. wasserunempfindliche Lacke u. eignen 
sich besonders fiir Nitroccliuloselacke. (Chem. Age 26. 491—92. 28/5. 1932. London, 
Pollopas Ltd.) H a n n s  Sc h m id t .

Wilh. Huth. Zur KetitUnis der Weichmachungsmittel fu r Nitroccliuloselacke. 
Abhiingigkeit der Viscositat der plastifizierten Nitrocelluloselsg. von der Losefahigkeit 
des angewandten Weichmachers fiir Nitrocellulose ist wahrscheinlieh, wenn sie auch bei 
den Yerss. v o n  K r a u s  (C. 1932. I. 2517) n ich t in  Erscheinung trat. — Stellungnahm e 
yon A. Kraus. (Farbę u. Lack 1932. 285— 86. 1/6. 1932.) W i l b o r n .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-G. m. b. H., Deutsehland, Herstellung von Glyptal- 
liarzen. Die Harze werden mit NH3 neutralisiert. — Z. B. erhitzt man 1 kg Adipin- 
saure u. 0,52 kg S0%ig. Glycerin mehrere Stdn. auf 160— 170°, gibt zu der AL, dereń 
SZ. 100— 200 betragt, konz. N H 3 oder leitet gasfbrmiges NH3 ein u. erhitzt weiter 
auf 150— 180° oder langere Zeit auf 80— 100°. Unter N H 3-Entw. tritt Polymerisation ein.
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Das erhaltene Harz ist neutral. (F. P. 723 007 vom 18/9.1931, ausg. 1/4.1932. D. Prior. 
23/10. 1930.) N o w e l .

Allgemeine Elektrieitats-Gesellschaft, Deutschland, Herstellung ton Amin- 
aldehydharzen. Die Kondensation erfolgt mit wasserfreien Aldehyden innerhalb eines 
Lósungsm. in Ggw. von Phthalsaure u. einem Katalysator. —  Z. B. lost man 0,1 Mol. 
Phthalsaure in 12 kg A. oder Bzl. unter Zusatz yon 0,1—0,5% SnCl„ gibt 2—3 Moll. 
Parafomutldehyd zu, erhitzt, bis der Aldehyd in Acetal iibergegangen ist, versetzt mit 
1 Mol. Anilin  u. maCigt die heftige Rk. dureh Kiihlung. Man erhalt ein 1. hiirtbares 
Harz. (F. P. 722 834 vom 11/9.1931, ausg. 26/3.1932. D. Prior. 13/10.1930.) N o u v e l .

S. A. Andron, U .S.S.R ., Verfahren eur Herstellung ton wasserfreien, alkoholischen 
Losungen oder festen Resolformaldehydlmrzen. Die Kondensation von Phenol u. Aldehyd 
wird bis zur yollstandigen oder nahezu yollstandigen Bldg. des Prod. B getrieben, 
das Prod. darauf in einer alkoh. Alkalilsg. gel., mit Bzn., Bzl. oder einem anderen leicht 
fluchtigen organ. Lósungsm. yersetzt u. bis zur Entfernung des W. oder bis zur Er- 
lialtung eines festen Prod. dest. (Russ. P. 23 616 vom 27/12. 1930, ausg. 31/10.
1931.) R ic h t e r .

Samuel Eduard Israel, Hamburg, Verfahren zum Loslichmachen hochpolymeri- 
sierter, in  organischen Losungsmitteln praktisćh unlóslicher Fettpeclie, dad. gek., dafi 
man soleho Fettpeche zusammen mit leicht 1. Harzen natiirlicher oder kiinstlicher 
Herkunft oder Harzestern vermiseht u. die M. einer starken mechan. Bearbeitung 
in der Hitze (z. B. HeiBwalzen) unterwirft, worauf man die M. gegebenenfalls dureh 
feine Offnungen, z. B. dureh Gaze, Siebe oder Diisen, hindurchpreCt. — Die so erhalt- 
lichen homogenen Endprodd. konnen nun ahnlich wie die 1. Fettpeche weitere techn. 
Verwendung finden; sie sind nunmehr in den in Frage kommenden organ. Losungsmm.
1. geworden u. lassen sich miihelos wieder schmelzen. (D. R. P. 548 348 KI. 22 h 
yom 22/1. 1929, ausg. 14/4. 1932.) ENGEEOFF.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Losungsmittel fu r  organische 
Substanzen, die nach dem F. P. 671241 (0. 1930. II. 620) dureh Einw. von CO auf Benzin- 
KW-stoffe gewonnen werden. Man lost z. B. Nitroeellulose, Natur- u. Kunstharze, 
trocknende u. nichttrocknende Ole, Farb- oder Rieehstoffe, Asphalt, Bitumen, Cellulose- 
ather, in der Warme auch Fette, W achse,' Seifen u. dgl. mit diesen organ, sauerstoff- 
haltigen KW-stoffen oder in Verb. m it Losungsmm., wie Alkoholen, Athem des Glykols, 
Bzl., KW-stoffen, den Destillaten des Petroleums u. seiner fl. Chlorderiw. Die neuen 
Losungsmm. sind wasserunl. u. von angenehmem Geruch. In Anbetracht ihres guten 
Lósevermogens sowohl in der Kalte, ais auch in der Warnie, insbesondere fiir Elemi, 
Daminarharz, Kauriharz, Mastix, Kolophonium, Harzester, Cuinaron, Inden, fiir die 
kondensierten cycl. Ketone, fur die in praparierten Olen 1. Umwandlungskorper aus 
Phenolen, Formaldehyd u. Kolophonium, fur Polyyinylacetate u. Harze aus zweibas. 
Sauren u. mehrwertigen Alkoholen konnen ais weitere Zusatze trocknende Ole, Leinól, 
chines. Holzol, Perillaól u. Harze yerwendet werden. Ais zusatzliche Ldsungsmm. 
eignen sich die neuen Prodd. fiir Fim isse  u. infolge ilirer Unyerseifbarkeit, Wasser- 
unloslichkeit u. sohmutzlosenden Wrkg. ais Rcinigungsmitlel. Die Nitrocelluloselsgg. 
finden ais Metali-, Streich- oder Tauchfacfce, ais Spritzlaeke fur Holz u. Metali, ais 
Kitle, Uberziige fiir Leder u. Impragnierungen von Filmen Verwendung. (F. P. 685 299 
yom 21/11. 1929, ausg. 8/7. 1930. D. Prior. 29/12. 1928.) E n g e r o f f .

xm. Atherische Ole; Rieehstoffe.
Viktor Bruckner und Tibor Szeki, U ber die Zusammensetzung des Haselwurzdles. 

Ein aus der Gegend von Klausenburg stammendes ath. Ol von Asarmn Europaeum 
enthielt folgende Bestandteile: Etwa 1—2% Terpenkohlenwasserstoff, nicht naher 
charakterisiert, yermutlich kein l-Pinen; etwa 10— 12°/0 eines Sesguiterpens On H u  
von siiBlichem, an gekochten unreifen Mais erinnemdem Geruch, das energ. Brom 
aufnimmt, aber kein krystallisiertes Bromderiy, liefert; etwa 12— 15°/0 Bornylacetat; 
15— 20% Methyleugenol-, 30—35% Asaron; 2—3% Asarylaldehyd; 10— 12% yer- 
harzte Substanzen. Es ist unentschieden, ob Methyleugenol oder Methylisoeugenol 
yorliegt. Asaron ist ais solches im Ol zugegen u. nicht erst dureh therm. Zers. yon 
Diasaron (ygl. G ero , C. 1929. I. 946) entstanden. (Journ. prakt. Chem 121 134 
1 0 7 -4 0 . Juni 1932.) ' * E llm e r .

G. Louveau, Cheimonanthus fragrans. Die Extraktion yon 2,8 kg Bliiten yon 
Cheimonantlms fragrans (Calycanthus praecox Linnś) mit PAe. ergab 17,2 g eines

61*
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orangegelben Konkrotes vom E. ca. 52° u. dem an Jaśmin, Ckampaca u. Jonąuillc 
erinnernden Geruch der Bliitenknospen. Bei der Verarbeitung auf Absolu mit A. 
wurden 37,2% Paraffin (farb- u. geruchlos, unl. in koehendem A., F. 65,6°), 13,7%  
weiBes Wachs (fast geruchlos, 1. in koehendem A., F . 61— 62°), 11,9% gelbes fe^tiges 
Waclis (1. in k. A., F . 42°) u. 19% Absolu (klar u. fl. bei 20°, darunter fest werdend) 
erhalten. Das absol. 01 ist in 12— 15 Vol. 95%ig. A. 1. Der abdest. A. zeigte Fluorescenz 
u. Geruch nach Anlhranilsduremelhylester u. Decylaldehyd. Die Enfleurage von 3,6 kg 
corps mit 12—13 kg Bliiten wahrend 33 Tagen, bei 3-tagiger Erncuerung der Bliiten 
ergab 3,580 kg parfumierte Pomadę, diese nach Auswaschung mit A. 122,5 g eines 
noch stark glycerid- u. fettsaurehaltigen Ols vom Geruch der yollerbluhten Blute. 
Eigg. des Pomadenols: D .16 0,9243; [«]d =  + 1 °  45'; np =  1,4714; 1. in 0,9 bis 2 Voll. 
80%ig. A. u. in jedem Verhiiltnis 1. in 92%ig. A. SZ. 85,1; EZ. 90,3; EZ. nach Ace- 
tylierung 198,1. Nachgewiesene Bestandteilc: Benzylalkohol (ca. 6 %, davon % frei, 
% verestert), Linalool (ca. 8%, fast vollig yerestert), andere Terpenalkohole (ca. 6%, 
hauptsachlich freies Terpineol), Sesquiterpenalkoliole (ca. 3%, vor allem freies Famesol), 
acyclische Aldehyde (0,8%, darunter viel Decylaldehyd, wahrscheinlich auch niedere 
Homologe), Terpene (ca. 1%), Sesąuiterpene (ca. 2%, yielleicht Cadinen), Indol (weniger 
ais 0,1%), Acetamid (ca. 0,2%). AnthraniUauremethylester wurde nicht gefunden. 
Die yon der Enfleurage abfallenden Bliiten ergaben bei der Extraktion mit PAe. 0,3%  
eines klaren, gelben, auch bei 20° nicht festwerdenden Ols yon pfeffrigem, an das dest.
Ol von Piper nigrum erinnerndem Geruch. (Rev. Marąues Parfumerie Sayonnerie 9. 
531—33. 573—74. 622—23. 1931.) E l l m e r .

G. Louveau, A ltem  und Verdnderung der iitherischen Ole. Fast alle ath. Ole 
erleiden beim Lagern eine Yeranderung, wenige (Geranium,-, Ylang-Ylang-, Vetiver-, 
Patschulidl) im giinstigen, die meisten im ungiinstigen Sinne. Der EinfluB von Luft, 
W., Metallen, vor allem in Ggw. yon Warnic u. Licht befórdert diese Veranderungen. 
Die Rkk., die zwischen den Bestandteilen ath. Ole stattfinden u. die Veranderungen, 
welche ihre funktionellen Gruppen eingehen kónnen, sowie die gegen dieselben moglichen 
VorbeugungsmaBnahmen werden erortert. (Rey. Marąues Parfumerie Sayonnerie 10.
22. 17 Seiten bis 225. Juni 1932.) ELL1IER.

Arno Muller, Neue Methode zur Bestimmung der relativen Oberjlaehempannung 
(Capittaraktivitdt). Ihre Anwendung, insbesondere zur Priifung dtherischer Ole und ver- 
icandter Stoffe. (Vorl. Mitt.) AnschlieBend an fruhere Verss., die Oberfliiclienaktiyitat 
ath. Ole zur Best. ihrer Reinheit heranzuziehen (ygl. C. 1921. IV. 1015. 1930. II. 2586.
1931. I. 3732) yerwendet Vf. zur Messung der capillaren Steigfahigkeit von Fil. ein 
selbstkonstruiertes ,,Capillaroskop“ . Man laBt aus einem Stalagmometer 2 Tropfen 
der zu untersuchenden F l. aus einer Hohe von 1 bis 1,5 cm auf die Mitte eines Capillar- 
papiers auffallen u. miBt nach 4 Min. in einem eigens hierzu konstruierten Beleuchtungs- 
kasten mit Hilfe eines aufgelegten Kreismessers, welcher auf 4 zueinander senkrechten 
Halbmessern eine MaB-Einteilung tragt, die Ausbreitung der Tropfenzone auf dem 
Papier. Die Messung wird von 5 zu 5 Min. bis zu einer Maximalzeit von 60 Min. u. 
zu einem Kreisdurchmesser von 7 cm wiederholt. Der Grad der capillaren Ausdehnung 
ergibt sich aus der Formel: F  =  r2 :i oder 0,7854-d2. Dividiert man F  der untersuchten 
Fl. durch F  des W. bei gleicher Qualitat des venvendeten Capillarpapiers, so erhalt 
man Zahlen, dereń Ausdruck F K  dem Koeff. T z K  (vgl. C. 1931. I. 3732) armahernd 
yergleichbar ist. Die Methode wird auch zur Priifung von Filtrierpapieren, zur Unters. 
fetter Ole u. a. empfohlen. Nach der angegebenen Methode wurden ermittelt: Tiroler
Fichtennadelol (D .20 0,8752; nn20 =  1,4740; aD20 =  — 32°): F K  =  1,179. Tiroler
Kiefemnadelól (D.2» 0,8652; nD20 =  1,4793; aD20 =  + 1,5°): F K  =  1,223. Tiroler
Tannenmpfenol (D .20 0,8484; nD20 =  1,4722; an20 =  — 80°): F K  =  1,463. Tiroler
Latschenkieferol (D.2° 0,8594; nD20 =  1,4771; aD20 =  — 14,64°): F K  =  1,336. Tiroler 
Edeltannenol (D .20 0,8684; nD20 =  1,4748; aD20 =  —45,04°): F K  =  1,295 (F K  =  Mittel 
aus samtlichen Ablesungen). Die Ergebnisse sind graph. dargestellt. (Journ. prakt. 
Chem. [2] 134. 158—66. Juni 1932.) E l l u e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Deutschland, Kernalkylierung von Kresolathem. 
Kresolather werden mit Olefinen in Ggw. von Katalysatoren (A1C13, H 2S 04, H3PO,) 
kondensiert. — Z. B. leitet man in ein Gemisch yon 366 g m-Kresolmethyldther (I) 
u. 36 g A1C13 bei 0° Isobutylen (II) bis zu einer Gewichtszunahme von 100 g. Beim 
Aufarbciten erhalt man l-2Iethyl-3-mełhoxy-4-tert.-biUylbenzol yom Kp. 228°. In gleicher 
Weise erhalt man aus I u. Propylen ein Gemisch yon Methyldthem isonierer Thymole
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(Kp. 215—230°), aus p-Krcsolmethylałher u. II das l-M ethyl-4 methoxy-3-lert.-bulyl- 
benzol (Kp. 226°) u. aus o-Kresolmethylather u. II das l-Methyl-2-mełhoxy-tert.-butyl- 
benzol (Kp. 232°). — Die Prodd. dienen zur Herst. von Riechstoffen. (F. P. 723 377 
yom 25/9. 1931, ausg. 7/4. 1932. D. Prior. 30/9. 1930.) N o u v e l .

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Deutschland, Kernalkylierung von 
Kresolathern. Kresolather werden mit Alkoholcn mit mehr ais 2 C-Atomen in Ggw. von 
H 2SOj kondensiert. — Z. B. werden 732 g m-Kresolmethyldther (I), 444 g Isobutyl- 
alkohol oder lert. Butylalkohol u. 7 kg 61%ig. H 2SO., 15 Stdn. auf 90° erhitzt. Beim 
Aufarbeiten erhalt man l-Methyl-3-methoxy-4-tert.-butylhenzol yom Kp. 228° u. F. 22°. 
Aus I u. Isopr opylali: ohol oder Propylalkohol entsteht in gleicher Weise Thymolmethyl- 
ather. —  Die Prodd. dienen zur Herst. von Riechstojfen. Hierzu vgl. vorst. Ref. (F. P. 
724 268 vom 12/10. 1931, ausg. 25/4. 1932. D. Prior. 10/11. 1930.) N o u v e l .

I. S. Selikin, L. B. Slotnikow und W. W. Skwortzow, U .S.S.R ., Verfahren zur 
Herslellung von Rieclistoffen aus dem Silerbl (Gedemol? der Ref.). Das Ol wird bei 
etwa 150° mit einer konz. Atzalkalilsg. in Ggw. von Spuren M n02 behandelt u. mit 
H 20-Dampf fraktioniert. Die mittlere Fraktion wird fur die Herst. yon Riechstoff- 
kompositionen yerwendet. (Russ. P. 23 513 vom 7/8. 1930, ausg. 31/10.1931.) RlCH.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
J. E. de Groot, Die Zersetzung von Saccharo.se durch thermophile Bakterien im  

Zusammenhange mit unbekannten Verluslen in der Zuckerfabrik. Verss. mit therrno- 
philen Bakterien u. dereń EinfluB auf Zuekerzers., ph u. a., Ergebnisse in Tabellen u. 
Kurven. Die Zers. kann bei neutraler, schwach saurer u. schwach alkal. Rk. eintreten. 
Die Bakterien bilden organ. Sauren, die auf sie in nichtdissoziierter Form giftig wirken. 
Das beste Desinfektionsmittel gegen thermophile, gummibildende Bakterien ist Caporit 
oder Chlorkalk. (Arch. Suikerind. Nederl.-Lidie 1932. 668—710.) Gr o s z f e l d .

A. Briining, Ober die Selbstentziindung des Rohrzuckers. Beim Zerkleinern von 
Zucker in Sehlagmiihlen wurden Tempp. bis 41° gemessen. Eine freiwillige Entziindung 
von gemahlenem Zucker, auch mit yerschiedenen Zusatzen (Mehl, FuBbodenstaub, 
Kohle, Fe-Rost, Fe-Pulver) u. Erhitzen auf 110° gelang nicht, auch nicht nach Ein- 
fiillen in mit Maschinenól eingefettete Jutesackchen. Explosion trat nach Mischen 
mit KMn04 +  K N 0 3 bei Entziindung ein. (Angew. Chem. 45. 359—62. 21/5. 1932. 
Berlin, Pr. Landesanst. f. Lebensmittel- usw. Chemie.) GROSZFELD.

G. J. F. Breedveld und H. I. Waterman, Beitrag zur Kenntnis der Bestimmung 
der Krystallisalionsgeschmndigkeit des Rohrzuckers. Vff. beschreiben ausfiihrlich die 
MeBtechnik fiir die Best. der Wachstuinsgeschwindigkeit yon Rohrzuckerkrystallen in 
iibersatt. Lsgg. Fiir die Gewinnung reproduzierbarer Resultate ist wesentlich, daB durch 
die Krystallisation sich einstellende Konz.-Unterschiede durch Turbinieren standig 
ausgegliehen werden. Bzgl. der Einzelheiten ygl. Original. (Rec. Tray. chim. Pays-Bas 
51. ([4] 13) 239—47. 15/2. 1932. Delft, Teehn. Hochschule.) O h le .

C. I. Kruisheer, Eine Abanderung der Seliwanoffschen und Ihl-Pechmannschen 
Fructosereaktionen. (Vgl. C. 1931. II. 787.) Die storenden Einfliisse, welche Glucose, 
Galaktose u. andere Aldosen der Monosaccharidgruppe bei der Ausfuhrung der Fructose- 
rkk. yon SELIWANOFF (mit Resorem) bzw. yon I h l -P e c h m a n n  (Diphenylamin) aus- 
iiben, lassen sich beseitigen, wenn man yorher die Aldosen durch Hypojodit zerstort, 
den JodiiberschuB mit Na2S 0 3 reduziert u. die Jodionen ais Cu J aus der Lsg. entfernt. 
Bei Ggw. von Di- oder Polysacchariden der Aldosen wird die Stórung nur teilweise 
beseitigt. — Die Empfindlichkeit der Rk. kann gesteigert werden durch Aussehutteln 
des Farbstoffs mit Amylalkohol oder Phenol. 0,002°/o Fruetose lassen sich so neben 
2% Glucose noch sicher nachweisen. Die Rk. ist auch auf Harn anwendbar, 
doch darf die zur Unters. yerwendete Probe (2 ccm) keine groBere D. ais 1,006 besitzen. 
Ausfuhrung: 2 com einer hóchstens 2°/o Zucker enthaltenden Lsg. werden mit 0,5 ccm
4-n. NaOH +  2 ccm 0,1-n. Jodlsg. 5 Min. bei Zimmertemp. oxydiert; dazu 4 ccm 12-n. 
HC1 +  4 ccm einer Lsg. yon 25 g CuS04-7 H20  in 100 ccm W., dann Entfernung des 
Jods durch yorsichtigem Zusatz einer Lsg. yon 20 g Na2S 0 3 • 7 H 20  in 100 ccm W. 
(gróBerer UberschuB an Na2S 0 3 ist zu yermeiden!). Nach Absitzen des Nd. werden 
8—10 ccm der F l. abpipettiert u. mit 10 Tropfen einer 20%ig. alkoh. Resorcin- bzw. 
Diphenylaminlsg. 15 Min. auf 100° erhitzt. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. ([4] 13) 
273— 78. 15/2. 1932. Alkmaar, Nahrungsmittel-Untcrsuchungsamt.) Oh l e .
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Wacław Rusiecki, Polen, Yerfahren und Kaskadenkrystallisator zur Krystallisation  
ton Zuckerklaren u. dgl. Der EindampfprozeB der Zuckerklaren wird durch die uber- 
Bchiissige, in den Krystallen der Klaren enthaltene Warmo nach Verlassen dor Einkoch- 
apparate ver]iingert, indem man die Klarę mit Luft in intensive Beriihrung bringt. 
(Poln. P. 13115 vom 9/2. 1929, ausg. 10/4. 1931.) S c h o n f e l d .

John Jay Naugle, England, Gcwinnung von Raffinade aus Rohzucker unter Ver- 
wcndung des anfallenden Sirups mit dem unreinen Zucker. Mehrere Abb. erlautern 
den Gang des Verf. u. der Einrichtung. (E. P. 366138 vom 31/10. 1930, ausg. 25/2. 
1932.) ' M. F. Mu l l e r .

A. S. Sipjagin und P. P. Jalzew, U.S.S.R., ~Ve.rfa.hrm zur Herstellung von
Karamel. Starkemilcli wird mit etwa 0,25—0,5% Biolase hydrolysiert, mit Zucker 
ycrmischt u. die Lsg. bis zur Bldg. der Karamelmasse eingedampft. (Russ. P. 23 754 
vom 25/2. 1928, ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .

L. W- Martjuschew, U .S .S .R ., Herstellung von M elassefur die Karamelfabrikation. 
Eine Zuckerlsg. wird in ublicher Weise, z. B. mit Weinsiiure, invertiert u. die gebildete 
Fructose durch Behandlung mit k. Kalkmilch cntfernt. (Russ. P. 23 896 vom 11/11.
1930, ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .

John J. Naugle, Greenwich, ubert. von: Daniel V. Wadsworth und Leonard 
Wickenden, Manhasset, N. Y., Herstellung von invertzuckerhaliigem Sirup  aus ge- 
wasclicnem u. geschmolzenem Rohzucker durch Erhitzen bei einer bestimmten [H‘] 
u. unter Regolung der Temp. in der Sclimelzc bis zu dem gewiinschten Invertzucker- 
geh. (A. P. 1850 427 vom 3/7. 1929, ausg. 22/3. 1932.) M. F. Mu l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
B. Lampe, Verarbeilung von Topinambur en auf Spiritus. Die prakt. Garverss.

fiihrten bei einer Giirdauer von 7 Tagen zu einer Hochstausbeuto yon nur 9,4 1 A. aus 
100 kg Topinamburen. (Ztschr. Spiritusind. 55. 121— 22. 6/ 6 . 1932. Berlin, Verein 
der Spiritusfabrikantcn.) G r o s z f e l d .

K. R. Dietrich, Enthdlt der Kartoffelrohspiritus Melhylalkohol ? Nach den Unterss. 
des Vf. schwankt der Methylalkoholgeh. in Rohspiritus zwischen 0,1 u. 0,2%. Diese 
Menge geniigt, um bei der Herst. von absol. A. nach dem azeotrop. Verf. Schwierig- 
keiten zu maehen. Der Methylalkohol wird in den Betrieben der Monopolverwaltung 
nach einem zum Patent angemeldeten Verf. in wasserfreier Form gewonnen. (Brennerei- 
Ztg. 49. 58. 13/4. 1932. Berlin.) Kolbach.

J. Perard, Das Interesse, das die Extrakti<m der Fuselóle in den Destillierkolonnen 
bieleń kann. Der Amylalkohol strebt bei niedrigem A.-Geh. in den Vorlauf, bei hohem 
in den Naehlauf u. schiidigt daher die Wrkg. der Kolonnen. Es empfiehlt sich, seine 
Anreicherung darin durch eine Auswaschanlage zu beseitigen. (Chim. et Ind. 27- 
Sond.-Nr. 3 bis 767. Marz 1932.) Gr o s z f e l d .

E. Barbet, Die Erzeugung konzentrierter Weine und die verschiedenen Verfaliren 
zu ihrer Herstellung. Besprechung der verschiedenen Arbeitsweisen u. ihre Beziehung 
zu den gesetzlichcn Vorschriften in Frankreich. Zusammenstellung der verschiedenen 
Verwertungsm6glichkeiten fiir Weinprodd. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis 739— 48. 
Marz 1932.) Gr o s z f e l d .

J. Ribereau-Gayon und E.Peynaud, Uber den weipen Bruch. Ausfuhrliche 
Besprechung der Weintrubung durch F eP 04, Wrkg. des Geh. an Fe, Umwandlung 
des Fe11 in Fe111 u. weiter in Komplexverbb., beeinfluCt durch Liiftung, Cu-Geh., S 0 2, 
Weinsaitte u. Siiureabbau, cinfache Best. der Fe-Stufen, Ausscheidung des Fe durch 
Liiftung u. Schónung. (Rev. Viticulture 76. 309— 14. 341—47 u. 379— 83. 16/6. 
1932.) G r o s z f e l d .

A. Widmer, F. Braun und O. E. Kalberer, Uber das Verhalten der schwefligcn 
Sdure in Obstsaften. (Vgl. C. 1931. I. 3185.) Nach den Versuchsreihen (Tabellen im 
Original) binden Apfelsafte u. Safte aus baumreifen, nicht gelagerten Birnen nur wenig 
S 0 2, Siifte aus teigigen, besonders Theilersbirneu, au(3erordentlich groBe Mengen bei ge- 
wohnhch sehr groBem Geh. an Acetaldehyd (neben Glucose, Gerbstoffen u. a.). Der 
Aldehydgeh. frisch gepreBter Safte sinkt aber sehr schnell ab. Nur groBe Einbrande an 
S 0 2 (z. B. 50— 100 mg/l) schiitzcn gegen Stich wahrend der Garung; die erforderliche 
Menge zur stichfreięn Durchgarung oder zum Stummbrand kann nur aus dem Bindungs- 
Yermogen des Saftes abgeleitet werden. (Mitt. Lebensmittclunters. Hygiene 23. 82—94. 
1932. Wadenswil, Eidgen. Yersuchsanst.) G r o s z f e l d .
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K. Siehert, Rhabarberwein. Prakt. Angaben fiir Horst. u. Analyso eines Roh- 
saftes u. des daraus bereiteten Weines mit 14,2 Vol-% A. u. 0,51 g/l Oxalsaure. (Destil- 
lateur u. Likorfabrikant 45. 264—66. 2/6. 1932. Weihenstephan, Vers.- u. Lehr- 
kelterei.) Gr o s z f e l d .

Karl Texner, Herstellung des Weinessigs auf Schnellessigbildnern in  Ungarn. 
(Dtseh. Essigind. 36. 162—63. 20/5. 1932. Budapest, Kgl. Ung. Station f. Garungs- 
gowerbe.) GROSZFELD.

Heinrich Kreipe, U ber die ErUkeimung non Essig mittels des Kaiadynnerfahrens. 
Dio Verss. auf elektrolyt. Wege u. mit Katadynsand erwiesen die Eignung des Verf. 
auch fiir Sprit- u. Weinessig. Bei Katadynsand geniigt die Kontaktzeit von 15 Sek. 
Nachtragliche Infektionen sind nicht moglich, auch Essigalchen werden abgetótet. 
(Dtseh. Essigind. 36-169— 73. 27/5.1932. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbo.) G r o s z f e l d .

H. WiistenJeld und H. Kreipe, Die Kondensationsanlage der Versuchsessigfabrik 
und die damit erzielten Erfolge. (Dtseh. Essigind. 36. 145— 47. 6/5. 1932. Berlin, Inst. 
f. Garungsgewerbo.) GROSZFELD.

Chr. Schatzlein, Die Unterscheidung naturreiner und gezuckerter Weine. Dio 
Verss. ergaben die yollige Unbrauchbarkeit des Verf. von L i p k i n  (vgl. C. 1 9 3 2 .1. 886). 
(Weinbau u. Kellerwirtschaft 11. 77—78. 5/5. 1932. Neustadt a. d. H.) Gr o s z f e l d .

Richard Linn, Experimenteller Beitrag zur Kldrung der Frage des Nachweises 
von naturreinen und gezuckerten Weinen. Nach dem Verf. von L ip k in  (vgl. C. 1932 . I .  
886) erhielt Vf. bei mit Riiben- oder Rohrzuckerzusatzen (5—25%) yergorenen Mosten, 
bei Abwesenheit yon Ca (CaS04) Ndd. (bis zu 1,4%), boi Most ohne Zuckerzusatz 
keine. (Chem.-Ztg. 56. 451— 52. 8/ 6 . 1932. Bad Kreuznacli, Nahe.) GROSZFELD.

Dujardin und Dujardin, Direkte Bestimmung der fliichtigen Saure im Wein 
(amtliche Methode). Beschreibung u. Abb. einer besonderen Destillicrvorr., des Volati- 
meters nach CAZENAVE, ctwas abgeandert von F e r r e  u. ARCHINARD. (Ann. Falsi- 
fications Fraudes 25 . 212— 14. April 1932.) G r o s z f e l d •

Th. von Fellenberg und Stan. Krauze, Ober das naturliche Vorkommen von 
Benzoesaure in Wein. Durch Verscharfung der Rk. von Mo h l e r -G r o s z f e l d  (vgl. 
C. 19 1 5 . II. 1313), bestehend in der Konz. der Dinitrobenzoesaurc durch Ausschuttcln 
mit A. aus dem verd. Nitriergomisoh u. Anwendung gróflerer Weinmengen wurden in 
kahmigen u. essigstichigcn Weinen u. Obstwein bis zu 16,0 mg/l Benzoesaure nach- 
gowiesen, auch durch Abscheidung in Krystallform. Entstehung yielleicht aus Gerb- 
stoffen. Frischer Wein ist frei von Benzoesaure. (Mitt. Lobensmittelunters. Hygiene
23. 138—39. 1932, B ern , E idgen . G esundheitsam t.) Gr o s z f e l d .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
E. F. Kohman, Stabilisierung von Nahrstoffen durch Konserte.nhc.rstellung. Bo- 

schreibung der Bedeutung der Konservierungsindustrie fiir dio Erhaltung der Niihr- 
stoffe, im besonderen der Vitamine in den Lebensmittcln. (Ind. engin. Chem. 24. 
650— 54. Juni 1932. Washington, D. C. National Canners Assoc.) GROSZFELD.

G. V. Hallman und R. G. Stevens, Die Sterilisierung von Nahrungsmittclkon- 
scrven. Die Grundlagen bei der Bestimmung der geeigneten Sterilisierungszeit und -tempe
ratur. Beschreibung der Arten des Verderbens der Konseryen. Hitzeabtotungszeit, 
Hitzedurchdringung, Verff. zu ihrer Ermittlung. (Ind. engin. Chem. 24. 659— 61. 
Juni 1932. Chicago, Continental Can. Comp.) Gr o s z f e l d .

R. C. Roark, Die chemische Bekampfung des Insektenbefalls von Nahrungsmittel,n, 
Die Bekampfung crfolgt mittels Durchgasung, Magcn- u. Kontaktgiftcn; von den 
letzteren sind dio Pyrethrine wirksam, dem Menschen unschiidlich, abor kostspielig, 
Rotenon aber, 15-mal so giftig wie Nicotin, 30-mal wie Pb-Arsonat, unsehadlich per os 
fiir Mensch u. Haustier, bei gewissen Raupen am aussichtsreichstcn. (Ind. engin. Chem.
24. 646— 48. Juni 1932. Washington, Bur. of Chem. and Soils.) G r o s z f e l d . 

W. D. Bigelow und E. J. Cameron, Die Mikrobiologie der Konservenherstellung.
Bei sauren Prodd. geniigt Abtótung der yegetatiyen Bakterien, weil die Sporen in 
saurer Lsg. nicht keimen; in Gemiisekonserven miissen alle Sporen, die auskeimen 
konnen, getotet sein. Die Anfangsinfektion der Rohstoffe u. ihre Vermeidung, so 
durch AussehlieCung der thermophilen Bakterien, gewinnt immor mehr an Bedeutung, 
auch fiir die Art der zu wahlenden Konservierungsverff. (Ind. engin. Chem. 24. 655— 58. 
Juni 1932. Washington, National Canners Assoc.) G r o s z f e l d .
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W. V. Cruess, Die Iiolle der Saure bei der Lebensrnittelzubereitung. II. Ihr Einflufi 
auf die Konservierungswirkung. (I. vgl. C. 1932. I. 3122.) Naeh den Verss. wird die 
Wrkg. von Bcnzocsaure, Essigsaure, SO; u. Salicylsaure in niedriger Konz. erst durch 
Ggw. von Saure ([H ‘]) heryorgerufen, nicht bei NaCl u. CH20 . (Food Manufacture 7. 
176—81. Juni 1932. California, Univ.) GROSZFELD.

Clarence Birdseye und Gerald A. Fitzgerald, Geschichte und heułige Bedeuiung 
der Schnellgefrierung. Das anfangs fast ausschlieBlich auf Fische beschrankte Verf. 
findet in stark zunehmendem MaBe heute auch auf Fruchte, Gemiise, Flcisch- u. 
Krustentiere Anwendung. Histor. Uberblick u. statist. Angaben fur die heutige Aus- 
dehnung des Verf. (Ind. engin. Chem. 24. 676— 78. Juni 1932. Gloucester, Mass., 
The Birdseye Lab’s.) Groszfeld.

Donald K. Tressler, Chemische Probleme in der Schnellgefrierungsinduslrie. 
Austrocknung u. Oxydation wurden weitgehend durch Verpackung in wasser- u. dampf- 
dichtem Materiał, das Ablaufen von Saft aus den aufgetauten Fischen durch besondere 
Art der Salzung der Fischfilets iiberwunden. Unerwiinschte Enzymwrkgg. bei Gemiise 
bekampft man durch Blanchieren vor dem Einfrieren, chem. Umsetzungen in ge- 
frorenen Fruchtcn durch Einpackung in gezuckerte Safte oder in Zuckersirup. (Ind. 
engin Chem. 24. 682—86. Juni 1932. Gloucester, Mass., The Birdseye Lab’s.) Gd.

C. A. Magoon, Der EinfluP von Mikroorganismzn auf gefrorene Nahrungsmittel. 
Von den ublichen Schimmel-, Hefen- u. Bakterienkcimen wird die groBte Zahl durch 
Kalte getotet, einige iiberlebcn aber Tempp. weit unter 0° u. kónnen sich dabei sogar 
yermehren. Ihre Einww. auf die Nahrungsmittel sind je naeh Art yersehieden u. be- 
stelien in Anderung yon Struktur, Farbę, Geschmack u. hygien. Eigg. (Ind. engin. 
Chem. 24. 669— 71. Juni 1932. Washington, Dcp. of Agricult.) Groszfeld.

James C. Irwin jr., Faktoren bei der Kdlteaufbeioahrung im Handel. Besprechung 
der bei den einzelnen Waren, besonders im Warenhaus, zu beachtenden Umstande. 
Einzelheiten im Original. (Ind. engin. Chem. 24. 674— 75. Juni 1932. Chicago, U . S.
Cold Storage Comp.) Groszfeld.

H. C. Diehl, Eine physiologische Betrachtung der Gefrierkonsertierung. Die Eisbldg. 
erfolgt yorwiegend in den Intercellularraumen des Pflanzengewebes unter Dehydra- 
tisierung der Plasmakolloide, wodurch eintretende irreyersible Anderungen in Struktur 
u. Funktion sich in einer Anderung der Grobstruktur der Gewebe, auch in einer solchen 
des enzymat. Verh. u. der selektiyen Permeabilitat des Plasmas wriederspiegeln u. die 
Oxydationsvorgange sowie den Gewebsyerlust beim Auftauen beeinflussen. (Ind. 
engin. Chem. 24. 661—65. Juni 1932. Seattle, Wash., Dep. of Agricult.) Groszfeld.

A. Heiduschka und R. Fischer, Uber den Ausmaldungsgrad ton Mehlen. Best. 
der Pentosane, Asche u. P 20 5 sind bei der Beurteilung des Ausmahlungsgrades yon 
Mehlen in der angegebenen Reihcnfolge am geeignetsten, da die Unterschiede bei 
den einzelnen Ausmahlungsgraden bei den Pentosanen am groBten sind. Hierzu 
Analysentabellen zahlreicher Weizen- u. Roggenmehle. (Pharmaz. Zentralhallc 73. 
337—39. 2/6. 1932. Dresden, Techn. Hochsch.) H a e v e c k e r .

R. K. Larmour, W. F. Geddes und J. G. Malloch, Das Verhalten ton Mehl aus 
verschiedene7i Arten ton harteni und rotem Friihjahrsweizen gegeniiber Bleichmilteln. 
(Vgl. C. 1932. I. 152.) Durch die Bleichung mit Betaehlor u. Novadel oder beiden 
nacheinander wurden die stark gefarbten Mehle auf fast die gleiche Farbę gebracht 
wie die weniger gefarbten. Die Brotfarbe war in allen Fiillen yerbessert, am meisten 
bei Betaehlor -f- Novadel, am wenigsten mit Betaehlor allein. Unterschiede in der 
relatiyen Empfindlichkeit der Arten gegeniiber Schadigungen durch die Bleichung 
wurden bei den angewendeten n. Dosen nicht bemerkt. (Canadian Journ. Res. 6 . 255 
bis 64. Marz 1932. Univ. of Saskatchewan.) GROSZFELD.

R. K. Larmour und S. F. Brockington, Yergleich der Backfahigkeit ton Misch- 
mehlen und dereń Komponeiiłen. I. Heine ilu ster einer Sorte. Es wurden Vergleiche 
des Gebackyol. yon Mischmustern mit dem Durehschnittsgebaekyol. der einzelnen 
Komponenten yorgenommen. Zur Unters. gelangten 1. reiner Marquis derselben 
Provenienz u. Ernte, geordnet naeh Proteingeh.; 2. reiner Marquis, Reward u. Gamet, 
geordnet naeh Proteingeh., ohne Rucksicht auf die Herkunft; 3. die gleiehen 3 Sorten 
geordnet naeh Herkunft, ohne Rucksicht auf Proteingeh. In den meisten Fallen ergab 
sich eine yołlstandige Ubereinstimmung zwisehen den Werten der Mischmuster u. 
den Durchschnittswerten der Komponenten. Die Korrelationjzwischen beiden Werten 
betrug durchschnittlieh -j-0,95. Man kann daher aus den Werten der zusammen- 
gesetzten Muster einen guten Anhalt fiir die Komponenten gewinncn u. umgekehrt.
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(Canadian Journ. Res. 5. 491—500. 1931. Saskatoon, Canada, Univ. of Saskat- 
chewan.) Haevecker.

K. Mohs, Russische Weizen. Nach Zusammenfassung der botan. u. chem. Ana
lysen, der mullerei- u. backtechn. Bewertungen kónnen rund 75% aller russ. Weizen 
der Ernte 1931 ais hoehwertig angesproclien werden. (Ztschr. ges. Getreide-Miihlen- 
wesen 19. 92—100. Mai 1932. Berlin, Inst. fur Mullerei.) HAEVECKER.

A. Ugrimow, Priifung der Weizensorten nach Qualitdt in Rufiland. Bericht 
iiber die Arbeiten des Allunionsinstituts fiir angewandte Botanik u. neue Kulturen, 
Leningrad, nach Veroffentlichungen von Talanow, Ivanow u. Chingo-Chingas. 
(Ztschr. ges. Getreide-Miihlenwesen 19. 100—110. Mai 1932.) Haevecker.

P. Berg, Der Zuckergehalt der Obstsirupe. Bei Obstsirupen des Kleinhandels 
betrug der Extraktgeh. 64,6— 72,9%. Dio Einhaltung der gesetzlichen Hóchstgrenze 
von 68% Zuckerzusatz bietet auch gleichzeitig Gewahr gegen Auskrystallisation. Ihre 
Kontrolle erfolgt am einfachsten durch Spindelung des fertigen Sirups wie naher be- 
schrieben oder mittels des Zuckerrefraktometers. (Konserven-Ind. 19. 313— 15. 2/6. 
1932. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) GrOSZPELD.

Eduard Jacobsen, Wiader ein interessanter Beitrag zur Auskrystallisation. (Dtsch. 
Destillateur-Ztg. 53. 162. — C. 1932. II. 140.) GROSZFELD.

Robert Cohn, Zur Auskrystallisatixm der Fruclitsirupe. (Vgl. C. 1931. II. 151.) 
Entgegnung an Jacobsen (ygl. yorst. Ref.); nochmalige Betonung der Ubersattigungs- 
notwendigkeit. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 173. 14/4. 1932. Berlin W. 15.) Gd.

Hensel und Prinke, Zur Auskrystallisation der Fruchtsirupe. Bemerkungcn zum 
yorst. Ref. Erwiderung yon Cohn. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 190. 23/4. 1932.)

Groszfeld.
Hans Reiner, Nochmals: Zur Auskrystallisation der Fruchtsirupe. Bemerkungen 

zu der Arbeit von COHN (vgl. vorst. Ref.). — Entgegnung von Cohn, Vorsohlag eines 
Einkochyerhaltnisses 37: 63. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 194—95. 26/4. 1932.
Wien.) Groszfeld.

Hans Reiner, Die Zuckerauskrystallisalion in Fruchtsirupen. In Erwiderung an 
COHN (vgl. vorst. Ref.) wird die Krystallisation auf krit. Mischungsstadicn der 
durch die Inversion gebildeten Zuekerarten ais primare Ursache zuruckgefiihrt. Durch 
fortschreitende Invcrsion durehlauft ein Sirup diese Stufen, wahrend welchcr die 
Auskrystallisation dann aus sekundaren Umstanden einsetzen kann. Starkesirup hat 
sich zur Verhinderung der Auskrystallisation bewahrt. — Stellungnahme von Cohn 
zu den Ausfiihrungen, Hinweis auf fruhore ahnlicho Angaben. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 
53. 239—40. 24/5. 1932. Wien.) Groszfeld.

— , Zur Frage der Verhutung von Zuckerauskrystallisation in Fruchtsirupen. Emp- 
fehlung eines Zusatzes von Starkesirup oder Pektin. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 
298. 23/6. 1932.) Groszfeld.

William Clayton, Die Bakteriologie des Spei-sesalzes. III. Salzvertraglichkeit. 
(I. u. II. ygl. C. 1931. II. 2749.) Verh. der Fleischbakterien gegen NaCl. (Food Manu- 
facture 7. 76— 77. Marz 1932.) Groszfeld.

William clayton, Die Bakteriologie des Speisesalzes. IV. Das Rotwerden von 
gesalzenem Fisch. (III. vgl. yorst. Ref.) Die durch yerschiedene Bakterien hervor- 
gerufene Rotung tritt besonders bei Verwendung von Seesalz auf. Erhitzen desselben 
30 Min. auf 120° yerhindert die Infektion, ebonso auch Zusatz yon 5% N aH S03. 
(Food Manufacture 7. 109— 10. April 1932.) GROSZFELD.

William Clayton, Die Bakteriologie des Speisesalzes. V. Die Salzwassergarung 
der Gemiise. (IV. ygl. yorst. Ref.) Behandelt werden Sauerkraut, Pickles, Oliyen; 
Storungen durch Kahmhaut u. Laketrubungen. (Food Manufacture 7■ 172—73. 
Juni 1932.) Groszfeld.

P. J. Anderson, T. R. Swanback, O. E. Street u. a., Die Beziehungen des 
Magnesiagehaltes zu den Brenneigenschaften von Zigarrenblattabak. Ein gewisser MgO- 
Geh. im Tabakblatte ist nótig zur guten Brennbarkeit in der Zigarre. Optimaler MgO- 
Geh. um 2%, bei Abfallen leidet die Brennbarkeit, starkere Erhohung gibt eine flockige 
Asche. Bei Brennbarkeitsproben soli man sich nieht auf dio Einzelplattprobe yerlassen, 
sondern Schliisse nur aus der Zigarrenprobe ziehen. (Report Connecticut agricult. 
Exp. Stat. 54. 391— 96. 1931.) Grimme.

P. J. Anderson, T. R. Swanback, O. E. Street u. a., Relather Wert von Kalk  
und Magnesia fiir die Verbesserung der Brennbarkeit. CaO-Salze geben eine dunkle 
Zigarrenasche, MgO-Salze eine helle. Eine MgO-t)berdungung ist jedoch zu yer-
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mciden, da hierdurch die Feuerhaltung ungiinstig beeinfluBt wird. (Report Connecticut 
agricult. Exp. Stat. 54. 397— 98. 1931.) G r im m e .

0. E. Street, Trocknungsversuche mit Tabak. Optimale Bedingungen fiir eine n. 
Trocknung sind eine Temp. yon 95° F u. eine relatiye Feuchtigkeit yon 80— 90%- 
Trocknung bei 85° gibt rótlichbraunen, unter 85° F griinlichen Tabak. (Report 
Connecticut agricult. Exp. Stat. 54. 411— 18. 1931.) Grimme.

Lloyd C. Mitchell, Eine Untersuchung iiber die Zusammensetzung von ganzen 
Eiern. Tabellen iiber 4 Proben von 2 Tage alten, 42 Proben frischer Handelseier u. 
5 Proben von Kiihlhauseiem. Angaben iiber Herkunft, Gewicht, Geh. an Schale, Eiklar 
u. Dotter, in diesen Trockenmassc, NaCl, P 20 5, Gesamtwasserlósliches u. Albumin-N, 
Fett, Glucose. Einzelkeiten im Original. (Journ. Assoc. official agricult. Chemia ts 15. 
310— 26. 15/5. 1932. Chicago, Stat., U. S. Food and Drug Administrat.) GROSZFELD.

Lloyd C. Mitchell, Zersetzung von Lecithin in Eiern. Bei einem Faulnisvorgang 
wurde Abnahme der Lipoid-P20 6 von 0,37 auf 0,02°/„ beobachtet, nicht bei gewohn- 
licher Fiiulnis. Ursache: Ausscheidung des Enzyms Lecithinase dureh eine besondere 
Art von Faulniserregern, die sich auch iiberimpfen lieBen. (Journ. Assoe. official 
agricult. Chemists 15. 282—84. 15/5. 1932. Chicago Stat., U. S. Food and Drug Ad- 
ministration.) GROSZFELD.

Maurice Beau, Uber die Koagulaticm der Milch dureh Lab. Die Wrkg. des Labs 
auf die Milch crscheint ais katalyt. Vorgang, der eine physikoehem. Polymerisation 
des Caseins m it den beiden Plastifikatoren CaO u. H3PO., hcrvorbringt. Das wahre 
Wesen dieser Polymerisierung ist noch unbekannt. Das Wort Paracasein kommt dom 
mineralstoffreien Kórper ais Prod. der Saurewrkg. zu. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3bis. 
771— 76. Marz 1932.) GROSZFELD.

L.-H. Lampitt und M. Bogod, Die Wirkung der Mikroorganismen auf bestimmte 
Sauren der Milch. Die Bldg. der Milchsiiure ist nicht von einer proportionalen Zunahme 
der Gesamtsaure begleitet. Obwohl dio n. Milchflora Erhóhungen der Gesamt- u. 
Milchsaure in weiten Temp.-Grenzen erlaubt, sind diese fur L. Bulgaricus viel enger. 
Die Zerstorung der Citronensaure erfolgt dureh diesen yiel leichter beim Temp.-Optimum. 
Die Thermophilen geben zu einer Citronensaurezers. wenig oder kaum AnlaB. (Chim. 
et Ind. Sond.-Nr. 3 bis. 777—84. Marz 1932.) GROSZFELD.

John H. Nair, Konservierungspróbleme in der Milchi?iduslrie. Behandelt werden fl. 
Milch, kondensierte Milch, Butter, Eiskrem, Kase u. Gefrierrahm. (Ind. engin. Chem. 24. 
671— 74. Juni 1932. Syraeuse, The Bordcn Comp.) GROSZFELD.

Haakon Isaachsen, Die Wirkung der Pasteurisierung und der Sterilisierung auf 
die chemische und die biologische Zusammensetzung der Milch. Literaturuberblick. 
Erwarmung macht selbst bis 50° die Ca- u. Pb-Bestandteile weniger 1. u. diffundierbar, 
Albumin u. Globulin gerinnen, die Stabilitat der Kolloide nimmt ab, das Absetzen 
des Rahms u. Zusammenlaufen des Caseins werden yerandert, die Fermente u. bak- 
tericide Kraft geschwacht, ebenso einige Vitamine. Die Mikroben werden bei den 
yerschiedenen Tempp. geschwacht oder getótet. Der Wert der Milch, auch arteigener, 
fur Sauglinge u. jungę Tiere wird dureh Pasteurisierung im Kochen geschwacht, dureh 
erstere mehr ais dureh kurzes Aufkochen. (Milchwirtschaftl. Ztrbl. 61. 113— 16. 
129—33. 15/5. 1932. Aas, Norwegen.) Groszfeld.

K. Wiss, Zur Beurleilung der pasleurisierten Milch. Hinweis auf MiBstande im 
Verkehr mit pasteurisierter Milch. Beschreibung der Unters. u. Beurteilung derselben. 
(Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 23. 150—55. 1932. Aarau.) Groszfeld.

Chr. Zbinden, Anwendung einer neuen Methode zur Mikróbestimmung des Kupfers 
in der Milch. (Vgl. C. 1931. I. 2407.) Die Substanz wird yerascht, die Asche in 10 ccm 
W. gel. m it ITropfen H 2SO., angesauert, h. filtriert, das Filtrat clektrolysiert u. dann 
der Strom umgekehrt; hierbei wird das Cu dureh einen auf einige Milliampere ein- 
regulierten Strom gel. u. die Zeit dieses Vorganges am Potential der Pole abgelesen 
(Schaltschema im Original). 1  Milliampere fiir 1 Sek. entspricht 0,0003294 mg Cu im 
angewendeten Yol. Nachpriifung dureh nochmalige Umkehrung, mittlere Fehler- 
grenze ± 3 ° /0. — Gefunden an Cu in mg/l: Frauenmilch 0,59, Ziegenmilch 0,45, Kuh- 
milch 0,60—0,85, pasteurisierte Milch 0,83—0,9, kondensierte 2,5. (Lait 12. 481—89. 
Juni 1932. Vevey, Neste and Anglo-Swiss Condensed Milk Co.) GROSZFELD.

Charles F. Crowley, Eine einfache Melhode zur Bestimmung des Proteins in der 
Milch. 5 ccm von mit der Zentrifuge entrahmter Milch werden m it W. auf 20 ccm 
verd., 5 ccm der Mischung +  5 ccm W. +  5 ccm E sb a c h s  Pikrinsaurelsg. 3 Min. bei
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1300 Umdrehungen geschleudert. Nd. in ccm, mai 6, liefert den Proteingeh. der Milch. 
(Journ. Lab. clin. Med. 17 . 373— 74. Jan. 1932. Omaha, Neb.) Gr o s z f e l d .

— , Nachweis des Wasserzusalzes zu Milch. Hinweis auf den Wert der Gefrier- 
punktsbest. u. die Arbeit von E l s d o n  u . S t u b b s  (vgl. C. 1931 . II. 927). (Milk In- 
dustry 1 2 . Nr. 4. 50— 51. 1931.) G r o s z f e l d .

J. Ceri, Verglcichende Untersuchung uber die hauplscichlichsten zur Ermittdung der 
Milchwasserung verwendeten Konstanten. Von besonderer Konstanz erwies sich die 
Konstantę von BouiN  (vgl. C. 1921 . II. 457 u. 753), daneben dio Refraktion, die 
Kryoskopie u. die C. M. S. R. von M a t h i e u  u . F e r r e  (ygl. C. 1 9 1 4 . I. 1020). Bei 
patholog. Milch eignen sich nur dic Kryoskopie u. dio C. M. S. R., dayon bei mit Bi- 
chromat versetztcr Probe nur letztere. (Lait 12 . 300—317. 400— 413. u. 522—35. 
Juni 1932. Nancy, Ecole de Laiteric.) G r o s z f e l d .

A. Pereira Forjaz, Fluoroskopische Analyse portugiesischer Kolonialprodukte 
pflanzlichen Ursprungs. Nachweis von  Bicarbonat in  Milch. Der im Verhaltnis 1 :10  
verd. Milch wird 0,001%ig. Chininsulfatlsg. zugesetzt: Abwesenheit der blauen Fluo- 
rescenz zeigt Bicarbonat an. — Die Fluorescenzfarben yerschiedener Sorten von 
Kaffee, Ricinussamen, ErdnuBól u. anderer Kolonialprodd. werden mit Hilfe des 
RlDGWAYschen Farbatlasses („Color Standards and Nomenclature“ ) gekennzeichnet. 
Auf Grund der Fluorescenz kann unter Umstanden die Herkunft der Prodd. festgestellt 
werden. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3bis. 164. Marz 1932.) K u t z e l n ig g .

G. S. Fraps, Bestimmung der Starkę in Fullerstoffen. Bei vergleichenden Verss. 
gefundene mittlere Ergebnisse ( 1 1  Proben) fiir amtliches Saureverf. 53,06 (nach Ab- 
zug der Pentosane 47,73), mittels 0,02-n. Saure 30 Min. 47,34 (44,66), m it Malzdiastase 
45,07, Takadiastase 44,42%. (Journ. Assoe. official agricult. Chemists 15 . 304— 07. 
15/5. 1932. Texas, Agricult. Experim. Stat.) Gr o s z f e l d .

G. S. Fraps und J. F. Fudge, Bestimmung des Eisens in Futtermitteln. D ie Probe 
(1— 2 g) wird Yerascht, die Asche in HC1 gel., Riickstand m it 10%ig. H 2S 0 4 aufgekocht,
2 ccm l% ig. K 1Fe(CN)0 Gummiguttilsg. nach R e is  u . C h a k m a k j ia n  (vgl. C. 1931 .
II. 1608) zugefiigt u. gegen Fc-Yergleichslsg. colorimetriert. Gute Ubercinstimiming 
mit dem amtlichen (A.O.A.C.)-Verf.; hohere Werte ais nach E lv e h j e m  u . H a r t  
(vgl. C. 1930 . II. 1795). (Journ. Assoc. official agricult. Chemists 1 5 .307— 10. 15/5.1932. 
Texas, Agricult. Experim. Stat.) G r o s z f e l d .

Ross & Rowe, Inc., ubert. von: Stroud Jordan, New York, Nahrungsmittel. 
Man yersetzt fełt- u. zuckerhaltige Prodd. unter Zugabe von TT. mit einer yerhaltnis- 
maBig geringen Menge von Phosphatiden, z. B. Lecithin. (A. P. 1  859  2 4 0  vom 23/12.
1931, ausg. 17/5. 1932.) Sc h u t z .

„Enossis" Soc. An. pour le Commerce et 1’Industrie, Genf, Verfahren zur 
Herstellung von Ndhrstoffe enthaltenden Produkten unter Ausnutzung von Baumwollsaat, 
dad. gek., daB man einen wasserigen Auszug von cntolten, geschalten, feingemahlenen 
Baumwollsamen mit Hefe vergaren laBt. Dazu zwei Unteranspriiche. (Schwz. P. 
1 5 1 6 6 2  vom 24/7. 1928, ausg. 1/3. 1932. D. Prior. 18/5. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Theodore Stephanopoli, Frankreich, Aromatische Stoffe aus roten Blutkorperclien 
f iir  die Herstdlung von Briihe, Braten, Soficn u. dgl. Man punktiert die Vene eines 
Tieres u. sammelt das durch eine paraffinierte Pipette cntfernte Blut in einem luft- u. 
lichtdichten GefaB, dag mit hyperton. NaCl-~Lsg. gefallt ist. Das GefaB wird um seine 
Achse in Drehung versetzt, ivoboi sich die Blutkorperchen absetzen, wahrend ein 
langsamer Strom von Nahrbriihe iiber den Boden des Gefafles flieBt. Nach einigen 
Stdn. wird die so erhaltene Aufschwemmung in einen auf 38—40° erhitztcn Ofen unter 
Zerstauben in einem trockenen Luftstrom zur Trockne ubergefiihrt. (F. P. 724  024  
vom 1/8. 1931, ausg. 19/4. 1932.) S c h u t z .

N. M. Schtschura, U .S .S .R ., Verfahren zum Konzcntrieren von Rinderblut. Ge- 
romienes Rinderblut wird mit etwa 1% Alaun u. 0,08% Borax versetzt, defibriniert u. 
etwa 0,1% Terpentinól zugesetzt. (Russ. P. 2 3  806  vom 6/10. 1928, ausg. 31/10.
1931.) R ic h t e r .

Johan Ernst Nyrop, Kopenhagen, Futtermittel fu r  Ju.ngtie.re. Eine Menge von 
vitaminhaltigen Fettstoffen, die nicht die obere Grenze der Assimilation untersclireitet, 
wird in Teilchen geteilt, die weniger ais VS(kk> cm Durchmesser besitzen u. mit EiweiB- 
stoffen u. leicht yerdaulichen Kohlehydraten, z. B. Dextrin, in solcher Menge yersetzt, 
daB die letztere nicht die obere Grenze der Assimilation iiberschreitet. Diese obere
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Grcnze wird nach nahorer Angabc der Patentschrift festgestellt. (E. P. 370 926 vora 
6/1. 1931, ausg. 12/5. 1932. Dan. Prior. 24/1. 1930.) Schutz.

Henrik Tallgren, Helsingfors, Konsermerung von Grunfutler. Je 100 kg Futter 
werden mit etwa 5— 6 Liter einer 6°/0ig. HCI yersetzt, wodurch die Entw. von schad- 
lichen Mikroorganismen verhiitet wird, wahrend durch den FermentierungsprozeB 
Milchsaure gebildet wird, welche die endgiiltige Konservierung bewirkt. Die HCI 
kann auch durch andere Sauren, z. B. H^SO,, ersetzt werden. (E. P. 371 036 vom 
14/11. 1930, ausg. 12/5. 1932.) ‘ Schutz.

Georold Pfister Ing.-Biiro, Silobau und Futterkonserrierung, Dresden, Ver- 
fahren und Vorrichtung zum HalCbarniachen von Saftfutler, dad. gek., daB jeweils kleinere 
FiUtermengen in einem im Behalter vorgesehenen Raum gedampft u. hierauf unmittelbar 
in den unterhalb des Dampfraumes befindlichen Behalter von groBem Fassungsvermógen 
gebracht werden. Die Anspriiche 2—5 betreffen die zur Ausfiihrung des Yerf. erforder- 
lichc Vorr. (D. R. P. 545 545 KI. 53g vom 5/2. 1930, ausg. 2/3. 1932.) Schutz.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
E. J. Better, Aus der P razis der Olmiillerei. (Vgl. C. 1932. I. 2524.) Angaben 

iiber die Unters. der Rohmaterialien der Sonnenblumensaatpressung, d. h. der Hiilsen 
u. der Kornermasse. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 29. 211— 15. April 1932.) Schonfeld.

— , Kontinuierliche Oleztraktionsapparate. Zusammenfassende u. krit. Schilderung 
der App. zur kontinuierlichen Olextraktion u. ihrer Entw. (Seifensieder-Ztg. 59. 
129—31. 151— 52. 165—66. 16/3.1932.) Schonfeld.

— , Besondere Olgewinnungsverfahrcn der ausldndischen Patentliteratur. (Allg. ÓI- 
u. Fett-Ztg. 29. 271— 76. Mai 1932.) Schonfeld.

H. Wackerow, Grundfragm der Gemnnung vegelabilischer Fette und Ole. Ober- 
blick iiber die Schwierigkeiten, die bei der Raffination pflanzlicher Ole auftreten 
kónnen u. Wege zur teilweisen Beseitigung. Schon vor dem Zerkleinern u. Extrahieren 
ist das Saatgut griindlichst zu waschen u. zu entstauben, um den Verlust an raffi- 
niertem Ol zu verringern. Die Saaten sollen nicht zu weitgehend estrahiert werden, 
da die Extrakte bei zunehmender Extraktionsdauer stets fettarmer u. extraktstoff- 
reicher werden. Beispiel: Extraktionstabclle von Sojabohnen mit A., PAe., Bzn. (Allg. 
Ol- u. Fett-Ztg. 29. 205—07. April 1932.) Brilles.

Geoffrey Collin, Einige Eigentiimlichkeiten in der Glyceridstruklur des Lorbeer- 
fettes. Die Fettsauren des Lorbeerfettes aus den Kcrncn enthielten (ohne Unverseif- 
bares) 43,1% Laurinsaure, 6,2% Palmitinsam-e, 32,3% Olsaure u. 18,4% Linolsaure. 
Das molekulare Verhaltnis gesatt.: ungesatt. Fettsauren ist also sehr nahe dem krit. 
Werte von 1,4: 1 (vgl. C o llin , H i ld i t c h ,  C. 1930. I. 2981) u. voll in der Lage, in 
gemischte gesiitt.-ungesatt. Glyceride mit keiner oder nur geringer Bldg. voll gesatt. 
Glyceride umgewandelt zu werden. Das Kernfett enthielt aber 36% gesatt. Glyceride, 
so daB der iibliche Mechanismus der Samenfettsynthese hier nicht in Erscheinung 
tritt. Die Fettsauren der vo!l gesatt. Glyceride cnthalten iiberdies 95,5% Laurin
saure u. 4,5% Palmitinsaure, die Glyceride bestehen also zu etwa 90% aus Trilaurin. 
Die Grenzzahlen fiir den Geh. an tri-ungesatt. Glyceriden konnen zwischen 6 u. 31%  
liegen. Ware die bei den gesatt. Fettsauren beobachtete Heterogenitat auf die ungesatt. 
Fettsauren ausgedehnt, dann rniiBte der tatsachliche Wert sich der hóheren Grenz- 
zahl nahern. Jedoch ergab ein weitgehend hydriertes Fett zu wenig Tristearin, um 
diese Annahme zu rechtfertigen. Demnach scheinen sich dic ungesatt. Fettsauren 
anders ais die gesatt. zu verhalten u. sich in der charakterist. Weise zwischen der noch 
verbleibenden Palmitin- u. Laurinsaure zu verteilen. Es wird angenommen, daB dic 
gesatt. u. ungesatt. Fettsauren zu 2 verschiedenen Pcrioden in die Saat gelangen, 
indem Laurinsaure in den friihenReifestadien allein in den Kernen gebildet wird, wahrend 
die ungesatt. Sauren spater gebildet werden. Fett der Kerne: Verseifungsaquivalent 
257,4, JZ. 84,0; Fett des Beerenfleisches: Verseifungsaquivalent 285,7, JZ. 113,0. 
Die Best. der Glyceridstruktur erfolgte nach der HlLDlTCH-Methode (Bchandeln der 
Acetonlsg. des Fettes mit pulv. KMn04). Das Samenfett enthielt: 22% Unverseifbares,
3,9%  Glycerin, 31,9% Laurinsaure, 4,6% Palmitinsaure, 23,9% Olsaure, 13,7% Linol
saure. — Das Fett konnte nur bis zu einer JZ .' von 14 hydriert werden. Im Fett des 
Fruchtflcisches waren etwa 3% gesatt. Glyceride enthalten (vorwiegend Tripalmitin). 
(Biochemical Journ. 25. 95— 100. 1931. Liyerpool.) Sch o nfeld .
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K. Bodendorf und E. Reichner, Thermische Zersetzung von Mutterkomdl. (Vgl. 
Matthes, Schutz, C. 1927. II. 2317.) Das untersuchte Mutterkomdl hatte die SZ. 9,6, 
VZ. 159,7, JZ. (HUBL) 78,4, [ajn20 =  +10,1°. Die Fettsauren enthielten 46,8%  
Ricinolsaure, 160 g 01 lieferten bei der Hochyakuumdest. 71 g Destillat, Kp.j_3 198 
bis 235°, ais hellgclbe, feste M. Der Riickstand war dickfl.; Destillat u. Riiekstand 
waren opt. inakt. Das Destillat zeigte SZ. 186,2, EZ. 1,9, JZ. 72,9; es bestand aus 36%  
fcsten u. 64% fl. Fettsauren. D ie festen zeigten den F. 57° u. bestehen yorwiegend 
aus Palmitinsaurc. Die fl. Sauren enthielten 39,7% Ricinolsaure, die JZ. war 110,9 u. 
lilBt auf Ggw. mehrfach ungesatt. Fettsauren schlieBen. Der Dest.-Riickstand hatte 
die SZ. 1,8, VZ. 157,3, JZ. 82,3; er enthielt 18% Ricinolsaure. Etwa dio Halfte der 
im Ol vorhandenen Ricinolsaure hat sieh bei der Dest. zersetzt, wahrscheinlich unter 
Bldg. der gleichen doppelt ungesatt. Saure, die bei der Dest. der Ricinolsaure entsteht. 
{Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtseh. pharmaz. Ges. 270. 291—93. Mai 1932. Berlin, 
Pharmazeut. Inst.) SCHONFELD.

Dinker Ramchandra Paranjpe, Zusammensdzung des Parkiaoles. Das Ol yon 
Parkia Biglandulosa-Samen (aus Bangalore) hatte die D . 15 0,9208, nn21’2 =  1,4705, 
VZ. 189,5, JZ. 80,87, Polenskezahl 0,25, RMZ. 1,12, SZ. 5,2, Unyerseifbares 1,11%, 
Hehnerzalil 94,7. Die Fettsauren bestehen aus 39,4% Linolsaure, 30,6% Olsaure, 
8 ,8% Palmitinsaurc, 13,3% Stearinsaure u. 39,4% Behensaure. (Journ. Indian chem. 
Soc. 8. 767— 72. 1931.) Schonfeld.

Philip J. Cray, Analyse, von Leindl. Die Tronnung der Fettsauren aus rohem 
Leinól nach der Pb-Salz-A.-Methode von TwiTCHELL in der von HlLDlTCH u .  
PRIESTMAN (C. 1931. II. 930) yorgeschlagenen Modifikation ergab 6,8  u. 7,3% gesatt. 
Fettsauren; bei Anwendung eines Pb-Acetatiiberschusses von 1000% u. ohne strenge 
Einhaltung der von HlLDlTCH geforderten Tempp. wurden Werte von 2,9 bis 5,4%  
erhalten. Boi Ausfiihrung der BERTRAłlschen Oxydationsmethode zur Best. der 
gesatt. Fettsauren wurde beobaehtet, daB das nach Oxydation erhaltene Fett nicht 
nur aus gesatt. Fettsauren, sondern auch einer hóher sclim., in PAe. fast unl. Substanz 
besteht; dieso ist wahrscheinlich eine durch unvollstandige Oxydation gebildete Oxy- 
saure. Wird die Oxydation boi 50—60° ausgefiihrt u. nach Stehen uber Nacht die 
Oxydation mit weiteren 10 g KMn04 bei 70—80° wiederholt, nach einigen Stdn. mit 
H 2S 0 4 u .  N aH S03 entfarbt usw., so bilden sieh nur ganz kleine Mengen der unl. Sub
stanz. Es wurden so aus rohem Leinol erhalten 10,2— 10,8% gesatt. Fettsauren. Die 
von H ilditch yorgeschlagene Methode der Oxydation mit 3vMn04 in trockenem 
Aceton bietet gegenuber der BERTRAM-Motbode keine Yorteile. Zur Best. der un
gesatt. Fettsauren des Leinolcs wurden die Verss. von KAUFMANN u. KELLER (C. 1929-
I. 1166) wiederholt. Nach Kaufmann bleibt die RhZ. nach einer Einw.-Zeit yon 18Stdn. 
mindestens iiber eine Dauer von 30 Stdn. konstant. Es wurde indessen festgestellt, 
daB innerhalb der 48 Stdn. die RhZ. dauernd steigt, um dann nur einige Stdn. konstant 
zu bleiben u. dann wieder zuzunehmen. So wurden bei einem rohen Leinol folgende 
RhZZ. erhalten: nach 6 Stdn. 82,7, nach 19 Stdn. 102,8, nach 24 Stdn. 106,1, nach 
43 Stdn. 117,8, nach 51 Stdn. 119,0, nach 72 Stdn. 126,4. Analog yerhielt sieh das 
raffinierte Leinól. Vf. halt es fiir zweifelhaft, ob die Berechnung des Linolensauregeh. 
aus der RhZ. gutgeheiBen werden kann. Die langsame Erreichung des Gleichgewichts u. 
die kurze Zeit, in der dieses Gleichgewicht erhalten bleibt, lassen es recht unwahr- 
scheinlich erseheinen, ob dieser Endpunkt tatsachlich der Addition yon 1/2 bzw. % 
fiir Linol- bzw. Linolensaure quantitativ entspricht. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 
Transact. 126— 29. 15/4. 1932.) Schonfeld.

W. H. Dickhart, Quittensamendl. Ermittelte Keimzahlen: D .15 0,9251, JZ.
(WlJS) 112,4 (der Fettsauren 100,5), VZ. 187,6, no40 =  1,4696 (1,4639), Unyerseif
bares 9,35, freio Sauren (ais Ulsauren) 6,49, Gesamtfettsauren 90,4%, Probe nach 
Halphen u. Villavechia negatiy, nach Bellier Spuren. (Amer. Journ. Pliarmac. 
104. 335—36. Mai 1932.) Groszfeld.

Mitsumaru Tsujimoto, Vorkommen eines Kohlenwasserstoffs im  „Ishinagi“- 
Leberol. Das fiir die Verss. yerwendete Ol hatte die D .15 0,9358, JZ. (HanuŚ) 155,5, 
Unyerseifbares 22,36%- D 'e Fettsauren waren zu 68,5% fl. u. bestanden yorwiegend 
aus Palmitin- u. Olsaure, neben Stearin- u. Clupanodonsiiure. Aus dem Unyerseif- 
baren (rótliehe, yiscosc Fl.) wurde durch Behandeln mit CH3OH usw. der nicht ganz 
reine KW-stoff isoliert. Dieser hatte die D ,174 0,942, nn17 ca. 1,54, JZ. 290,8 (HANUS), 
JZ. 310,0 (R o s e n iiu n d  u .  K u h n e h e k n ) ,  E. unter 0°, Mol.-Gew. 644, C-H-Geh.
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96,32% (also unroin). Br-Addition ergab ein Prod. mit 67,07% Br (weifles Pulver) HC1- 
Addition ein Prod. mit 30,85% Cl (Pulyer, F. 128— 129°, Zers.). Nach der D., nD u. 
Mol.-Gew. u. den Halogen-Additionsprodd. scheint der KW-stoff dem aus dem Leberól 
des Spermwals isolierten nahe zu stehen. Der ICW-stoff kónnte die Formel CiiH7<s 
oder 0 46fl ',8 haben. (Buli. chem. Soc. Japan 6. 237—39. 1931. Tokio.) SCHONFELD.

Fredrik Ender, Axel Jermstad und Johs. M. Aas, Ober die Beziehungen der 
Jodzahl zum Brechungsindex in frischem und ranzigem Lebertran. In frischem Lebertran 
besteht zwischen JZ. u. ilu eine enge Beziehung, die beim Ranzigwerden immer un- 
deutlicher wird u. in stark ranzigem Tran verschwindet. Der EinfluB der Luftoxydation 
liiBt sich sehr bald durch Stcigen dea n D u. Sinken der JZ. crkennen. Ais Grenzwerte 
fiir die beiden Konstanten wurden in frischem Dampflebertran gefunden JZ. 1G6,2, 
bis 171,8, nu20 =  1,47904— 1,47973. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 
270. 256— 62. Mai 1932. Skóycn/Oslo, yitam ininst.) SCHONFELD.

C. Stiepel, Tranvereddungsverfahren f  ur Zwecke der Seifenherstellung. Krit. Ober- 
sicht der auf Polymerisation, partieller Hydrierung, Dest. usw. beruhenden Verff. zur 
Geruchaverbesserung der Trane. (Seifensieder-Ztg. 59. 325— 27. 25/5. 1932. Ber
lin.) • SCHONFELD.

C. Stiepel, Vegetabilische Ole und Kernse.ifenfabrikation. Es wird die Móglichkeit 
erortert, yegetabil. Ole mit starker ungesatt. Fettsauren in der Kernseifenfabrikation zu 
yerwenden, indem diese Ole durch Polymerisation in ihrer Oxydierbarkeit u. Ungesattigt- 
heit herabgesetzt werden. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 39. 102—04. 
Mai 1932. Berlin-Charlottenburg.) SCHONFELD.

H. Schonfeld, Die Entsauerung von Olen durch Destillalion mit Wasserdampf und 
ihre Verwerlung zur Aufarbeilun-g von Soapstock. Oberblick iiber die zur Zeit bestehenden 
Verff. u. ihre Anwendung in Verb. mit der ublichen Laugenentsauerung. Bei der Ge
winnung von Speiseolen ist das alte Laugenyerf. yorzuziehen, da die yerarbeiteten 
Rohole einen so geringen Prozentsatz an freien Sauren haben, daB die Entsauerung 
durch W.-Dampf nicht wirtachaftlich ware. Die dest. Fettsauren sind sehr heli u. 
fiir die Herst. weifler Seifen bevorzugt. Vf. beschreibt Verff., die die bisher haufig 
aufgetretenen Verfarbungen der dest. Fettsauren durch Sehleimstoffe u. a. verhindern 
u. erwahnt App., mit denen neuerdings auch aua Soapatock-Fettsauren durch W.- 
Dampfdest, helle Fettsauren gewonnen werden konnen. (Dtsch. Parfumerieztg. 18- 
136—37. 10/4. 1932.) ___________________  B r i l l e s .

Ernst Schlenker, Berlin-Sehoneberg, Verfahren zur Entsauerung von Fetten und 
Olen durch Herauswaschen der freien Fettsauren mit Alkohol unter Zuliilfenahme an 
sich bekannter apparativcr Hilfsmittel, 1. dad. gek., daB ais Waschfl. ein Alkohol- 
Glyceringemisch yerwendet wird. — 2. gek., dureh eine naehfolgende Laugenraffination. 
Man yerwendet z. B. auf 100 kg Sulfuroliyenćil (SZ. 115) 135 kg kauflichen Spii'itus 
(etwa 92,670ig) u. 65 kg Glycerin. Der WaschprozeB wird so lange wiederholt, bis die 
SZ. des ó les auf etwa 28 gesunken ist. (D. R. P. 551350 KI. 23a yom 1/1. 1931, ausg. 
30/5. 1932.) E n g e r o f f .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben b. RoBlau, Anhalt, Verfahren zum 
Fizieren von Riechstoffen mittels der Ester cycl. Alkohole, dad. gek., daB man dereń 
Ester mit hochmolekularen, seifenbildenden Monocarbonsauren fiir sich oder in Verb. 
mit anderen Stoffen yerwendet. — Solche Ester-sind z. B. der Cycluhezyleste.r der 
Olsaure, der ebenfalls fl. Methylcyclohexylester der Palmitinsaure, die Borneol- oder 
Fenchylester der Cocosol- oder Palmkernolfettsauren, der Terpineolester der Naphthen- 
siiuren usw. Alle diese Ester werden in iiblicher Weise durch Erhitzung der in Betracht 
kommenden cycl. Alkohole mit den hoher molekularen Monocarbonsauren, gegebenen- 
falls in Ggw. eines Katalysators, bei gleichzeitiger Entfernung des Rk.-W. gewonnen 
u. erforderlichen Falles durch einen DestillationsprozeB gereinigt. Die verfahrensgemaB 
zu yerwendenden Ester dienen insbesondere zum Fixieren von Riechstoffkompo- 
sitionen fur Feinseifen. (D. R. P. 548 617 KI. 23a vom 8/10. 1930, ausg. 19/4. 
1932.) ' E n g e r o f f .

Trajko Dozdeyić, Kukaz, Zeichnungen auf Seifen, die beim Oebrauch nicht 
verschivinden. Man stellt auf der Seife einen feinen Oberzug aus Paraffin her, 
benetzt ihn u. bringt darauf die Zeichnung u. dgl. ais Abziehbild u. iiberdeckt 
dieses mit einer zweiten Paraffinschicht. (Jugoslaw. P. 7187 yom 5/12. 1929, auag. 
1/7. 1930.) SchOnfeld .
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XVIII, Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

William Brown, Unentflammbare Ldsungsmittel w id  ihre Anwendung fiir  die 
Trockenreinigung. Besprochen werden folgende Prodd.: Trichloratliylen ist wenig 
metallempfindlich, narkot., aber nicht giftig, greift aber Acetatseide an. Tetrachlor- 
kohlenstoff ist giftiger u. in nassem Zustande stark eisenempfindlich; man lagert ihn 
yorteilhaft in Nickel. Dichlorathylen ist nicht vollig unbrennbar u. erfordert einen 
Zusatz von 2B°/0 CC14; Acetatseide greift es stark an. Die Fliichtigkeit u. die physiol. 
Wrkg. machen die Verwendung aller Chlor-KW-stoffe in geschlossenen Apparaturen 
notig. Im folgenden werden dann die in England ublichen Apparaturen u. Verff. be
sprochen, namlich das Burlol-, Zoric-, Tri-, Aurich-, Jungnickel- u. das Prosperity- 
Verf.\ die meisten dieser Verff. arbeiten mit CC14. (Dyer Calico Printer 67. 414— 15. 
463— 65. 29/4. 1932.) Friedemann.

— , Erfahrungen mit T ri und Tetra. Vor- u. Nachteile yon Trichlorathylen u. 
Tetrachlorkohlenstoff gegeniiber Benzin. Vorteile: Unbrennbarkeit, guter Reinigungs- 
effekt; Nachteile: Fluchtigkeit, gesundheitssehadliche Dampfe, hohes spezif. Gewicht 
u. hohcr Preis. (Praktische Erfahrungen u. Neuerungen fiir die gesamte Textil-Ver- 
edlungs-Industrie. Nr. 4. Beilage zu Dtsch. Farber-Ztg. 1932. 14.) Friedemann.

J. G. Williams, D ie Reipfestigkeit von nassen und lufttrockenen Oamen aus Baum- 
wolle und Viscoseseide naeh ihrer Schadigung dureli die Einwirkung von ultraviólettem 
Licht oder einer Hypochloritbleiche. Vf. unterwarf Baumwoll- u. Viscoseseide-Garn 
der Behandlung mit ultraiiolettem Licht (Hg-Quarzlampe ohne Ozonentw., Temp. am 
Muster 63°), mit Sonnenlicht u. mit elektrolyt. hergestelltem Na-Hypochlorit. In 
allen Fallen trat starkę Faserschwaehung ein, aber so, daB sie im nassen Zustande 
viel starker anstieg, ais im trockenen. Bei Viscose tritt dies im Gegensatz zu Baumwolle 
nicht sofort, sondern erst naeh mehrstd. Belichtung ein. Bei Oberbleiche wird Viscose 
sofort u. viel starker ais Baumwolle angegriffen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 48- 
167— 69. Juni 1932.) FRIEDEMANN.

Nellie Myres Roberts und Pauline Beery Mack, Studie iiber die Wirkung kiinst- 
liclien Schweipes auf die Reipfestigkeit erschwerler und unerschwerter Seide. (Ygl. C. 1932.
1. 2111.) Verss. mit Lsgg. yon NaCl, Milchsaure u. NaH 2P 0 4 einserseits u. NaCl,
(NH4)2C03 u. Na2H P 0 4 andererseits zeigen, daB neue Gewebe u. solche, die der Luft u. 
Zimmerbcleuchtung ausgesetzt gewesen sind, sich yerschicden verhalten. (Journ. Home 
Economics 24. 450— 56. Mai 1932.) SUVERN.

— , Schlechtes Waschen und Schlichten, an dem hartes Wasser schuld ist. Hartes W., 
gibt bei der Reinigung wollener Stiickware mit den angewandten Fettsauren oder Olen 
stets unl. Abscheidungen von Kalkseifen. Nur wenige u. teure Waschmittel, die fest 
gegen Kalk u. Magnesia sind, geben diese Schwierigkeiten nicht. Auch beim Farben 
ergeben Wasser mit iiber 5° Harteschwierigkeiten. Wirksame Abhilfe ist nur durch 
Entharten des W. moglich. (Canadian Textile Journ. 49. Nr. 10. 35. 20/5. 1932.) Friede.

James Shanks, Das Schlichten von Kunstseidenketten. Schlichten u. Weich- 
machungsmittel fiir Ketten aus Viscose oder Acetatseide u. die dazu notigen Appa
raturen. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 281— 82. 25/4. 1932.) Friedemann.

D. H. Powers, Enzyme. Obersieht iiber die Enzyme, ihre Einteilung, ihre Natur u.
Wirkungsweise, u. ihre Verwendung, vornehmlich bei der Entschlichtung von Geweben. 
(Amer. Dyestuff Reporter 21. 332—37. 23/5. 1932.) Friedemann.

H. Russina, Enzymwirkungcn auf Starkelosungen. Vf. geht zuniichst auf die 
Verzuckerung der Schlichten durch Sauren einerseits u. Enzyme andererseits ein u. 
beschreibt, wie diese Verzuckerung durch Oxydation der Zucker mit J  unter Zusatz 
einer saureneutralisierenden Pufferlsg. titrimetr. verfolgt werden kann. Ferner geht 
er auf die Temp.-Empfindlichkeit der Enzyme ein: Bei hoheren Tempp., etwa iiber 
55°, beginnen alle Enzyme zu koagulieren, womit ihre Wirksamkeit aufhort. Die 
Wirksamkeit von Enzymen bei h6herer Temp. hangt nun dayon ab, wie groB die 
Koagulationsgeschwindigkeit ist; bei langsam koagulierenden Enzymen kann man sogar 
kurz dampfen (Novofermasolverfahren) oder kochend h. arbeiten (Biolase). (Ztschr. 
ges. Textilind. 35. 281—83. 8/ 6 . 1932.) Friedemann.

Risaku Tsunokaye, Die entbastende Wirkung von Seife gegeniiber Rohseide. 
Vf. findet, daB die Einw. der Seife in zwei Richtungen yerlauft: 1 . wird durch das Alkali, 
welches bei der Hydrolyse der wss. Seifenlsg. entsteht, die Seife vom Baste befreit,
2. treten Spaltungsprodd. der Seife chem. mit dem Sericin u. dem Fibroin zusammen.
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Vf. konnte nachweisen, daB Alkali choin, mit Fibroin u. Sericin zusammentritt, wahrend 
das saure fettsaure Alkali der Seife, vom Vf. „kolloidale Fellsaureseife" genannt, durch 
seine hohe Absorptions- u. Notzfahigkeit den Entbasungsyorgang fordert. (Journ. 
Soc. Dyers Colourists 48. 164— 67. Juni 1932.) FitIEDEMANX.

H. H. Mosher, Einige kurze Blicke auf gewisse Eigenschaften des Sericins. Be- 
spreohung der Eigg. von Sericin bzw. Sericin A u. B (ygl. Shelton, C. 1925 . I. 1472). 
Moglichkeit industrieller Yerwertung ais Emulgiermittel fiir Fette u. Wachse. (Amer. 
Dystuff Reporter 21 . 341—44. 23/5. 1932.) FriedeHANN.

— , Das Zinn-Blewerfahren zur Beschwerung von Seidenwarm. Bei dem Zinn- 
Bleiyerf. nach B e r G-Im h OFF wird die Seide erst mit Zinnsalz, dann mit Na-Phosphat, 
dann mit Pb-Acetat u. zum SchluB nochmals mit Na-Phosphat behandelt. Das Verf. 
gestattet hohe Erschwerung, soli die Faser weniger angreifen ais dic alte Zmnphosphat- 
Erschwerung u. nieht giftig sein. (Textile World 81. 2009. Juni 1932.) FRIEDEHANN.

A. T. Gardner, Fortschritte in der Herstellung und Kontrolle von Hólzschliff. 
(Paper Trade Journ. 94 . Nr. 23. 63—64. 9/6. 1932.) FRIEDEHANN.

von Possanner und Nils Windju, Einflup des Feinstoffanteils von Hólzschliff 
auf die Festigkeit. (Vgl. auch C. 1932 . I. 3243.) Im AnschluB an die Arbeiten yon 
Per Klem uber den Mehlstoffpriifer nach Hurum-Klem (ygl. Per Klem, C. 1932 . I 
2913) haben Vff. den EinfluB des Feinstoffs (Mehlstoffs) auf die Festigkeit yon Holz- 
schliff untersucht. Sie finden, daB bei Gehalten iiber 50% Feinstoff dieser fur die 
Festigkeit bestimmend ist, wahrend die EinreiGfestigkeit yon der Faser bedingt wird. 
Mit abnehmendetn Feinstoffgeh. sinkt die Dehnung, die Biegefestigkeit aber nimmt 
bis etwa 80—90% Faser zu. (Papierfabrikant 30. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker 
u. -Ingenieure 375—80. 5/6. 1932.) _ Friedemann.

H. Ainsworth Harrison, Einige Faktoren, welche die Leimung (Wasserfestigkeil) 
von Papier beeinflussen. Zuerst gibt Vf. eine krit. Oberaicht iiber die Methoden der 
Leimfestigkeitspriifung; er gibt der Troekenpriifung (Aufstreuen eines Gemischs 
yon Zucker u. Malachitgriin auf die Siebseite eines auf W. schwimmenden Papierblatts 
u. Messung der Durchfeuchtungszeit) den Vorzug. Wesentlich ist die Papierdicke: 
Die Durchdringungszeit steigt etwa wie der Kubuś der Dicke. Das Trocknen der 
Probebogen muB zweeks Vermeidung yon Krauselung zwisehen Platten unter Druck 
geschehen; am besten bei 100°. Vor der Priifung belaBt man die Proben iiber Nacht 
boi 65% relatiyer Feuchtigkeit u. 15°. Die Temp. des Benetzungswassers bei der 
Probe muB genau 20° sein. Die Mahlung des Stoffs erhoht dessen W.-Undurchlassig- 
keit, doch kann dies im Vergleich zur GróBenordnung der Leimungswrkg. yernach- 
liissigt werden. Weiter besprieht Vf. die Verhaltnisse bei der prakt. Leimung. Die 
Adsorption des Harzes an die Faser ist eine Zeitfunktion: Man sollte stets */s Stde. 
bis Zugabe des Alauns warten. Der Alaun soli mindestens 15 Min. einwirken. Die 
Leimung soli mit der ganzen Leim- u. Alaunmenge, nieht in mehreren Portionen, ge
schehen, Zusatz yon Alaun yor dem Harz ist nieht gut. t)bernormale Verdiinnung 
der Harzmilch erweist sich bei ungebleichtem, ungemahlenem Sulfit ais yorteilhaft, 
bei gemahlenem Kraftstoff ais unwirksam. Starkę Yerdiinnung des Alauns ist in der 
Praxis undurchfuhrbar, aber theoret. giinstig. Die Stoffdichte hat keinen merklichen 
EinfluB auf die Leimung. Die Temp. beim Leimcn hat bei Sulfit einen merklichen, 
bei Kraftstoff einen sehr groBen EinfluB auf die W.-Festigkeit: Bei Kraftstoff ist diese 
bei 70" =  0- Im Zusammenhang hiermit diskutiert Vf. die Arbeiten Omans (C. 1929.
I. 1287), der die Temp. von 70° u. einen W.-Geh. des Stoffes von iiber 55% ais krit. 
erkannt hat. Besonders erórtert Vf. den EinfluB des pH-Wertes u. der zusatzlichen 
Alaun-Zugabe zu Stoff, der durch Temp. oder langes Stehen die Leimung ycrloren hat. 
V*. lieB Kraftstoff, mit 4%  geleimt, bei ph =  6,9, 5,6, 4,1 u. 9,6 (mit zugesetztem NaOH) 
bis 14 Tage stehen: Erst nach mehr ais 7 Tagen ging die Leimung etwas zuriick. Bei 
17° geleimt, zeigte Kraftstoff bei Ph =  4,1 die beste Leimung, bis 3,6 schwaeh sinkend; 
bei 40° yon 4,1—3,6 gleicb gut; bei 55° bei 6,9— 7 sehr schlecht, von 5,5 bis 3,6 scharf 
steigend. Erhóhter Alaunzusatz hebt die schadlicho Wrkg. der Temp. auf die Leimung 
auf, wie auch Oman feststellt. Leimung bei 40° u. Zusatz des Alauns in der Kalte gibt, 
unabhangig vom ph, sehr gute Leimung. Zu Bogen geformter Stoff, getrocknet u. wieder 
gemahlen, yerliert iede Leimung, erhalt sie im Gegensatz zu frischem Stoff (s. oben) 
nieht wieder. Vf. yergleicht dann die Leimfaliigkeit von ungebleichtem Sulfitstoff 
u. Kraftstoff: Die Unterschiede sind gering, doch hat ungebleichter Sulfitstoff eine 
etwas bessere W.-Festigkeit. Blattbildung auf der Maschine mit 1/3 der n. W.-Menge 
hatte keinen EinfluB auf die Leimung. Streckung yermindert die W.-Festigkeit der
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Papiere; die Streekung, dio Papiere duroh Schrumpfung auf den Troekenzylindern 
der Papiermaschine erlciden, erklart so yielleicht das untersehiedliche Verh. der 
Papiere von yersehiedenen Maschincntypen. Dureh h. Kalandern wird trotz starker 
Erhohung der Luftundurchlassigkeit die W.-Undurchlassigkeit nicht erhóht. Farbstoffe, 
besonders saure, konnen die Leiraung etwas yerschlechtern, dasselbe konnte fiir 
Pigmente nachgewiesen werden. Mit den Ndd. aus Harzleimlsg. u. Alaun kann in Ggw. 
einer kleinen Menge von Alaun gute Leimung erzielt werden; auch das Kunstharz 
aus Acenaphthen u. Formaldehyd gibt gute Leimung, dio aber bei Zusatz von Al(OH)3 
giinzlich ausbleibt. (Paper-Maker 83. Transaet. 158— 66. 193— 97. 208— 11. 1/6. 
1932.) Friedemann.

Hans Wrede, Traubenzucker in der Papierinduslrie und seine Behandlung. Fiir 
die Papierindustrie stellen die Starkczuckerfabriken einen Speziallraubenzucker her, 
der ebenso gut wie Glycerin das Papier weich u. geschmeidig macht. Bei der Stoff- 
mahlung zugesetzt, schont er die Faser, yerbessert die Falzzahl der erhaltenen Papiere 
u. bewirkt im Hollander schnellere Hydratation. Er ist in nicht kalkhaltigem W. zu 
lósen; langes Kochen ist zu yermeiden. (Wchbl. Papierfabr. 63. 465—66. 11/6. 
1932.) F riedemann.

R. H. Mc Kee und J. S. G. Shotwell, Temperatureinfliisse auf das Oleichgeioicht 
zwischen dem Feuchligkeitsgehalt von Papier und der Luftfeuchtigkeit. Nach Herzberg, 
Kle JIM (Wchbl. Papierfabr. 42 [1911]. 2105), Kress (Paper 19 [1917]. Nr. 25. 13 u.
22 [1918]. Nr. 24. 11) u. H oss Campbell (Paper Trade Journ. 73 [1921]. Nr. 2. 30) 
ist die Feuchtigkeit eines Papiers bei mittleren Tempp. der relatiyen Luftfeuchtigkeit 
proportional. Vff. konnten nun nachweisen, daB dies nur zwischen 15 u. 45° gilt, wahrend 
der Feuchtigkeitsgeh. unter- u. oberhalb dieser Grenzen schwankt. Unter 15° steigt 
der Feuchtigkeitsgeh. mit sinkender Temp., iiber 45° steigt dio Feuchtigkeit mit 
steigender Temp. Zwischen 15 u. 45° steigt die Feuchtigkeit mit der Temp. Auch 
bei konstant gehaltener relativer Feuchtigkeit schwankt zwischen 5 u. 100° der Feuchtig
keitsgeh. des Papiers mit der Temp. (Paper Trade Journ. 94. 33—35. 2/6. 1932.) F riede.

R. H. Mc Kee und J. S. G. Shotwell, Die Orófle der Feuchtigkeitswiederaufnahme 
bei Papier. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. fanden, daB die Wiederaufnahme von Feuchtigkeit 
bei Papier von der Differenz zwischen seinem wirklichen W.-Geh. u. dem Feuchtig
keitsgeh. abhangt, den das Papier haben wiirde, wenn es im Gleichgewicht mit der 
relativen Feuchtigkeit der Atmospharc ware. Stoffbeschaffenheit u. Erschwerung 
spielen dabei eine gewisse, aber nicht wesentliche Rollc. Vff. bemerken, daB vielc der 
Schwierigkeiten, die bei Druckpapieren dureh ungleichmaBige Feuchtigkeit entstohen, 
yermieden werden kómien, wenn die Feuchtigkeit auf rund 7% gehalten wird; dio 
Abgabe der Feuchtigkeit erfolgt etwa doppelt so langsam, wie die Wiederaufnahme. 
(Paper Trade Journ. 94. 35—37. 2/6. 1932.) Friedemann.

Henry K. Benson, Die Rolle der Cellulose in der Technik. Gcmeinyerstandlicher 
Vortrag. (Scicnt. Monthly 34. 454— 57. Mai 1932. Washington.) HELLRIEGEL.

James Strachan, Systeme der Zellstoffbleiche. Krit. Betrachtungen iiber Dick- 
stoffbleiche, das Auswaschen des gebleiehten Stoffs u. die Sehiidlichkeit von Bleieh- 
riiekstanden, iiber Stufenbleiche u. die Technik der Bleiche in der Zellstoff- u. in der 
Papierfabrik. (Paper-Maker 83. Transaet 201—02. 1/6. 1932.) FriEDENANN.

Charles E.Mullin und Howard L. Hunter, Die Celluloseather. Ausfuhrliche 
Ubersicht iiber die Patentliteratur. (Vgl. C. 1932. 1.2912.) (Chem. Markcts 30. 348—52. 
April 1932.) Friedemann.

Charles E. Mullin und Howard L. Hunter, Die Celluloseather. Die Eigen- 
schaften der verschiedenen Ather und Patentubersicht. (Vgl. vorst. Ref.) Ubersicht iiber 
die Patent- u. Zeitschriftenliteratur auf dem Gebiote der Celluloseester u. -ather. Be
handelt W'erden die Benzylcellulose u. ihrc Eigg., die komplexen aromat, u. die ge- 
mischten, aliphat.-aromat., Celluloseather, dio gemischten Cellulose-Esler-Ather u. dio 
Loslichkeitsverhaltnisse der Ather. (Chem. Marketa 30. 457— 59. Mai 1932.) Friede .

Chr. Stark, Athylcellulosen. Patentubersicht. (Kunststoffe 22. 107— 10. Mai
1932.) Hanns Schmidt.

Fritz Ohl, Uber die Herstellung voni Acetylcellulose. Literatur- u. Patentiibersicht. 
(Kunststoffe 22. 135—37. Juni 1932.) Hanns Schmidt.

C. J. J. Fox, Die Entwicklung der Kunstseide. Allgemeine Ubersicht. (Chem. 
Age 26. 281— 82. 26/3. 1932.) F riedemann.

Fritz Ohl, Eigenschaftsbeeinflussung von Acelatkunstseide wahrend des Spinn- 
prozesses. Die Fórderyorr. kann nicht nur die GleichmiiBigkeit, sondern auch die ReiB-

X IV . 2. 62
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festigkeit beeinflussen. Erwiinscht ware genauc Messung des Spinndrucks hintcr den 
Filtriervorr. Bedcutungsvoll fiir die Fadenfestigkeifc ist die Dickc des Dusenbodens 
im Vergleioh zu dem Lochdurchmesser. Weiter besprockcn ist die Einriebtung der 
Spinnscbiichtc, Temp. dor Spinnlsg. u. die Luftmenge im Spinnschacht. (Melliands 
Textilber. 13. 320— 21. Juni 1932.) Suvern.

E. Schurz, Die Strómungsrichtung des Fallmittels beim 8treckspinnverfahren. 
Beim Arbeiten mit dem Fadenlauf entgegengerichteter Fallmittelstromung wirkt 
die ungebrockene Koagulationskraft an der richtigen Stelle auf die Elementarfaden 
ein. Es wird ein Yerf. besolirieben, bei dem jede Fallfliissigkeit unabhangig vom an- 
grenzendon Fallmittel eine beliebigc FlicBgcschwindigkeit u. Konz. haben kann, 
die Fallmittel peripherial in die Zellenspinnapparatur u. ebenso aus ilir gefiihrt werden 
u. die einzelnen Spinnzonen oder -zellen durch eine gemeinsame Luftabhaltefliissigkeit 
hiftdicht nach a u fi en abgeschlossen sind. (Melliands Textilber. 13. 319—20. Juni
1932.) _ Suvern .

Felix Wiślicki, Die Kunstseide in Polen. Angaben iiber die Arbeitsweisen u. 
Produktion der Fabriken in Tomaszow u. Myszków. NaOH u. das saure Bad zur Herst. 
yon NaSH werden vollstandig wiedcrgewonnen, N-Oxyde werden durch NaOH-Ablauge 
oder Kalkstcin wiedcrgewonnen, auch techn. reiner S wird regeneriert. (Chim. et Ind. 
27. Sond.-Nr. 3 bis. 707— 10. Marz 1932.) Suvern.

A. Bresser, Herstellung von plastischen Massen mitlels Cellulosedther. Literatur- u. 
Patentubersicht. (Rev. gen. Matiercs piast. 8 . 209— 13. April 1932.) H. Schmidt.

Fritz Ohl, Celluloseacetatfolien. Die Herst. der Folien, die unter den Namen UUra- 
phan, Acetophan u. a. m. in den Handel kommen u. fiir trop. Gcgenden yerwendet 
werden, ist eingehend geschildert. (Kunstseide 14. 146— 50. Mai 1932.) SijVERN.

A. Bahls, Der Celluloidblock in neuzeitlicher Erzeugung und Verarbeitung. B e
sehreibung der gebrauchlichen Maschinen. (Chem.-Ztg. 56. 313— 16. 20/4.
1932.) H. Schmidt.

A. Bahls, Verwendung und Verarbeitung von Skmgencelluloid. Vf. bespricht die 
mechan. Hilfsmittel. (Kunststoffe 22. 103— 06. Mai 1932.) Hanns Schmidt.

— , Textilprufungsmethoden. Das amerikan. Federal SpECIFICATIONS Board 
legt die Regeln zur Priifung von Textilien fest. Im besonderen werden behandelt: 
Allgemeine Grundsatze fiir die Unterss., Temp. u. Feuchtigkeit bei Vornahme der 
Teste, Best. der Feuchtigkeit, Faserbest., qualitativ u. quantitativ, Schlichten u. 
andere Fremdstoffe auf Baumwolle u. Halbwollc, ReiBfestigkeit, Dehnung von Tuchcn, 
EinreiCfestigkeit (nach der Streifenmethode), Fadenzahl, Stuckbreite, Farbechtheit 
(Lichtechtheit im Fadeometer u. am Sonnenlicht, Wetterechtheit, Wasch-, W .-, See- 
wasser- u. Seifenechtheit, Reibechtheit) u. Schrumpfen. (Textile World 81. 942— 44. 
1184— 85. 2/4. 1932.) Friedemann .

A. Herzog, Das Zyanin in der Faseranalyse. Cyanin- (Chinolinblau-) Lsg. eignet 
sich zum Nachweis zeUiger Verunreinigungen der Flachsfaser u. dient ferner zur Unter- 
scheidung von Flachs- u. Hanffaser, Hanffaser farbt sich infolge der Yerholzung ihrer 
primaren Zellwand ausgepragt grunlichblau, wahrend Flachsfaser ungefarbt bleibt. 
Der Farbstoff ist weiter geeignet zur Feststcllung des Verholzungs- u. Bleichgrades 
von Nadelholzzellstoff, zur Unterscheidung von Sulfit- u. Natron- bzw. Sulfatzellstoff, 
zum Nachweis zelliger Verunreinigungen in der Broussonetia-(Papiermaulbeerbaum-) 
faser, von Seidenleim u. von Verunremigungen in Kunstseidefaden, die auf die Ver- 
wendimg von Holzzellstoff bei der Herst. der Spinnlsg. zuruckzufiihren sind. (Melliands 
Textilbcr. 13. 121— 23. 181—82. April 1932. Dresden.) SijvERN.

S. R. Trotman, Die Auffindung und Bestimmung geringer Metallmengen in Textil- 
materialien. Ubersicht iiber die Methoden zur Auffindung der gebrauchlichen Metalle. 
Vf. gibt eine Zusammenstellung von Verff., die sich zur Auffindung geringer, aber 
gleichwohl fiir Farbung u. Faser schiidlicher Metallspuren bewahrt haben. Fe wird 
mit Bromwasser in dio Oxydform gebracht, in Berliner Blau verwandelt u. colorimetr. 
durch Vergleich mit einer Lsg. von 0,01 g Fe/l bestimmt. Ahnlich wird Cu ais Ferro- 
cyanid bestimmt; empfindlicher ist nach C a lla n  u . H e n d e r s o n  (C. 1930. II. 2923) 
das Na-Diathyldithiocarbamat, das schon in Verdiiimung von 1: 1000000 goldbraune 
Farbung erzeugt. Ca wird ais Sulfat, Mg mit Titangelb nach K o l t h o f f  (C. 1931. II. 
1032) nachgewiesen. Al bestimmt man ais gelatinóses, alkalilósliches Al(OH)3 oder, 
in kleinen Mengen, mit Alizarinrot S, (A tack , Journ. Soc. chem. Ind. 1915. 936) bzw. 
nach K o l t h o f f  (C. 1927. II. 2087) mit Oxyanthrachinon. Zn findet man mit Di- 
phenylamin, Essigsaure u. K-Ferricyanid ais dunkelbraune Triibung. Sn kann nach
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BUCHANAN u .  SCHRYVER (Analyst 1909. 121) colorimetr. iiber soin Sulfid mit Thio- 
diphenylamin bestimmt werden. Pb wird ebenfalls colorimetr. iiber sein Peroxyd mit 
Tdramdkyldiaminodiphenylmdkan ais blaue Farbę bestimmt. Um Cr zu finden, ver- 
ascbt man u., falls nicht die griino Farbo der Asche geniigend sicher ist, gliiht man 
mit K 2C03 u .  MgO. Das entstandene Chromat kann in salzsaurer Lsg. mit K J  u. Thio- 
sulfat titriert werden. Nahere Angaben uber dic genannten Methoden u. Literatur- 
nachweiśe im Original. (Dyer Calico Printer 67. 459—62. 29/4. 1932.) F riedemann.

Edgar H ill, Chemische Priifmdhoden in der Wollindustrie. Ubersicht uber dio 
yon der Wool INDUSTRIES RESEARCH Association empfohlcnen Priifungsmethoden. 
Besprochen werden: Feuchtigkeitsgeh. der Wolle, Wollfett, SehweiB, Schmutz, Alkali, 
Seife, minerał, u. yegetabile Ole in Wolle, Nachweis yon Olflcckcn, Nachweis yon 
falscher Vorbehandlung, S-Gch., N-Geh. in n., gewaschener, carbonisierter u. ge- 
clilorter Wolle, anorgan. Bestandteile, Nachweis yon Fe, Cu u. Mn. Im zweiten Teil 
der Arbeit werden die einzelnen Methoden genau beschrieben. (Dyer Calico Printer 67. 
573—76. 630—32. Journ. Textile Inst. 23. P  124— 37. 1932.) Friedemann.

K. Dittrich und W. Boos, Die Siebanalyse von Holzschliff. Vff. besprechen unter 
Heranziehung der einschlagigen Literatur die Priifung des Holzschliffs durch dio 
„Siebanalyse'1, bei welcher der Holzstoff mittels yerschiedener Siebe in Mehlstoff 
u. Stoff yerschiedener Faserlango zerlegt wird. Vff. haben aus diesen einzelnen Sieb- 
fraktionen Bogen hergestellt u. sehr groBe Festigkeitsunterschiede —  yon 900— 5400 m 
ReiBlange — festgestellt; diese Unterschicde bleiben auch in Mischung mit Zellstoff 
erhalten. Ferner konnten Vff. sehr wesentliche Unterschiede in der Fahigkeit, Kaolin 
zu binden, messen: Es ergaben sich Ausbeutedifferenzen yon 16,6— G2,8°/0, (Wchbl. 
Papierfabr. 63. Sond.-Nr. 23 A 31— 37. Nr. 26. 498—501. 25/6. 1932.) Friedemann.

B. L. Wehmhoff, Die Haltbarkeil von Papier. Vf. gibt einen Uberblick iiber 
die Momente, dio fur die Haltbarkeit eines Papiers ausschlaggebend sind u. iiber dio 
Priifungen, die von yerschicdenen Vff. u. Kórperschaften empfohlen worden sind; 
insbesondere werden dioFrago der natiirlichen u. der kiinstlichen Alterung u. die chem. 
Proben unter reichlicher Heranziehung der Literatur besprochen. Zum SchluB werden 
die Vorschriften des Bureau of Standards u .  des Joint Committee of Printing 
yerglichen. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 23. 57—59. 9/6. 1932.) Friedemann.

E. Grund und H. Weidemniiller,' Uber die Nullreipiiinge von Zellstoffen und 
Papierm . Vff. vergleichen die ReiBlangen von Papieren u. Zellstoffblattern bei n. 
Einspannlangen von 10— 180 mm am SciIOPPERschen ReiBapp. mit den Werten, die 
bei Verwendung der Nullklemme nach Gunther erhalten werden: In umfangreichen 
Tabellen stełlen sie die groBen so gefundenen Abweichungen fest. Wahrend die Null
klemme nur die Faserfestigkeit anzeigt, gibt die n. Einspannung ein Prod. aus Faser- 
festigkeit u. Verfilzung. Beido Messungen gemeinsam gestatten Kontrolle auf Fascr- 
schadigung durch Kochung u. Bleiche, Verfilzung u. gleichmaBige Yerteilung durch 
das Riittelsieb der Maschine. (Papierfabrikant 30. Nr. 24. Verein d. Zellstoff- u. Papier - 
Chemiker- u. Ingenieure 397— 404. 12/6. 1932.) Friedemann.

V. Gruenman, Bemerkungen iiber die Analyse von Papieren und Zellstoffen im  
ultramoletten Licht der Quardampe. Im ultrayioletten Licht zcigen Zellstoffe yer
schiedener Herkunft, also Sulfit, Natron, Kraft, Manila, Lumpenstoff usw. stark ab- 
weichende Fluorescenzfarben. Bei gebleichten Stoffen sind dio Unterschiede gering, 
so daB man auf die Fluorescenz eine Methode zur Erkennung der geniigenden Reinigung 
durch Kochung oder Bleiche begriinden kann. Bei Papieren werden diese Verhaltnisso 
noch durch Unterschiede der Leimung u. der Beschwerung sehr kompliziert. Hingegcn 
gestattet das Quarzlicht eine schnelle Beurteilung auf Lichtbestandigkeit, wobei 1j2 > 
bis 1 Stde. etwa 30—50 Sonnenstunden entspricht; in bezug auf Farbstoffe sind dio 
Resultate fiir maBige Echtheiten zuverlassig, fiir echte Farben ungenau, da bei der 
kurzeń Belichtung mit ultrayiolettcm Licht die atmosphar. Einfliisse nicht zur Geltung 
kommen. Dasselbe gilt fiir Yerss. iiber Alterung von Papieren. Unsichtbare Flecke 
im Papier treten bei der Belichtung mit der Quarzlampe durch abweichende Fluorescenz 
meist hcrvor. (Le Papier 35. 531-—33. 15/5. 1932.) Friedemann.

C. E. Libby und Ferri Casciani, Der Einflup und die Kontrolle verschiedenartiger 
Versuehsbedingu7igen bei der Leimfestigkeitspriifung von Pappen. Yff. haben mit dem 
Leimfestigkeitspriifer von Abrams, dem „Penescope'1, Priifungen an schweren Pappen 
auagefijhrt u. gefunden, daB die groBtc Fehlerquelle bei den Leimfestigkeitspriifungen 
in der sehwankenden Temp. der Benetzungsfl. liegt; sie haben dieserhalb dem Pene&cope 
eine yerbesserte Form mit einem Kiihl- bzw. Warmmantel gegeben. Weiter ist auf

62*



948 H XTin. F a s  e r -  0. S p i n n s t o f f e ;  P a p i e r  u sw . 1932. II.

eine gleichmafiige Hóhe der Fl.-Saule im App. Wert zu legen. Ais beste Durchnetzungs- 
fl. haben Vff. dio Milchsaure erkannt; die Durchdringungsgeschwindigkeit ist der 
Konz. der Milehsaurelsg. umgekehrt proportional, u. so kann durch Anderung dieser 
Konz. eine Anpassung an dio besonderen Bedingungen: Zus., Dicke u. D. der Pappen 
bewirkt werden. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 20. 29—32. 19/5. 1932.) FRIEDEMANN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung schwefelhaltiger 
KoMemcmserstoffprodukte. Nach dem Verf. des E. P. 360 993 sollen halogenhaltige 
D eriw . von hóheren Paraffin-KW-stoffen mit wenigstens 8 O-Atomen verarbeitet 
werden, die ungesatt. Bindungen u. noch ersetzbare Halogenatome entlialten u. dio 
durch Einw. von NH3 oder Alkalion auf halogenierte hóhcre Paraffin-KW-stoffc gemaB 
den E. PP. 339 962; C. 1931. I. 1826 u. 343 948; C. 1931. II. 176 erhalten wurden. 
(E. P. 361356 vom 19/8. 1930, ausg. 17/12. 1931. Zus. zu E. P. 360 993; C. 1932. 
1. 870.) De r sin .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von schicefcłhaltigen 
Kolilenwasserstoffderivaten. Die nach dcm Hauptpat. E. P. 360 993 u. dem Zus.-Pat. 
361 356 (vgl. vorst. Ref.) erhaltenen S-haltigen Ycrbb. sollen der Osydation mit konz. 
oder verd. HNOa, Hypochloriten, Permanganatm, Bichromaten, H„0„ u. dgl. unterworfen 
werden, wodurch die Mercaptan- oder <ś?w?/irfgruppen zuerst in Disulfidc u. dann in 
Sulfonsaurem iibergefiihrt werden, die ais solche oder in Form ihrer Salze ais Textil- 
hilfsmiłtel yerwendet werden sollen. (E. P. 361 357 vom 19/8. 1930, ausg. 17/12. 1931. 
Zus. zu E. P. 360 993; C. 1932. I. 870.) Der sin .

Eugśne Victor Hayes-Gratze, England, Verfahren zum Aufschliepen von Pflan- 
zen- und Tierfasem. Man behandelt dio Fasern mit neutralen, sulfurierten Olen, die 
zuvor einem IonisationsprozeB mittels Elektrolyse oder hoehgespannten elektr. Strómen 
unterworfen wordon sind. Der pa-Wert der Bchandlungsfl. ist nicht geringer ais 7. 
(E. PP. 363 651 U. 363 652 vom 12/9. 1930, ausg. 21/1. 1932. F. PP. 721 871 u.
721 872 vom 22/8. 1931, ausg. 9/3. 1932. E. Prior. 12/9. 1929.) Engeroff.

Leo A. Goodman, V. St. A., Behandlung von Pflanzenfasern, insbesonderc solcher 
sehr feinfascriger oriental. Pflanzen, wie Milzunwla, Kodzu u. Oampi. Die Fasern 
werden in Form von verfilzten flachenhaften Gebilden oder Hohlkorpern u. einem 
Feuehtigkeitsgek. von 1% mit Celluloscester- oder Yiscoschg. iiberzogen. Nach einer 
Verseifung oder Regenerierung der. Celluloseverbb. mit Sauren, erhalt man Gebilde, 
die ais Verpackungsmaterial, Wursthullen u. dgl. Verwendung finden konnen. Um 
transparente Korper zu erhalten, konnen die Faserstoffe yorher mercerisiert werden; 
auCerdem kann man sie oder die Oberzugsmasse mit Farbstoffen versehen. Man kann 
sie auch direkt mit den Celluloselsgg. vermischcn u. zu Bahncn ycrgieBen. Ein Zusatz 
von Weichmachungsmitteln zu den Cellulosederiw. oder von Olen zu den Fasern 
erhóht dereń Plastizitat. (F. P. 717453 yom 21/5. 1931, ausg. 9/1. 1932.) Engeroff.

Paul Gulden, Brósa, Ferbessem der Spinnfahiglceit und der Webefahigkeil von 
harten pflanzlichen und tierischen Fasern. Zum Weiehmachen der Fasem  wird Sulfit- 
celluloseablauge yerwendet. (Tschechosl. P. 33 367 yom 8/5. 1928, ausg. 10/9. 1930.
D. Prior. 9/9. 1927.) Schonfeld.

Eastman Kodak Co., iibert. yon: Paul C. Seel, William R. Webb und John 
M. Donohue, Rochester, V. St. A., Herstellung von Cellulosedłhem. Man geht yon 
einer Alkalicellulose aus, die nur mit soviel Alkali u. W. hergestellt worden ist, wie zu 
dereń Herst., ohne daB ein Abpressen erforderlich ist, gerade notwendig ist. 100 Teilo 
Cellulose werden mit 50 Teilen W. angefeuchtet u. mit 200 Teilen NaOII yermiseht. 
(A. P. 1 813 665 vom 11/5. 1921, ausg. 7/7. 1931.) Engeroff.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von bestandigen 
Celluloseestem. Man neutralisiert die im Acetylierungsgemisch yorhandene freie H 2SO., 
mit Na-Acetat, verd. m it W., bis der Essigsauregeh. 50—80% betragt, u. erwarmt
1— 2 Stdn. auf 60— 100°. Das Endprod. enthalt etwa 0,04% H 2S 0 4. (F.P. 720 027 
yom 15/7. 1931, ausg. 15/2. 1932. D. Prior. 16/7. 1930.) Engeroff.

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Delaware, iibert. yon: Donald B. Bradner, 
Hamilton, V. St. A., Herstellung yon AthylceUulose. 4,5 kg Cellulose, 4,5 kg W., 
4,5 kg KOI, 18 kg NaOH, 22,5 kg Athylchlorid u. 39,15 kg Bzl. werden 5 Stdn. unter 
Ruhren auf 150° erhitzt. tlberschiissiges Athylchlorid, Bzl., A. u. A. werden mit W.- 
Dampf abdest. Man kami auch direkt von Alkalicellulose ausgehen. (A. P. 1 813 726 
yom 10/8.1927, ausg. 7/7. 1931.) Engeroff.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Paquin,
Frankfurt a. M.), Weichmachungsmittel fur Celluloseester und -ather, 1. bestehend aus 
Harnstoff u. mehrwertigen Alkoholen oder dereń D eriw . in einer Menge, die hoehstens 
der des Harnstoffes gleich ist. — 2. Bestehend aus Mischungen der Prodd. aus An- 
spruch 1 mit fl. Weichmachungsmittel. (D. R. P. 549194 KI. 39b vom 3/8. 1926, ausg. 
25/4. 1932.) _ _ Engeroff.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Curt Schoneberg 
und Georg Wick, Bitterfeld), Weichhalłungs- und Gelatinierungsmittel fiir Cellulose- 
derivale, insbesondere Acetylcellulose, bestehend aus tertiaren Phosphorsaureeslern von 
Monoalkyl- u. Monoarylglykoldthcrn der Athylcn-Propylen- u. Butylenglykolreilie. 
(D. R. P. 549 220 KI. 39b vom 9/4. 1929, ausg. 25/4. 1932.) Engeroff.

C. F. Bóhringer & Sohne G. m. b. H., Deutschland, Gelalinierungs- und Weich
machungsmittel fiir Celluloseester und -ather. Man yerwendet Ather des Glycerins, in 
dem zumindest eine Hydrosylgruppe yerestert ist. Beispiel: Diglycerintetraacetat. 
(F. P. 718 919 vom 20/6. 1931, ausg. 30/1. 1932. D. Prior. 24/6. 1930.) Engeroff.

N. V. Drya Maatsehappij tot Exploitatie van Kunstzijdefabrieken, Arnhem, 
Holland, Verfahren zur Herstellung von Kunstseide aus Celluloseacetal nach dem Trocken- 
spimwerfahren, dad. gek., daB man eine Lsg. yerspinnt, welche 3— 5 Gewichtsprozent 
W. enthalt, daB die Temp. der Spinnlsg. zwischen 55— 65° liegt, der Geh. an Cellulose- 
acetat der Spinnlsg. zwischen 23 u. 27 Gewichtsprozent liegt, wahrend die Viscositat 
hoehstens 1000 absol. bei 20° betragt. Die Spinngeschwindigkeit betragt z. B. 300 m 
pro Minutę. (Schwz. P. 151637 vom 30/10. 1930, ausg. 1/3. 1932. Holi. Prior. 9/12. 
1929.) Engeroff.

Soc. de Constructions Mćcanigues de Stains, Paris, Herstellung von Kunstseide 
nach dem Zentrifugenverfahren. Man yerwendet einen Spinntopf aus Ebonit oder 
Bakelit, der nach einem Lackanstrich auf der AuBenseite mit einem Mantel oder Rippen 
aus Al bzw. dessen Legierungen oder Stahl umgeben wird. (E. P. 368 659 vom 24/8.
1931, ausg. 31/3. 1932. F. Prior. 20/9. 1930.) Engeroff.

W. E. Ssolowjew, U .S.S.R ., Verfahren zur Herstellung von Kupferamnioniakseide. 
Die Faden werden nach dem Austritt aus den Spinndusen vor der Behandlung mit 
den Koagulationsmitteln durch h. W. geftihrt. (Russ. P. 23 549 vom 2/ 1 2 . 1930, 
ausg. 31/10. 1931.) R ichter.

S. J. Tultschinski, U. S. S. R., Verfahren zur Herstellung von Gegenstdnden aus 
plastischen Massen. Die papierhaltige piast. M. wird in den luftdicht yerschlossenen 
Formen vor dem Pressen evakuiert. (Russ. P. 22458 yom 16/10. 1929, ausg. 31/8.
1931.) R ichter.

K. I. Tarassow, U .S.S.R ., Herstellung von plastischen Massen. Faserstoffe werden 
mit einer Lsg., bestehend aus alkal. Casein u. den Anfangskondensationsprodd. von 
Phenol oder Kresolen mit Formaldehyd vermiseht, mit einer Saurelsg. oder der Lsg. 
von sauren Salzen getrankt, getrocknet u. h. geprefit. Die Behandlung mit der Saurelsg. 
kann aueh vor dcm Vermischen mit der Caseinlsg. erfolgen, wobei gegebenenfalls die 
Prodd. der alkal. Hydrolyse yon Wolle oder Homsubstanzen zugesctzt werden. (Russ. P.
23 614 yom 25/2. u. 22/6. 1928, ausg. 31/10. 1931. Zus. zu Russ. P. 10 398; C. 1931. 
I. 2416.) R ichter.

Rodolphe Benoit, Montreal, Quebec, Plastische Masse, bestehend aus Torf mit 
30—100°/o W.-Geh., Na-, K- oder Ca-Polysulfiden u. NaOH, KOH oder fl. Alkalien, 
die zusammen unter Druck erhitzt werden. Nachher wird das Rk.-Prod. gewaschen u. 
getrocknet, dann mit Alkaliresinat u. Alaun yersetzt u. gemahlen. Das Prod. dient zu 
Dekorationszwecken. (Can. P. 290 680 vom 28/11. 1928, ausg. 25/6. 1929.) M. F. Mu.

S. N. TJschakow und A. L. Eidlin, U .S.S.R ., Herstellung von plastischen Massen 
aus Lederabfdllen. Die Lederabfalle werden gemahlen u. mit in W. geąuollenem Casein 
unter Zusatz von mehrwertigen Alkoholen oder Chlorhydrinen gepreBt. Gegebenen
falls konnen noch Ameisensaureester u. Formaldehyd abgebende Stoffe zugesetzt 
werden. (Russ. P. 23 613 yom 20/9. 1930, ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .

Josef Weiss, Schaan, Porost Isolierplatten aus losen Faserstoffen, wie Holzwolle, 
die in Behaltern aus Draht o. dgl. geformt werden. Ais Bindemittel yerwendet man 
Wasserglas mit oder ohno Mineralpulyer. (Schwz. P. 151229 yom 19/5. 1931, ausg. 
16/2. 1932. D. Prior. 21/4. 1931.) Panków.

Frank B. Green, New York, Fuflbodenbelag, bestehend aus afrikan. Kopal (Kongo- 
Kopal), Elemiharz, ehines. Holzol, Baumwollsamenpech u. Asbest ais Fullstoff. (A. P. 
1850 928 vom  1 / 6 . 1929, ausg. 22/3.1932.) P anków.
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Heinrich Paulus, Deutsehland, KatUschukmischung. Man mischt Kautschuk mit 
50—85% (bezogcn auf die Gesamtmasso) Korkpulver u. 15—30% (bezogcn auf Kaut
schuk) Ś, sowie evtl. Fuli- u. Farbstoffen u. yulkanisiert die Mischung unter 30— 60 kg/  
qcm Druck. Das im Kork enthaltene Suberin vcrliindert eine Ubervulkanisation u. 
verbcssert die Alterungseigg. der Mischung. Verwendung ais Belag auf Fuflbóden u. 
Wandcn. (F. P. 715165 vom 13/4. 1931, ausg. 26/11. 1931.) P a n k ó w .

Armstrong Cork Co., Lancaster, V. St. A., iibert. yon : Enrique Vincke, Barce
lona, Spanien, Herstellung von kunsllichem Kork. Man schneidet aus Korkstiicken 
parallel zu den Jahresschichten papierdiinne Folien, zerkleinert sie zu kleinen Stiickchen, 
so dafi man konfettiartige Plattchen bekommt, vermischt die Plattchen mit Klebstoff, 
fiillt sio so in eine Form, daB sie parallel zueinander u. zum Boden der Form liegen, 
u. preBt sie in der Hitze. Aus den erhaltenen elast. Forinstiieken kann man z. B. Dicli- 
tungen hcrstellen. (A. P. 1 820 411 vom 25/8. 1923, ausg. 25/8. 1931.) Sa r r e .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
F. Oberhage, Belriebserfahrungen bei der Steinkohlenbriketlierung. (Gliickauf 68. 

469— 72. 21/5. 1932. Rheinhausen, AusscliuB f. Steinkolilenbrikettierung.) Benth .
K. Kegel, Die Capillarwirlcung bei der Braunkohlenbrikeltierung. Zusammen- 

fassender Bericht iiber den jetzigen Stand der Erforschung der Capillarkrafte bei der 
Braunieohlenbrikcttierung. (Braunkohle 31. 253— 61. 9/4. 1932. Freiberg [Sa.], 
Bergakad.) Benthin .

J. J. S. Sebastian imd H. J. Rose, Fiinf Jahre Forlschritt in der msscnschafl- 
lichen Erforschung der Verkoku7ig ton Kohle. Literaturiibersicht. (Proceed. Amer. 
Gas Assoc. 1931. 989— 1001.) S c h u s t e r .

Ernst Terres und Otto Doermann, Die Verkokungswarme und der gesamte Warnie- 
aufwand in  Verkokungsófen. Aufstellung der Warmebilanz fiir trockene u. fiir nasse 
Entgasung auf Grund von GroBverss. an einer Vcrtikalkammcrofenanlage. Vergleieh 
der im Laboratorium u. im GroBvers. gefundenen Yerkokungswarmen ergab gute 
Ubereinstimmung. Ermittelung des Warmeaufwandes fiir die Wassergaserzeugung in 
Kammern. Experimentelle Bestatigung der auf Grund von Laboratoriumsverss. auf- 
gestelltcn Berechnungsformcl fiir die Ausstehzeit. (Brennstoff-Chem. 13. 221— 28. 
15/6. 1932. Berlin.) S c h u s t e r .

F. B. Hobart und D. J. Demorest, Ein Verfahren zur kontinuierlichen Vcr- 
kokung ton Feinkohle durch slrahlende Ilitze. Teil I. (vgl. hierzu C. 1932. I. 3247.) 
Versuchsergelmisse. (Proceed. Amer. Gas Assoe. 1931. 1001— 15. Ohio.) SCHUSTER.

Ralph A, Sherman, Ein Verfahren zur kontinuierlichen Verkokung ton Feinkohle 
durch slrahlende Hitze. Teil II. Verbrcnnungskenngrófien des Kokses ais Brennstaub. 
Beschreibung der Vers.-Apparatur zur Verbrennung yon Koksstaub. Vers.-Ergebnissc. 
(Proceed. Amer. Gas Assoc. 1931. 1016— 26.) SCHUSTER.

F. Foerster und A. Landgraf, Uber die Bindung ton Schwefel in der Asche bei 
der Verbrennung ton Kohle unter dem Einflufi saurer oder basischer Aschebestandteik. 
Um die Vorgange unter dem EinfluB saurer Aschenbestandteile zu untersuchen, wurde 
CaSi03 mit einem UberschuB von S i0 2 mehrere Stdn. einem durch Abblasen von 
hoehprozentigem Oleum mit S 0 3 beladenem Luftstrom ausgesetzt. Es zeigte sich, 
daB dic starksten Umsetzungen bei 900° emtraten. Der sich sehr langsam einstellende 
Endzustand erklart sich einerseits durch Verzogerung der Einw. yon weiterem S 0 3 
infolge langsamer Diffusion des zuniiohst an der Oberflache gebildeten CaS04 in das 
Innere der CaSi03-Teile, andererseits durch Ubergang des CaSi03 (Wollastonit) in 
die reaktionstrage amorphe Form. — Gemisclie yon Pyrit u. stark SiO.-haltigem 
Wollastonit mit Pyritgehh. zwisehen 10 u. 60% wurden bei 650 u. 900° unter genauer 
Beobachtung des Endpunktes der Oxydation yerbrannt; in den sauren Verbrennungs- 
prodd. fand sich nur S 0 3. Bei 900° ^nrde mehr S 0 3 gebunden ais bei 650°; das Masimum 
der Aufnahme lag bei 40% Pyritgeh. Yerbrennung im 0,-Strom  gibt starkere S 0 3- 
Bindung. Auch A120 3 yon Kaolin bindet S 0 3, jedoeh in geringem MaBe. Durch 
C-Zusatz zu den Gemischen wird die Verbrennungszcit yerlangert u. das S 0 3 durch 
S i0 2-Vcrdrangung etwas yermindert. — Durch Abrosten yon Pyrit in Gemischen 
m it CaC03, Ca(HCOO)2, Ca(C6H5COO)2, CaSi03 u. Zuckerkohle bei 900° entstand 
neben gebundenem S 0 3 Sulfit u. Sulfid, wenn die Yerbrennung sofort naeh der Ab- 
róstung des Pyrits unterbrochen wurde. Durch Steigerung des CaC03-Anteils gelang 
fast yollstiindige Bindung des Pyrit-S, durch Steigerung des Pyritanteils eine starko
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Absattigung des CaO mit S-Verbb. Zuckerkohle u. CaSi03 beeinfluBten das S-Bin- 
dungsvermógen des aus CaC03 stammenden CaO wenig. —  Durch weiteres Erhitzon 
der yerschiedenen Veraschungsprodd. yersehwinden bei den bas. Gemischen die Sulfide 
u. Sulfite, nach langerer Vers.-Dauer bleibt Sulfat ais Endprod. In den sauren Ge
mischen yerdrangt S i0 2 teilweise das S 0 3, doch stellt sich ein yon den Vers.-Bedingungen 
abhangiger Gleichgewichtszustand ein. —  Die Ergebnisse wurden durch analogo Verss. 
mit aschereichen Kohlen u. Halbkoksen bestatigt. Durch S i0 2- oder CaS04-Zusatz 
laBt sich ein bereits eingestellter Endzustand yerschieben, ebenso durch Tiegelyer- 
aschung bei S-haltigen Elammengasen (Leuchtgasbchcizung). —  Nach den Angaben 
der Vff. soli die Veraschung von Kohlen im elektr. Rohrenofen bei 900° im Luftstrom  
bei moglichst geringcr Scliicht des Verbreimungsgutes ausgefiihrt werden. (Journ. 
prakt. Chem. [2] 134. 1— 50. 31/5. 1932. Dresden.) S c h u s t e r .

N. J. Ivison, Der Einfluji der Entfernung von Asche aus Kohlen auf die Ausbeuten 
an Gas und Koks. Nach Beschreibung der Vers.-Entgasungsapparatur werden die 
mit ungewaschenen u. durch Flotation mit Lsgg. der D.D. 1,35, 1,45 u. 1,60 erhaltenen 
Kohlen gewonnenen Ergebnisse mitgeteilt; Anstieg der Heizwertzahl mit abnehmendem 
Aschengeh.; Abnahmo der Koksausbeute bei steigender Reinheit der Kohlen unter 
gleichzeitiger Steigerung der Festigkeit, jedoch haufiges Auftreten eines Festigkeits- 
maximums fiir einen bestimmten Aschengeh.; m it zunehmender Reinheit der Kohle 
steigt der bas. Charakter der Asche, eine Abnahme des relativen Fe-Geh. ist mit einer 
Zunahme des relatiyen Al-Geh. yerbunden. (Fuel 11. 214— 17. Juni 1932.) SCHTJSTER.

Franz Fischer, Kurt Peters und Adolf Warnecke, Uber die in den Kohlen 
eingeschlossenen Gase. Ais Ursache fiir die Widerspriichc in den Ergebnissen aller 
bisher yeróffentlichten Arbeiten wird Mangelhaftigkeit der angewandten Methoden 
nachgewiesen. Beschreibung einer neuen Methode zur Best. des Gasgeh. yon Kohlen u. 
Gesteinen, bei der dio Proben in einer eisemen Kugelmiihle im Vakuum bis zu einer 
KorngroBe yon etwa 1 /j. zermahlen u. die Gase quantitativ abgepumpt werden. Kohlen- 
kórner yon 1 mm Grofie enthielten noch betrachliche Gasmengen eingeschlossen. •— 
Nach der neuen Methode konnten je 100 g Kohle insgesamt zwisehen 100 u. 900 ccm 
Gas gewonncn werden. An Bestandteilen wurden bei Zimmertenip. C 02, CO, H ,, 
CH4 u . hohere KW-stoffe bis Butan nachgewiesen, bei 100° wurden sogar kleinc Mengen 
fl. KW-stoffe abgepumpt. Ferner wurde der Geh. an Edelgasen festgestellt. (Brenn- 
stoff-Chem. 13. 209— 16. 1/5. 1932. Miilheim-Ruhr.) S c h u s t e r .

Hans Broche, Heinz Nedelmann und Hermann Thomas, Fortschriite auf dem 
Gebiete der trockenen Gasreinigung durch exlraktive Aufarbeitung der au-sgebrauchten 
Gasmassen und zweckm&pige Fuhrung des Reinigerbetriebes. Krit. Besprcchung der 
yerschiedenen Vorschlage zur Extraktion yon S aus Gasręinigungsmassen mit dem 
Ergebnis, daB fiir die Prasis yor allem das Arbeiten m it CS2 in  Betraeht kommt. 
Der zunaehst anfallende Rohschwefel mit einem Teergeh. yon etwa 2— 5% laBt sich 
durch Behandeln m it einigen % Tonsil in Bzl.-Lsg. bei etwa 120— 130° u. einem Druck 
yon 2,5 atu m it einem Reingeh. von iiber 99,9°/0 abscheiden. Die extrahierten Gas- 
reinigungsmassen kónnen wieder zur H2S-Absorption benutzt werden; durch Zusatz 
yon 3 bis 5% Soda, gefalltem CaC03 usw. werden die Massen alctiyiert, wodurch die
S-Kapazitat ansteigt. —  In betrieblicher Hinsicht wird eine Verbesserung durch 
unmittelbare u. automat. Zugabe der Regenerierungsluft zum Rohgas erreicht. (Brenn- 
stoff-Chem. 13. 201— 09. 1/5. 1932. Essen.) Sc h u s t e r .

F. White und S. Kellett, Erfahrungen mit Gasól bei der Auswaschung von Benzol 
aus Gas. Vergleich yon Teerol mit Gasol. Betriebsschwierigkeiten u. ihre Behebung. 
(Gas World 96. Nr. 2496. Coking Section 68— 75. 4/6. 1932.) S c h u s t e r .

A. Steding, Neue Verfaliren fiir den Nafibelrieb von Gaserzeugungsofen. Be- 
sprechung der Moglichkeiten zur Erhohung der Gasausbeute bei NaBbetrieb. Betriebs- 
ergebnisso mit dem Dampfungssystem nach Dr. C. O t t o  & Com p., G. u .  B. H. Yerss. 
zur Erzcugung yon carburiertem Wassergas im Ofen. Hinweis auf die Deckung von 
Gasspitzen durch Teeryergasung. (Gas- u. Wasserfach 75. 374— 81. 14/5. 1932. 
Bochum.) S c h u s t e r .

C. O. Schobel, Trockenreinigung von stark schwefehcassersloffhaltigem Raffinerie- 
Ólgas zu Baltimore, M d. Betriebsergebnisse. (Proceed. Amer. Gas Assoc. 1931. 1065 
bis 1067.) Sc h u s t e r .

H. G. Terzian, Der JJ.G.I.-Carburierungsprozefi mit Raffinerie-Ólgas und mit 
Naturgas. (Ygl. C. 1931. II. 1959.) Grapli. Darst. des Zusammenhangs zwisehen Koks-
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yerbrauch u. D. des Entlgases fiir yerschiedene Miscbgase. (Proceed. Amer. Gas Assoe.
1931. 1167—71.) S c h u s t e r .

W. Allner, Beiłrage zur Crackung von Schwelgas und Schwelłeer aus Braunkohle.
Bei 500 u. 750° wurde SchwelgaB aus Braunkohle allein oder im Gemiseh mit gleich- 
zeitig orzeugten Teerdampfen iiber Koks, Metallspane, Bimsstein oder Kalk teilweise 
in Mischung mit Koks geleitet. In starkerem Mafie ais bei 500° tritt bei 750° eine Zers. 
des JI.S u. der sohweren KW-stoffe unter Bldg. von H 2 u. teilweise CH4 unter gleich- 
zeitiger Wassergasrk. ein, weleh letztere sich besonders bei Schwelkoks oder einem 
Gemiseh von CaCl, u. Koks leicht einstellt. Messing u. Fe yeranlassen starkę IL-Bldg., 
die iiber Cu yerhindert wird. Zur Gasveredc.lung ist das Oberleiten iiber stiickigen 
Kalk zu empfehlen. (Braunkohle 31. 378— 82. 28/5. 1932, Berlin.) B e n t h i n .

G. Roberti, Destillation von Ragusakalksteiwn w id  Cracken der Ole. (Vgl. C. 1931.
II. 1089.) DieAusbeuten bei der Dest. unter yerschiedenen Bedingungen u. unter Bei- 
gabe gewisser Katalysatoren werden tabellar. mitgeteilt. Die Benzinausbeute betrug 
bis zu 24% aus 100 Teilen Bitumen; die Ausbeute an aromat. KW-stoffen bis zu 10%. 
Durehleiten der Dampfo dureh Metalle wirkt nicht entschw-efelnd. (Annali Chim. 
appl. 21. 563— 68. 1931. Bom.) G r im m e .

G. Roberti, Die Ablrennung des Bitumens aus Ragusaasphalłgestein dureh An- 
wendung wdjiriger Lósungen. Die Verss. ergaben die Moglichkeit einer Bitumen- 
abtrennung aus den zerkleinertcn Mineralien dureh langeres Kochen mit den Silicaten, 
Carbonaten u. Phosphaten des Na u. KX'03. Die Wirksamkeit steigt mit der Salz- 
konz., fiillt jedoch nach mehrmaligem Gebrauch der betreffenden Lsg. (Annali Chim. 
appl. 21. 569— 81. 1931. Bom.) Gr im m e .

A. Maillard, E. Vellillger und R. Verdier, Ober dic Loslichkeit von Sauersloff in
Mineralohn. Die Best. des Loslichkeitskoeff. von 0 2 in Mineralolen ist wegen der 
spontanen Oxydation, die bei gewóhnlicher Temp. bei verschiedenen KW-stoffen 
eintritt, sehr schwer zu bestimmen. Ais Anniilierungsziffer geben Vff. bei schnellem 
Arbeiten in der Dunkclheit einen Wert von 12 ccm 0 2 an, die von 100 ccm Ol bei 760 mm 
gel. werden. Vff. finden, daB die Proyenienz der Ole eine grofie Rolle spielt. Weiterhin 
stellten Yff. Yerss, an iiber den EinfluB des Raffinationsgrades u. des Lichtes bei der 
Oxydation bei gewóhnlicher Temp. (Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 7. 7— 14. 
Jan./Febr. 1932.) K . O. Mu l l e r .

A.-E. Tschitschibabin, Ober die Sauren des Bakuer Erdols. Aus den eingehenden 
Verss. des Vfs. ist zu entnelimen, daB die niedrigen Fraktioncn der Sauren des Baku- 
erdóls fast aussclilieBlich Fettsauren sind. Er fand neben der Isoamylessigsaurc die 
Diathylpropionsaure. Die Fraktionen uber 215° enthalten schon cycl. Sauren. Der 
Kp. der Fraktionen steigt an, die Menge der cycl. Sauren yermehrt sich, u. dic iiber 
260° sd. Fraktionen sind nur noch ein Gemiseh aus cycl. Sauren, das nur noch wenig, 
oder fast keine Fettsaure enthalt. Die Fettsauren der niedrigen Fraktionen sind durch- 
aus primar u. dio cycl. Sauren der hóheren Fraktionen sekundar. Dies steht im Wider- 
sprueh zu den Befunden von B r a u n , der feststellte, daB die Sauren des Erdols fast 
aussclilieBlich aus primaren Sauren bestehen. Dio Anwesenheit von tertiaren Sauren 
wurde bisher vom Vf. aus den Vers.-Ergebnissen noch nicht einwandfrei nachgewiesen. — 
Die Anwesenheit einer sehr geringen Menge Cyclopentancarbonsaure wurde mit aller 
Wahrscheinlichkeit festgest-ellt. Die Cyclohcxancarbonsaurc u. die einfachen hexacycl. 
Sauren wm-den auf sehr genaue Weise nachgewiesen. Die fraktionierte Ausfallung von 
Cadmiumsalzen u. anderen Sehwermetallsalzen gibt wertvolle Anhaltspunkte bei der 
Unters. der Siiuregemische. Sie gestattet bei den niedrigen Sauren des Erdols eine 
einwandfreie Trennung der Fettsauren von den cycl. Sauren. Alle Sauren des Erdols 
enthalten opt.-akt. Sauren. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 306— 18. Marz
1932.) K . O. Mu l l e r .

E. M. Matson, Unfalhcrhillung in Crackanalagen. (Refiner and natural Gasolino
Manufaeturer 10. Nr. 1. 97. 100. Nr. 2. 122— 26. Nr. 3. 164—68. Nr. 5. 99— 101. Nr. 6. 
110— 16. Nr. 7. 104—06. Nr. 8. 103. 110.) P f l u c k e .

Sidney P. Armsby, Die Anwendung von K alk in der Erdolraffinerie. II. Teil. 
(I. ygl. C. 1932. II. 152.) Vf. bespricht die yerschiedenen Kalkarten, wie 1. auf chem. 
Wege gelóschter Kalk fiir die Schmierfettherst., 2. Kalk, um W. weich zu machen,
3. Spezialkalk zur Korrosionsbekampfung; 4. Kalk zur Neutralisation yon Saure- 
sehlamm usw., 5. zur Behandlung yon Schwerbenzin. Die yerschiedenen Anwendungs- 
zweeke in der Raffinerie werden yon Vf. an Hand eines Betriebs- u. Aufarbeitungs-
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plancs gezeigt. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer 11. 337—42. Mai 
1932.) K . O. Mu l l e r .

W. K. Lewis und G. L. Matheson, Unterauchungen iiber Destilhtion. —  Entuwrf 
von Rektifizierkolonncn fiir Natur- und Raffineriebenzine. (Vgl. C. 1932 . I. 1805.) 
Die H a u s b r a n d g le ic h u n g e n  fiir binare Gemische werden zur Lsg. der Probleme 
der kontinuierlichen Rektifikation von Naturbenzin angewandt. Vff. entwickeln 
rechner. Ableitungen, die direkt yerwendbar sind fur den Aufbau von Rektifizierkolonncn 
fiir Natur- u. Raffineriebenzin, sowio fiir alle KW-stoffmischungen, in denen die Konz. 
der individuellen Komponenten bekannt ist. (Ind. engin. Chem. 24 . 494— 98. Mai 
1932.) ’ K. O. Mu l l e r .

George Granger Brown und Mott Souders jr., Niederschlagen von Dampfen 
und Benzinfraktionierung. I. Dampf-Fliissigkcitgleichgcwichl besonders bei hohen Drucken. 
An Hand der idealen Gasgesetze entwickeln Vff. einfache Ausfiihrungsinethodcn zur 
Best. der Optimalbedingungen der Gleichgewichtskonstante fiir Absorptions-, Topp- 
u. Stabilisationsanlagen. Diagramme u. rechncr. Ableitung im Original. (National 
Petroleum News 24. Nr. 18. 63—71. 4/5. 1932.) K. O. Mu l l e r .

George Granger Brown und Mott Souders jr., Niederschlagen von Dampfen 
und Benzinfraktionierung. II. Ausfiihrungsfonn fiir Topp- und Absorptionskolonnen. 
(I. vgl. yorst. Ref.) Vff. geben typ. Beispiele fiir die Berechnung der Kondensation 
von Dampfen, des Yerhaltnisses von Gas-Ol u. der Zahl der Kolonneneinsatze fiir 
Hochdruckfraktionierung. Ableitung der Gleichungen u. Bcrechnungen im Original. 
(National Petroleum News 24 . Nr. 19. 27—34. 11/5. 1932.) K. O. Mu l l e r .

George Granger Brown und Mott Souders jr., Niederschlagen von Dampfen 
w id Benzinfraktionierung. III. Vereinfachte Berechnung fiir Fraktionierkolonnen. (II. vgl. 
vorst. Ref.) Wiedergabe der Bcrcehnungsweise der Zus. der Prodd., der Rucklauf- 
yerhaltnisse u. Zahl der Einsatzplatten fiir Rektifizierkolormen, Toppaufsatzen u. 
kontinuierlich arbeitenden Kolonnen. (National Petroleum News 24. Nr. 21. 24—33. 
25/5. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Maurice Van Rysselberge, Die fjberwachung der Ole im Betrieb. Vf. stellt dio 
gcfundenen Analysenzahlen von 2 Turbinenólen, sowohl dio der kiinstlichcn Alterung, 
ais auch die der naturlichen Betriebsalterung tabellar. u. graph. gegeniiber u. tritt 
fiir eine bessere Uberwachung der im Betrieb befindlichen Ole ein. Fiir Isolier-, Schałter- 
u. Turbinenole gibt Vf. einen Oberwachungsplan fiir Teil- u. kompletto Analysen. 
Zahlreiches Zahlenmaterial im Original. (Ind. chim. Belge [2] 3. 255— 73. Juni
1932.) K . O. Mu l l e r .

J. Damian, Einflup der katalytischen Wirlcungen auf die Alterung von Schmier- 
mitteln. Vf. unterwirft Schmieróle einer beschleunigten kiinstlichen Alterung in 
Kupfer-, Stahl- u. Glaswannen, die in einem standig geliifteten Heizschrank auf 
140° gehalten werden u. untersucht EinfluB von Zeitdauer u. katalyt. Wrkg. der 
Metalle auf das 01. Zum Vergleich laBt er dicsclben Ole in einem Motor auf Versuchs- 
stand u . LandstraBe laufen. Die Viscositatszahlen bei 35° u. 100°, die CONRADSON- 
Zahl u. die Wcrte dos in Nornmlbenzin unl. Asphalts werden fiir 50-std. Motorvers. 
oder 2000 km u. 120 Stdn. kiinstlicher Alterung in den yerschicdencn AlterungsgefaBen 
tabellar. gegeniibergestellt u. danach die Ole eingestuft in 1. sehr gute Schmierung 
(kein Asphalt), 2. gute Schmierung (bis 0,5% Asphalt), 3. mittelmaBige Schmierung 
(0,5— 1% Asphalt) u. 4. geniigende Schmierung (1— 2% Asphalt). Ais besonders
brauchbaren Katalysator schlagt Vf. das Cu vor, mit dessen Hilfe man mit den vor- 
geschlagenen Laboratoriumsverss. schnell die stabilsten Schmieróle, besonders fiir 
Flugzeugo, bewerten kann. Bilder u. Tabellen im Original. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr.
3 bis. 323— 25. Marz 1932.) K. O. M u l l e r .

R. O. Boswall, Die Fihnschmicrung an Wcllenlagem. Vf. besprieht die Grund- 
lagen der Lagerschalenschmierung u. gibt rechner. u. experimentelle Bestst. der Betriebs- 
bedingungen an. (Engincering 133. 527—31. 29/4. 1932.) K. O. Mu l l e r .

R. O. Boswall, Die Filmschmierung an Wcllenlagem. An Hand von Zeichnungen 
besprieht Vf. die cxperimentcllen Unterss. iiber die Filmschmierung bei yerschiedenen 
Belastungen unter Beriicksichtigung der Viscositat der venvendeten Ole. (Engineering 
133 . 615— 16. 20/5. 1932.) K . O. Mu l l e r .

R. Aseher, Regenerierungsverfahren gebrauchter Schmieróle. (Vgl. C. 19 3 2 . I. 1741.)
Vf. gibt einen kurzeń tjberblick iiber die erforderlichen MaBnahmen, um aus gebrauchten 
u. stark yerschmutzten Schmicrólen wieder neuwertige u. im Betrieb einwandfrei 
arbcitende Ole zu erhalten. (Automobiltechn. Ztschr. 35 . 230. 10/5. 1932.) K. O. Mu.
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H. R . Wolf und H. C. Mougey, Weiłere Viscositalsgrenzen fiir Freilauf-Schmier- 
miltel ersćheinen slatlhafl. Vff. priift-en 18 Schmicróle u. 8 Schmierfette in einem 
Rollenlager-Freilaufgetriebe, sowohl im Kuhlraum, ais auch bei gcwohnlicher Temp. 
in einem 6 Zylindermotor auf dem Yersuchsstand. Vff. wenden sich gegen dio bisherigen 
Bestst., dic besondere Roliólc fiir die Hersfc. von Freilaufschmiermitteln ausnchmen, 
u. finden, daB sowohl aus Mid-Continenfc- ais auch aus naphthenbas. Roholen brauch- 
bare Schmierole gewonnen werden konnen, wenn die Yiscositiltsgrenzen bei 100 u. 130° I ’, 
modifiziert werden. Sie schlagen die Anderungcn fiir die bisherigen Bestst. yor, die auf 
den cingehenden Untcrss. iiber die Schmiermittel auf dem Versuchsstand fuBen. —  
Tabcllen u. Diagramme im Original. (National Petroleum News 24 . Nr. 22. 33—39. 
1/6. 1932.) K. O. Mu l l e r .

T. H. Fairbrother, Chemische Verfahren zur Hólzkonsertierung. (Paint Manu-
facture 2. 38— 39. Manufacturing Chemist 3. 109— 10. 1932.) S c h e if e l e .

— , Ein neues, allgemein verwendbares Holzschutzmitlel. Prioritiitsanspruche gegen- 
iiber F a l c k  u . K a m e sa m  (C. 1932 . I .  474). (Chem.-Ztg. 56. 8— 9. 2/1. 1932. Berlin, 
Riitgerswerke, A .-G .) GROSZFELD.

Engels, Dic Impragnierung des IJolzes mit „Fluralsil“ . Vf. weist Angriffe von 
RABANUS (vgl. C. 1931 . I I .  361) ais unberechtigt zuriick. (Chem.-Techn. Rdsch. 47 .
118— 19. 12/4. 1932. Berlin.) G r im m e .

Adolf Rabanus, Die Imprdgnierung des Holzes mit >tFluralsil“ . (Vgl. vorst. Ref.)
Vf. bringt neues Tatsachenmaterial u. Gutachten amtlicher Stellen, aus denen dio 
Unhaltbarkeit der Behauptungen ENGELS heryorgeht. (Chem.-Techn. Rdsch. 47.
119—22. 12/4. 1932. Uerdingen/Rh.) Gr im m e .

Walter Bohringer, Neue Wege der Holzimpragnierung. AnschlieBend an M u t h
(ygl. C. 1931 . II. 2246) Beschreibung u. Skizze einer einfachen Impragnioranlage fiir 
Holzer u. Pfiihle. (Wcin u. Rebe 13 . 469—71.1932. Duisburg.) Gr o s z f e l d .

A. Klages, Die Verwendung ton Sperrholz in den Tropen. Sperrholz erweist sich 
in den Tropen ais sehr widerstandsfahig. Gegen dic Termiten bewahren sich, auBer 
der Vcrgasung der Umgebung mit S, As, CS2 u. CNH (Cyclon), Holzimpragnierungs- 
mittel, wio Carbolineum, Trichlornaphlhalin, Kreosot u. Arsenite des Zn, Ba, Na u. 
N H 4. Die Vergiftungsgefahr wird vermindert, wenn das As in Form unl. Pigmonto 
einer Deckfarbe zugesetzt wird. (Sperrholz 4 . 29—30. Febr. 1932.) F r ie d e m a n n .

M. Hugron, Bericht iiber die terschiedenen zur Zeit gebrduchlichen Verfahren zur 
Konsertierung ton Holzpfahlen. Besprochen werden die Impragnierungsverff. mit 
CuS04, HgCl„, Fe-Salzen u. Kreosotmischungen. (Buli. Inst. Pin [2] 19 3 2 . 65—70. 
115— 18.) ‘ Gr im m e .

— , Forlschritte in der Flaminschutzbehandlung brennbarer Stoffe. Zum Impragnieren 
yon Holz wird Inirammon der I. G. FARBENINDUSTRIE empfohlen; es wird nach dem 
Druck- oder HeiBeinIaugeverf. angewandt. Ais Anstrichmittel wird Locron empfohlen, 
das durch Bldg. einer Schaumkruste wirkt. (Praktische Neuerungen u. Erfahrungen 
fiir die gesamte Toxtil-VeredeIungs-Industrie. Nr. 4. Beilage zu Dtsch. Farber-Ztg.
19 3 2 . 15.) F r ie d e m a n n .

Hans Heitler, Holzfeuerungen in Deutschland und Amerika. Theoret. Ver- 
brenmmgstemp. in Abhangigkeit yom W.-Geh. des Holzes. —  Besprechung yerschiedener 
Ausfiihrungsarten yon Holzfeuerungen. (Arch. Warmewirtsch. Dampfkcsselwesen 13. 
123—26. Mai 1932. Stuttgart.) S c h u s t e r .

Fred. W. Freise, Verwertung ton Cocosschalen zur Kesselfeuerung. Zus., Verh. 
der pottaschereichen Asche, Brikettierung, Verwendung. (Arch. Warmewirtsch. Dampf- 
kesselwesen 13. 161— 62. Juni 1932. Rio de Janeiro.) SCHUSTER.

O. Knabner, Kóhlenstaubfeuerungen in Amerika. Nach einem kurzeń tjberblick 
iiber die Entw. der Staubfeuerung werden die Miihlen besprochen. (Arch. Wiirmo- 
wirtsch. Dampfkesselwesen 13. 131—33. Mai 1932. Berlin.) S c h u s t e r .

Gustav Egloff, Anforderungen an Motorkraftstoffe haben sich geiinderl. Die neuen 
Motorbedingungen u. -konstruktionen erfordern Kraftstoffe mit liohcn Antiklopfeigg. 
Yf. gibt tabellar. Zusammenstellung iiber physikal. Eigg., Siedckuryen u. Octanzahl 
yon pennsylyan., kaliforn, u. Mid-Kontinent-Benzinen mit Angaben iiber Ursprungsól 
aus dem die Kraftstoffe gewonnen wurden. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 51. 38. 
5/5. 1932.) K. O. Mu l l e r .

F. R. Staley, Behandlungsmethoden ton Benzinen mit hóher Octanzahl. Yf. gibt 
einen Literaturiiberblick iiber die im letzten Jahr erschienenen Arbeiten, die die Er- 
haltung der guten Klopfeigg. yon Crack- u. Umwandlungsbenzin zum Gegenstand
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hatten. Die yerschiedenen Raffinationsarten werden yergleichsweise besprochen. 
(Petroleum Engineer 3. Nr. 7. 18— 19. April 1932.) K. O. Mu l l e r .

P. R. Staley, Fortschrilt in der Entwicklung von Naiurbenzin. Butanfreies Natur - 
benzin, wie es in der Bzn.-Stabilisationsanlage der E a s o n  OlL Co . in Enid (Okla.) 
gewonnen wird, zeichnet sieli durch seine hohe Wirksamkeit beim Starten u. Beschleu- 
nigen aus, hat eine Octanzahl von 64 bis 70 u. bleibt klopffest iiber eine grofie Spanne 
der yerschiedensten Motorenbedingungen. Sehr niedriger S- u. Gum-Geh., hoho D. u. 
liiedriger Endpunkt sind weitere Eigg. des ICraftstoffes. (Petroleum Engineer 3. Nr. 8. 
15— 16. Mai 1932.) K . O. Mu l l e r .

E. W. Aldrich und N. P. Robie, Die Gum-Slabilitat von Benzinen. Vff. stellten 
Verss. an, um eine beschleunigte Oxydationsmethode zur Vorausbest. der Gum- 
Stabilitat von Kraftstoffen auszuarbeiten. Es wurde zuerst die Wrkg. des 0 2-Druckes 
u. der Temp. wahrend der Einw.-Zeit untersucht. Genaue Apparaturbeschreibung 
des Heizbades u. der Bombę, in der die Benzine unter Oa-Druck der besehleunigten 
Alterung unterworfen werden, im Original. — Aus den gefundenen Werten der Einw. 
es Druckes selilieflen Vf., daB eine bestimmte Beziehung besteht zwischen der Einw.- 
Zeit irgendeines Druckes u. der Einw.-Zeit eines Luftdruckes von 1 atu. Die Werte, 
die aus der Einw. der Temp. erhalten wurden, zeigten, daB die Einw.-Dauer auf yer- 
schiedene Benzine sich in verschiedener Art mit den Tempp. anderte, so daB Benzine 
mit derselben Einw.-Zeit bei irgendeiner Temp., yersehiedene Stabilitatsperioden bei 
der Tank temp. haben konnen. —  Da die Temp. also ein ausgesprochener Faktor fur 
die beobachtete Einw.-Dauer ist u. da die in der Unters. befindlichen Benzine wahrend 
einer betrachtlichen Zeitspanne vor Beginn des Vers. sich bei tieferer Temp. befinden, 
ais die Badtemp. betragt, so fiihrtcn Yff. einen Korrekturfaktor ein, um die richtige 
Einw.-Dauer bei der Badtemp. zu erhalten. Vff. schlagen eine Methode vor, um die 
Zeitspanne vorauszusagen, wahrend der ein Bzn. ohne ubermaBige Gum-Bldg. gelagert 
werden kann. Indessen besitzen dio erhaltencn Werte nur annahernde Richtigkeit u. 
weitere Verss. sind notwendig, um die Gultigkeit der Voraussage zu bestatigen. Weiter- 
hin wollen Vff. die Fragen noch klaren, ob 1. nicht bei 2 yerschiedenen Tempp. die 
Einw.-Dauer bestimmt werden muB usw., 2. wie lange ein Kraftstoff im Brennstoff- 
system yerweilen kann, bis sich Gum bildet. Genaue Vers.-Anordnung, tabollar. 
zusammengestellte Werte, Diagramme u. Bilder im Original. (S. A. E. Journ. 30. 
198— 207. Mai 1932.) K. O. Mu l l e r .

E. Endo, Die Klopfeigenschaften von Motorkraflslojfen und ihre Verhutung. II. Die 
Beziehung zwischen dem Antiklopfwerl und der chemischen Zusammensetzung von 
organischen Verbindunge.n. (I. ygl. C. 1931. II. 3289.) In Fortsetzung seiner Unterss. 
(1, c.) priifte Vf. die Antiklopfwrkg. yon 150 nicht metali, organ. Verbb., die in kleinen 
Mengen dem Kraftstoff zugesetzt waren, um die Beziehungen zwischen den Antiklopf- 
cigg. u. der chem. Zus. zu prtifen. Den Antiklopfwert der organ. Verbb. bestimmte 
Vf. wie folgt: Das Ansteigen der H. U. C. R. (highest usefull compression ratio) eines 
Standardbenzins durch Zugabe von 2 Yol.-% einer organ. Verb. wurde durch das 
spszif. Gewicht diyidiert u. mit dem Mol.-Gew. multipliziert. Die so erhaltene Zahl 
gibt den relatiyen molekularen AYirkungsgrad der Antiklopfkraft an. Es zeigtc sich, 
daB 1. Stickstoff- u. Rydroxylverbb. Antiklopfkraft haben, Ather u. Aldehyde klopfen 
u. Ketone u. Ester eine Mittelstellung einnehmen. 2. die Klopfneigung m it steigender 
Lange der geraden aliphat. Kohlenstoffketten steigt, bei denselben Yerbb. der Klopfwert 
der n. Verbb. hoher ist ais bei den Isomcren u. in aromat. Verbb. Die Antiklopfnoigung 
steigt, wenn Amid- oder Hydroxylgruppen direkt am Bzl.-Kern sitzen, aber fallt, 
wenn diese an Seitenketten sitzen. (Journ. Fuel Soc. Japan 11. 53. Mai 1932.) K. O. Mu.

Rudolf Lanzmann, Stickstoffbestimmung in  Sleinkohlen und Koksen. Ver- 
besserung der Vcrbrennungsmethode mit Tellurdiosyd nach Gl a u s e r . (Angew. 
Chem. 45. 376—77, 28/5. 1932. Schles.-Ostrau, C. S. R .) Sc h u s t e r .

R. Kattwinkel, Untersuchungen iiber den Verlauf der Enłgasung von Steinkohlen. 
Nach Besprechung der bisher bekannt gewordenen Vorr. u. Verff. zur Best. des Ent- 
gasungsverlaufes von Kohlen beschreibt der Vf. eine yerbesserte Ausfuhrung seiner 
Methode zur Feststellung der Enveichungszone (C. 1930. II. 3672). Es werden 
folgende Kennpunkte bestimmt: Der B i t u  m e n z e r s . - P u n k t ,  bei dem die 
ersten Dest.-Erzeugnisse in Form hellgelb gefiirbter Ole auftreten; der E r w e i e h u n g s -  
p u n k t ,  erkennbar an braun bis schwarz gefarbten Spaltstucken; der B 1 a h - 
p u n k t ,  bei dem die Kohle zu blahen beginnt; der W i e d e r y e r f e s t i g u n g s -  
p u n k t ,  bei dem die Kohlenschmelze erstarrt. Die zu untersuchende Kohle wird
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in Form eines PreBlings von 1 g Gewieht im C 02-Strom erhitzt u. auf jedcm der 4 Kenn- 
punkte 1 Stde. lang gehalten. Naoh jcder Erhitzung wird der Gewichtsyerlust, der 
der Menge der abgespaltenen fliichtigen Bestandteile entspricht, durch Unterschieds- 
wiigung ermittelt. AuBerdem wird die bereits yorentgaste Kohle noch 1 Stde. auf 520°, 
dem Halbkokspunkt, erhitzt. Dann wird der PreBling im Mórser fein zerrieben u. 
im Platintiegel nach der Bochumer Methode bei 900°, dem Kokspunkt, vcrkokt. Diese 
neue Auftcilung des Entgasungsyerlaufes gestattet Riickschlusse auf das Treiben, 
Blahen u. Schwinden der Kohle. (Gluckauf 68. 518— 22. 4/6. 1932. Gelsen
kirchen.) S c h u s t e r .

Ernst W. Steinitz, Neuere Gesichłspunkle bei der physikalisch-chemisckcn Prilfung 
der Schmiermitlel. Allgemeine Betrachtungen iiber dio Olunters. u. Auswertung der 
erhaltenen Analysenwerte. Neuere Bewertungsmóglichkeiten fiir Schmieróle betreffs 
Herkunft u. Art der Herst., der Schmierfahigkeit u. der Bestandigkeit u. Fliichtigkeit, 
sowie der Temp.-Abhangigkeit u. Viscositat. (Metallbórse 22. 497— 98. 529— 30. 
594— 95. 11/5. 1932.) K . O. Mu l l e r .

M. H. Arveson, Neuer Viscosimeter ergibt wesentliche Daten iiber das Fliefien von 
Schmierfelten. Inhaltlich ident. mit der C. 1932. I. 1975 referierten Arbeit. (Oil Gas 
Journ. 30. Nr. 46. 96. 167. 31/3. 1932.) K. O. Mu l l e r .

H. G. I. Watson und D. A. Keys, Eine piezoelcktrischc Methode zur Messung der 
DruckscJmankungen im Verbrennungsmotor. Yff. beschreiben ein Piezometer, mit dem 
sie die in einem Verbrennungsmotor auftretenden Druckschwahkungen ais Ausschlag 
eines Kathodenstrahloscillographen messen. Gcnaue Beschreibung der Arbeitsweise 
im Original. Durch Synchronisicren der Zeit mit der Maschinengeschwindigkeit er
halten Vff. auf einem photograph. Film die Zeit-Druck-Charakteristika der Maschinen- 
explosionen. Bilder, Kurven u. Auswertungen im Original. (Canadian Journ. Res. 6.
322—31. M arz 1932.) K. O. Mu l l e r .

E. L. Baldeschwieler, Die Bestimmung von Bleitetradłhyl in Alhylgasolin. Die 
Methode beruht auf der Tatsache, daB Bleitetraathyl vollkommen zu Pb(N 03)2 um- 
gesetzt wird, wenn das zu untersuchende Gasolin mit konz. H N 03 geschiittelt wird. 
Wird diese Umsetzung im Scheidetrichter vorgenommen, so kann man durch Abziehen 
der unteren Fl.-Schicht das Pb in Form einer salpetersauren P b(N 03)3-Lsg. vom Gasolin 
abtrennen. Die letzten Spuren Pb(N 03)2 werden durch naclifolgendes Waschen des 
Gasolins mit W. hcrausgezogen. Die vereinigten Pb(N 03)2-Lsgg. werden in bekannter 
Weise mit konz. H2S 0 4 behandelt u. so das Pb ais P bS04 bestimmt. (Ind. engin. Chem. 
Analytical Edition 4. 101—02. 15/1. 1932. Elizabeth, N. J., Standard Oil Development 
Comp.) D u s i n G .

H. Kiemstedt, Photochemische Beaktionen zum raschen Nachweis des Eisen- 
carbonyls in Krafistoffen und Zusatzmitteln. Vf. bespricht die Zersetzlichkeit des Eisen- 
carbonyls im Licht u. die Auswertung dieser Rkk. fiir analyt. Zwecke. Auftreten rot- 
brauner Flocken oder Abscheidungen bei Belichtung eines Kraftstoffcs deuten mit 
ziemlicher Sicherheit auf die Ggw. yon Eisencarbonyl hin. Bei zu geringen Konzz. 
des Carbonyls ist es unmóglich, bestimmte Schliisse zu ziehen. Unter gewissen Um- 
standen kommt es uberhaupt nicht zur Bldg. yon Ausscheidungen oder Ndd. Yf. 
bespricht die Ursachen dieser Erscheinung u. zeigt, wie durch Zugabe geeigneter Sub- 
stanzen vor der Belichtung es moglich ist, Zweifel zu beheben u. evtl. yorhandenes 
Carbonyl sicher nachzuweisen. Mit Hilfc der „Paus Reaktion“ gelang es Vf., auch bei 
geringsten Substanzmengen in kiirzester Zeit Eisencarbonyl ais solehes in eindeutiger 
Weise zu identifizieren. (Erdol u. Teer 8. 253— 55. 5/6. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Empire Oil and Refining Co., Doyer, Delaware, iibert. von: Jesse J. Canfield, 
Tallant, Oklahoma, Verfahren zum Behandeln von Ol-Wassermischungen. Die Mischungen 
werden zweeks Verhinderung der Wasser-Olemulsionsbildung oder zweeks Zers. einer 
bereits gebildeten Emulsion mit einer Lsg. vermischt, die aus durch KW-stoffe sub- 
stituierten D eriw . der polycycl. aromat. Sulfonsauren, chlorierten aromat. KW-stoffen, 
W. u. gegebenenfalls Kresol besteht. (A. P. 1858186 vom 27/1. 1928, ausg. 10/5.
1932.) _ R ic h t e r .

G. A. Sarkisijanz, U.S.S.R., Verfahren zum Trennen von NaphthaemuUionen. 
Die Emulsionen werden in Kolonnen im Gegenstrom mit komprimierten Naturgasen 
behandelt, worauf die zum gróBten Teil zerlegten Emulsionen durch schwach geneigte 
Rohrenbehalter geloitet werden. Die Arbeitsweise ist an Hand von Zeichnungen 
erlautert. (Russ. P. 23 514 vom 13/4. 1926, ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .
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Frank Lenze und Anton Rettenmaier, Dcutschland, Reinigen von Gasen. Zur 
Erhohung der Wirksamkeit von Gasrcinigungsanlagen liifit man das ganz oder teilweise 
getroeknete Gas auf die Reinigungsmasse cinwirken, wobei man in Ggw. von zur 
kontinuicrlichcn Regenerierung der M. erforderlichen Mengen von Luft arbeitet. (F. P.
7 2 2  809  Tom 11/9. 1931, ausg. 26/3. 1932.) D r e w s .

Gewerkschaft Mathias Stinnes, Essen, Alctivieren von Gasreinigungsmasse. Zu
F. P. 699 839; C. 1931. I. 3637 ist naehzutragen, daB die regenerierte u. entschwefelte 
M. einen Zusatz von geringen Mengen, z. B. 3—5°/0, Erdalkaliverbb., z. B. CaC03, 
erhalt. (E. P. 371117 vom 10/3. 1931, ausg. 12/5. 1932. D. Prior. 5/5. 1930.) D r e w s .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: David L. Jacobson, Pittsburgh, Aktimeren 
von alkalischen, lósliche Sulfule enthaltenden Flussigkeiten. Dio z. B. bei der Gasreinigung 
anfallende FI. wird in Ggw. von aromat. Yerbb., welcho wenigstens zwei substituierte 
Gruppen, von denen eine eine Hydroxylgruppe ist, enthalton, beliiftet. Besonders 
geeignet ist Hydrochinon. Bei diescm Verf. wird das Sulfid in Thiosulfat ubergefiihrt. 
Zur Beschleunigung der Umsetzung gibt man gegebenonfalls noch Kupferchlorid zu. 
(A. P. 1855 353 vom 8/1. 1927, ausg. 26/4. 1932.) D r e w s .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Jacquc C. Morrell, Y. St. A., 
Crackverfahrai. Das zu spaltende Ol wird in Ggw. von bis zu 10% K - oder NaMnOt 
unter Druck u. unter Durchleiten von Luft, 0 2 oder 0 3 erhitzt. Dabei sollen 5—25°/0
0 2-haltige D eriw . u. eine hohe Ausbeute an niedrig sd. KW-stoffen erzielt werden. 
(A. P. i  847 409 vom 27/4. 1923, ausg. 1/3. 1932.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, Crackverfahren. Man erhitzt das Ol auf 
Spalttemp., trennt die dampfformig gewordenen Anteile vom Riickstandsol u. kiililt 
letzteres, um die Abseheidung von Koks zu yerhindern. (Belg. P. 359 534 vom 3/4.
1929, Auszug veróff. 23/10. 1929.) D e r s i n .

Johannes Maruhn und Ludwig Tiibben, Berlin, Druckhydrierung von Kohlen
und Schwerolen. Zur Herst. leicht sd. KW-stoffe sollen Brennstoffe bei hoher Temp. 
u. unter hohem / / 2-Druck in einer hydraul. PreBvorr. behandelt werden, wobei ge- 
pulverte oder mit Ol angepastete Kohle, gegebenenfalls unter Zusatz von Katalysatoren 
u. das Hydriergas in die PreBkammern eingebracht werden. Der hohe Druck wird durch 
das Zusammenpressen des Gas-Kohlegemisches mittels eines Stempels erzielt, wobei 
sich Drucko von 1500 at u. mehr erreichen lassen. In dem PreBkorper befindet sich 
eine Rohrsehlango eingebaut, durch die zwecks Heizung h. Ol hindurchgeschickt werden 
kann. (E.P. 369 798 vom 26/5. 1931, ausg. 21/4. 1932. A.P. 1807122 vom 10/3.
1930, ausg . 26/5. 1931. D . P rio r. 16/12. 1925.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., V. St. A., iibert. von: Frank A. Howard,
V. St. A., Herstellung hochraffinierter Mineralole. Zur Erzeugung schwefelfreier, farb- u. 
geruchloser Ole unterwirft man ein sehweres Mineralol der Hochdruckhydrierung in 
Ggw. von Katalysatoren bei 750— 850° F, trennt aus dem erhaltenen Prod. ein Ol 
mit den Grenzen von 50 bis 600 Saybolt-Sek. bei 100° F  ab u. behandelt dieses Ol 
mit H2SOt yon wenigstens 98%. (A. P. 1851580 vom 21/3. 1928, ausg. 29/3.
1932.) D e r s i n .

Murray Stuart und Lewis Murray Stuart, England, Raffination von Mineralólen. 
Man behandelt das Ol mit ozonisierter Luft, am besten in einem Turm im Gegenstrom, 
bis die iS'-Verbb. u. die ungesatt. Harzbildner oxydiert sind, yerdampft dann das Ol u. 
leitet die Dampfe uber einen Polymerisation bewirkenden Katalysator, z. B. Floridaerde, 
wiiseht das Ol mit Alkali u. redest. (E. P. 367 848 vom 19/11. 1930 u. 12/8. 1931, 
ausg. 24/3. 1932.) D e r s i n .

Edeieanu Ges. m. b. H., Berlin, Verfahren zum Verdampfen von schwefliger Saure 
bei der Raffination von Kohlenwasserstoffolen. Verf. zum Verdampfen von schwefliger 
Saure in Ńiederdruekverdampfern aus bei der Raffination von KW-stoffólen mit fl. 
schwefliger Saure (Edeleanuverf.) nach dem Verdampfen des Hauptanteils der sehwe- 
fligen Saure in Hohdruckverdampfern erhaltenen Raffinaten bzw. Extrakten, dad. 
gek., daB die Verdampfung der schwefligen Saure bewirkt wird durch eine Druck- 
erniedrigung in den Niederdruckyerdampfern mit Hilfe von Fl.-Strahlapp., welche durch 
in der Edeleanuanlage zu reinigendes Destillat betrieben werden. (D. R. P. 551 039 
KI. 23b vom 13/12. 1929, ausg. 25/5. 1932.) D e r s i n .

A. Riebeck’sche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., Verfahren zur Raffination 
von Leichtólen aus Braunkohlenschwelgas durch Polymerisation ihrer Verunreinigungen, 
dad. gek., daB man die Braunkohlenschwelgasleichtole ohne Anwendung von tjberdruck 
einer Wiirmebehandlung unterwirft. — Die Polymerisation kann ganz oder teilweise in
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dampfformigem Zustande auch unter Druck erfolgen, wodurch leicht yerharzte u. un- 
gesatt. Stoffe unter Bldg. von Verpichungen sich ausscheiden. Durch Abdestillieren 
erhalt man ein licht- u. luftbestandiges Benzin. (D. R. P. 548 800 KI. 12r vom 7/1. 
1925, ausg. 20/4. 1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung von Kohlenwasser- 
stoffoUn und Iłohparaffin. Man behandelt die KW-stoffe in fl. Zustande mit einer 
Lsg. von Stickozyden in konz. H2SOt , wobei man die Temp. so niedrig wahlt, daB 
zwar dio Vcrunreinigungen, nicht aber die KW-stoffe angegriffen werden. Man arbeitet 
z. B. bei 30—80°. AnschlieBend wascht man mit H2SOi  u. Alkali. (F. P. 39 802 vom 
23/2. 1931, ausg. 18/3. 1932. D . Prior. 27/3. 1930. Zus. zu F. P. 672 937; C. 1930. I. 
4252.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung von Rohparaffin, 
Oeresin oder Montanwachs. Dio Wachse sollen in fl. Zustande mit II2 bei hoheren 
Drucken yon wenigstcns 20 at in Ggw. yon Katalysatoren behandelt werden, dio 
Bi, V oder beide in Ggw. yon Fe, N i oder Co oder eines Gemisches der 3 Metalle ent- 
halten, wobei noch Elemente der 3., 4. oder 6. Gruppo des period. Systems zugegen 
sein kónnen u, die Katalysatoren sollen auf Tragern yerwendet werden. Man leitet z. B. 
braunes Rohparaffin bei 300° unter 175 at Druck mit H2 uber eine Kontaktmasse, 
die B i u. N i  auf Silicagel enthalt. Man erhalt ein weiBes Paraffin, das bei 53° schm. 
(E. P. 367 939 vom 4/12. 1930, ausg. 24/3. 1932. Zus. zu E. P. 320 921; C. 1930. I. 1256.
F. P. 39 860 vom 12/3. 1931, ausg. 18/3. 1932. D. Prior. 31/7. 1930. Zus. zu F. P. 
673 823; C. 1930. II. 675.) DERSIN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung von Montanwachs. 
Man setzt dem Wachs kleine Mengen Wasserstoffionen abspaltender Stoffe zu. (Belg. P. 
361 890 vom  27/6. 1929, Auszug yeroff. 19/12. 1929. D . Prior. 12/7. 1928.) D e r s in .

James A. Burton, Brooklyn, New York, Schmiermittel, bestehend aus einem 
Schmieról mit einer Viseositat von etwa 100° Saybolt bei 100° F , darin suspendiertem 
Graphit u. einer geringen Menge eines mehr oder weniger fliichtigen, nichtbrennbaren 
chlorierten. KW-stoffes, wie CCI.,, Chlf., Tetrackloriithan, Tri- u. Dichlorathylen. (A. P. 
1857 235 vom 23/12. 1929, ausg. 10/5. 1932.) R ic h t e r .

George F. Gallagher, Albany, New York, Schmiermittel, bestehend aus schweren 
Schmierolen, Amylacctat, yegetabil. Olen, wie 01iven- oder BaumwollsamenSl, Petroleum
u. gegebenenfalls Graphit u. A. (A. P. 1857 501 vom 19/9. 1928, ausg. 10/5. 1932.) Ri.

Shinta Matsunawa und Fusatoshi Nozawa, Japan, Verfahren zur Herstellung 
eines Schmiermittels. Mineralol mit einer niedrigen Viscositat wird mit 10— 40% einer 
Lsg. yon Goudron in organ. Losungsmm. yerriihrt u. mit einer Mischung aus Mineral- 
ólen mit hoherer Viscositat u. einer Lsg. von Goudron in organ. Losungsmm. yersetzt. 
Das erhaltene Prod. wird mit h. W. yermischt. (F. P. 724 377 yom 19/9. 1931, ausg. 
26/4. 1932. Jap. Prior. 4/10. 1930.) R ic h t e r .

D. S. Welikowski, U .S.S.R ., Herstellung konsistenter Fełle. Naphthensauren 
werden mit Bleioxyden auf etwa 250° erhitzt, darauf mit einer geringen Menge Fett- 
saure, z. B. Ol- oder Stearinsaure, Glycerin u. Ricinusol yermischt u. in einem Eisen- 
gcfilB unter Druck erhitzt. (Russ. P. 23 521 vom 31/7. 1930, ausg. 31/10. 1931.) R i c h .

M. I. Chesin und S. M. Gurwitsch, U .S.S.R ., Herstellung von Schmiermiiteln fur 
die Biichsen von Eisenbahnwagen. Masut wird auf 60° erhitzt u. dann mit einer Lsg. 
von Ceresin in Mineralólen u. Kalk yermischt. (Russ. P. 23 519 vom 17/9. 1929, 
ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .

William G. Atwood, iibert. von: Alfred Fisher, U. S. A., Holzkonseruierungs- 
mittel, bestehend aus einer innigen Mischung yon kolloidalem Ton mit Kreosot, ZnCl2
u. W. Beispiel: 1 g Ton u. 10 ccm W. werden mit 50 ccm Kreosotól zusammengemisclit
u. dann langsam 50 ccm einer 5%ig. ZnCl2-Lsg. zugefiigt, bis eine Emulsion entsteht, 
die 1 Stde. auf dem Wasserbade erhitzt wird. (A. P. 1 836 530 vom 21/4. 1928, ausg. 
15/12. 1931.) B r a u n s .

G. S. Petrow, A. I. Danilowitsch und A. J. Rabinowitsch, U.S.S.R., Yerfahren 
zum Ivipragnieren von Holz. Die Hólzer werden mit Mineralolen getrankt u. darauf 
die in den Holzern aufgesaugten Mineralole in iiblicher Weise, z. B. mittels Luft, 
osydiert. (Russ. P. 23 595 yom 13/3. 1929, ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

Ernst H. Riesenfeld, Berlin, Verfahren zum Imprdgnieren von Holz m it schwer- 
lóslichen, pilztótmden Salzen in einmaliger Durchtrankung mit Lsgg., die ins Innere 
dea Holzes eindringen u. aus denen die Fallung des swl. Salzes erst im Inńern der 
Holzmasse stattfindet, dad. gek., daB man konz. Lsgg., wie 5-n., 11. Sehwer- u. Erd-
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alkalimotallsalze mit Lsgg., welche pilztótend wirkende Anionengruppen enthalten, 
wie Arsenit- u. Fluoridlsgg., von derart niedrigen Konzz. zusammenbringt, daB der 
infolge der Sehwerlósliohkeit des hierbei sich bildenden Salzes entstehende Nd. erst 
nach einiger Zeit ausfallt. Den in das Holz einzufuhrenden Lsgg. kann noch zur 
weiteren Verzogerung der Ausfiillung ein Kolloid, wie Gelatinc, zugefiigt werden. 
(D.R.P. 551196 KI. 38 h vom 25/12. 1929, ausg. 28/5. 1932.) Gr a g e r .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, Herstellung 
raffinierter Motorbrennstoffe. Man unterwirft schwere KW-sloffóle unter spaltenden 
Bedingungen der Druckhydrierung, d. h. bei Tempp. >  480° u. Drucken >  20 at, 
besonders bei 100—200 at, in Ggw. giftfester Katalysatoren. Sie werden darauf bei 
niedrigerer Temp. von etwa 315—425° zwecks Entfernung harzbildender Stoffe erneut 
mit H2 behandelt. Die in der 1. Stufe nicht umgesetztcn hochsd. Ole werden vor der 
Behandlung in der 2. Stufe abgetrennt. (F. P. 722 518 vom 7/9. 1931, ausg. 17/3. 1932. 
A. Priorr. 10/9. u. 22/12. 1930.) D e r s in .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Stabilisierung von Motorbrenn- 
stoffen. Man setzt geringe Mengen von oi-Napklhol zu, wodurch die Neigung der KW- 
stoffe zur Yerfarbung verringert wird. (E. P. 366 041 vom 24/7. 1930, ausg. 25/2. 1932. 
A. Prior. 25/7. 1929.) D e r s i n .

Standard Oil Co., Whiting, ubert. von: Vanderveer Voorhees, V. St. A., 
Regenerierung der Gegenklo-pfwirkung von Crackgasolin. Dampfphase—Crackgasolin, 
das dureh Lagern seinen Gegenklopfwort gróBtenteils yerloren hat, soli sich dadurch 
auf etwa 90°/o seines alten Klopfwertes bringen lassen, daB man es der Dest. bis auf 
etwa 1% Ruckstand unterwirft. (A. P. 1848 681 yom 15/12. 1928, ausg. 8/3.
1932.) D e r s i n .

Die deutacha Mineralól-Industrie und verwandte Teerprodukten-Betriebe. Hrsg. unter Mitw. 
d. Zentral-Verbandes von Mineralol-Handcl u. -Industrie e. V. von Ernst Herzenberg.
6., neubearb., erw. Aufl. Jg. 1932. Berlin u. Leipzig: Verl. f. Borsen- u. Finanzliteratur
1932. (LXIII, 584 S.) gr. 8° =  Deutsche Wirtschaftsbiicherei. Bd. 1. Lw. b. nn 
M. 20.—.

[russ.] W. A. Ssokolow, Methoden der Erdgasuntersuchung. Moskau-Leningrad: Wiss.-
Techn. Erdol-Verlag 1932. (256 S.). Rbl. 3.60.

[russ.] Wssessojusnoje Geol.-Raswedotschnoje Objedinenje, Erdgas (Gesammelte Abhand- 
lungen). Leningrad: Wolodarski-Druckerei 1932. (78 S.). Rbl. 1.50.

XXIV. Photographie.
T. Thorne Baker, Die Lage der Farbenphotographie. Kurzo Ubersicht. (Chemist 

Druggist 116. 450— 51. 23/4. 1932.) LESZYNSKI.

Walter Jaeger, Aarau, Schweiz, Róntgenfilm mit zwei lichteinpfindlichen Schichten. 
Zwischen den beiden Schichten ist mindestens eine opt. Trennzone angeordnet, welche 
bei Aufnahmen mit Yerstarkungsschirmen verhindert, daB das Licht der Schirme 
auf dio ihnen nieht unmittelbar anliegende lichtempfindliche Sehicht gelangt u. 
dort eine Unscharfe verursacht. D ie Trennzone kann dureh die Riicken zweier einseitig 
begossener Planfilme oder dureh den beidseitig begossenen Film selbst gebildet werden. 
Sie kann auch einen nach der Belichtung entfernbaren, z. B. roten, Farbstoff ent
halten. (Schwz. P. 150 631 vom 1/10. 1930, ausg. 16/3. 1932.) Gr o t ę .

K. A. Kolossow, U.S.S.R., Verfahren zur Verhinderung der OberfUichenschrump- 
fung v<m photographischen Gelalineemulsionen. Die Gelatineemulsionen werden mit 
einem Prod. vermischt, das dureh Behandlung von weiBem Kolophonium mit einer 
gesatt. Boraslsg. bei n. Temp. entsteht. (Russ. P. 23 768 vom 30/9. 1929, ausg. 
31/10. 1931.) R ic h t e r .

Kodak Ltd., London, iibert. yon: John George Capstaff, New York, Herstellung 
von pholographischen Bildem. Ein Ag-Bild wird in einer unl. Kolloidschicht hergestellt, 
die mit einer I. Gelatineschicht fest verbunden ist. Das Ag wird in einem Ozobrom- 
bad herausgelóst, wobei die Gelatinestellen yerschieden stark gehartet werden. SchlieB- 
lich werden die 1. gebliebenen Gelatinestellen entfemt. Die Gelatineschicht kann vor 
der Entw. oder Belichtung angefarbt werden; sie kann auch zwischen Emulsionsschieht
u. Trager angeordnet werden. (E. P. 371 077 vom 9/2. 1931, ausg. 12/5. 1932. A. Prior. 
25/2. 1930.) G r o t ę .
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Technicolor Motion Picture Corp., Amerika, Bildherstellung durch teilweise 
Gdatinehartung. Die Ag-Gelatineemulsion wird yor oder nack der Belichtung gleich- 
maBig gehartet, worauf nach der Entw. die belichtcten Stellen durch Osydationsmittel 
wieder weich gcmacht u. eingefarbt werden. (F. P. 725 307 vom 21/10. 1931, ausg. 
11/5. 1932. A. Prior. 21/10. 1930.) Gr o t ę .

Arthur Schwarz, Berlin, Herstellung eines Punktrasters fiir die Farbenphoto- 
graphie, 1. dad. gek., daB die yerschieden gefarbten oder farbenempfindlichen Grund- 
stoffe unter Druck aus dtisenartigon Offnungen tupfenartig auf die Trageruntcrlage 
aufgebracht werden. — 2. dad. gek., daB die Tupfen oder Punkte der yerschicdencn 
Grundstoffe auf die bereits mit einer einheitlichen Schicht eines der verwendetcn 
Grundstoffe bedeckte Tragerunterlage aufgebracht u. durch Druck in die gegebenenfalls 
noch weiche Schicht des ersten Grundstoffs eingebettet werden. — Durch yerschiedenen 
Druck kónnen yerschieden groBe Rasterpunkte erzeugt werden. (D. R. P. 552 948 
KI. 57 b vom 19/6. 1931, ausg. 20/6. 1932.) Gr o t ę .

Keller-Dorian Colorfilm Corp., Amerika, Wiedergabe von Linsenrasterfilmen. 
Original- u. Kopierfilm werden beim Kopieren so aufeinandergelegt, daB die Gau- 
fricrungen einen Winkcl von ca. 30° bilden. Belichtet wird durch eine Blende mit 
Offnungen, die auf der Mittellinic der Gaufrierungen liegen. Die Blendenóffnungen 
entsprechen den Feldern des Farbfilters, das bei der Aufnahme yerwendet wurde. 
(F. P. 723211 vom 22/9. 1931, ausg. 5/4. 1932. A. Prior. 13/10. 1930.) Gr o t ę .

Max Vohner, Bcrlin-Neubabelsberg, Verfahren zur Aufzeichnung schicacher elek- 
trischer Impulse. Papier wird mit einem Silbersalz getrankt u. in bekannter Weiso 
zwischen den stromfiihrenden Elektroden angeordnet. Durch die elektrochem. Wrkg. 
des Stromes wird eine geringe Menge von Ag frei gemacht, die aber noch nicht zur 
Sichtbamiachung der ubertragenen Zeichen ausreicht. Hierzu wird, ahnlich wie bei 
der photograph. Entw., auf dem Ag eine weitere Menge von Ag niedorgeschlagen, in
dem man das Papier mit einer reduzierend wirkenden Lsg. behandelt, in der ein Ag- 
Salz aufgelóst ist. Es ist auf diese Weise móglich, mit sehr geringen Strommengen 
(einigo millionstel Amp. bei weniger ais 1 Volt Spannung) etwa 1000 Punkte pro Sek. 
zu erzielen. An Stelle von Ag-Salzen konnen andere Salze Verwendung finden, z. B. 
yon Pt, Au, Cu, Hg. Dio aufzeichnende Elektrodo soli eine harte Oberflache besitzen. 
Es kommen z. B. Elektroden aus C, Si, Sb, W, Os, Pt-Ir oder Pt-Os in Frage. (A. P. 
1851298 T o m  7/7. 1930, ausg. 29/3. 1932. D. Prior. 6/7. 1929.) G e is z l e r .

Kurt Breusmg, Deutschland, Herstellung von Tonbildfilmen. Ton- u. Bildauf- 
zeichnung werden gemeinsam entwickelt u. beim Kopieren yerschieden behandelt, 
so daB hierdurch die Gammaregulierung erfolgt, wobei ii uf einen gemeinsamen Film 
oder auf zwei getrennte Filme kopiert werden kann. Im letzteren Falle kann von dem 
Tonstreifen ein Duplikatnegatiy angefertigt werden, von dem dann die Positiye 
kopiert werden. (F. P. 726 962 vom 27/11. 1931, ausg. 10/6. 1932. D. Prior. 2/12.
1930.) Gr o t ę .

Joseph Dyer, New York, Herstellung von Druckformen. Von dem Diapositiy der 
Zeichnung wird photograph. ein verkleinertes Dianegativ hergestellt, welches durch 
einen Raster auf eine lichtempfindliche Schicht projiziert wird. Nach Entfernung des 
yerkleincrten Negatiys u. des Rasters wird nochmals durch das Diapositiy belichtet. 
Hierdurch entsteht ein Rasterpositiy mit scharfen Konturen. (A. P. 1859 620 vom 
25/11. 1930, ausg. 24/5. 1932.) Gr o t ę .

Charles Aime Chertemps, Frankreich, Seine, Herstellung von Druckformen auf 
Walzen. Eino bicgsame u. widerstandsfahige Unterlage wird mit einer oder mehreren, 
mit Dichromat lichtempfindlich gcmaehten Gelatineschichten (iberzogen, die nach 
Belichtung unter einer photograph. Vorlage, Entwickeln u. Fixieren zum direkten 
Druck dienendeReliefs liefern u. auf die m it einer piast. M. uberzogene Walzeaufgebracht 
werden. (F. P. 722722  vom 9/9. 1931, ausg. 24/3. 1932.) Gr o t ę .

I. G-. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Bestimmung der Papiersorte 
f i ir  photographische Kopien. Die durchlśissigste u. undurchlassigste Stelle des Negatiys 
werden durch Yergleich mit zwei gegeneinander beweglichen Sehwarzungsstreifen 
(Graukeilen) festgestellt. (F.P. 721511 vom 22/7. 1931, ausg. 4/3. 1932. D. Prior.
23/7. 1930.) Gr o t ę .

Prin ted  in Germany SchluB der Redaktion: den 29. Juli 1932.


