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1932 Band II. Nr. 7. 17. August.

A. Allgemeine und pbysikalische Cliemie.
V. F. Payne, Ein Vergleich der Vorlemngsdemonslratimi mit der individuellen 

Laboratoriumsarbeit. II. Der Zeitaufwand. (I. vgl. C. 1932 . II. 4.) Die in 319 offent- 
lichen u. privaten Leliranstalten verschicdener GróBe im Unterricht der allgemeincn 
Chemie, qualitativen u. quantitativen Analyse, organ. u. physikal. Chemie aufge- 
wendete Zeit wird verglichen. (Journ. chem. Education 9. 1097— 1102. Juni 1932. 
Lexington [Kentucky], Transylvania Coli.) SKALIKS.

Gr. P. Baxter, P. Curie, P. Lebeau, O. Honigschmid und R . I. Meyer, Zweiler 
Bericht der Aloingeioichtskommission der internationalen Union fur Chemie. (Anales 
Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 319—30. 15/4. 1932. — C. 1932 . II. 161.) R. K. Mu.

G. Elsen, Die Isotope des Urans. Es wird eino Ubersicht gegeben ii bor die Zahl u. 
die Arten der Isótope im U. Wenn angenommen wird, daB das Isotop U239 ident. ist 
mit dem Actinouran, so findet mail mit dem At.-Gew. 238,187, daB 17— 18% (wahr- 
seheinlielier 16°/0) AoU im U  des period. Systems anwesend sind. Mit dem At.-Gew. 
von v . GROSSE (vgl. C. 1931 . I. 565), 238,084, berechnet sich ungefahr 10% AcU. 
Mit 16% AcU ergeben sich folgende radioakt. Konstanten u. Halbierungszeiten: 
^Acu  =  6,8G* 10 1 1  a- -1; th =  l,01 -10 10 a; mit 10% AcU: fcAcU =  1,17-10“ “  o"1; 
th =  5,95-1010 a. (Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 51 . 284— 88. 15/2. 1932. ’s-Graven- 
hage.) ” SKALIKS.

Linus P auling, Die Natur der chemischen Bindung. III. Der Ubergang eines 
extremen Bindungslyps zu einern anderen. (II. vgl. C. 19 3 2 . I. 1620.) Es wird unter- 
suclit, in welchen Fallen es moglich erscheint, durch kontinuierliehe Veranderung ato- 
marer Paramcter (etwa der effektiven Kernladung) einen Extremfall der chem. Bin
dung in einen anderen iiberzufuhren, z. B. Ionenbindung in Elektronenpaarbindung. 
Vf. weist darauf hin, daB fur die physikal. Eigg. einer Substanz nicht nur der Bindungs- 
typ, sondern auch noeh die raumliche Anordnung der Atome von EinfluB ist;m an kann 
deshalb aus einer starken Anderung des F. oder Kp. (A1F3— SiF4) nicht auf eine Ande- 
rung des Bindungstyps schlieBen. Die elektrostat. Theorie der Ionenbindung wird 
dadurch gestiitzt, daB die theoret. Ionenradien mit den aus Krystallstrukturen ab- 
geleiteten ubereinstimmen. Die Bindungen durch Elektronenpaare liefern biswcilen 
Hinweise auf die raumliche Anordnung. — Nach der CJuantenmechanik ist der Zu- 
stand jedes meliratomigen Systems haufig ein Gemisch zweier Zustilnde, namlich dann, 
wenn bei gegebener Atomkonfiguration 2 Elektronenzustande anniihcrnd glcicher 
Energie u. gleicher Multiplizitat existieren. Da nun Zustande rerschiedener Multi- 
plizitiiten nicht kombinieren, kann es bei stetiger Veranderung von Atomparametern 
vorkommen, daB —  beim Uberschneiden nicht kombinierender Energieniveaus —  
sieh der beobaehtbare Zustand unstetig andert. —. Um eine quantenmechan. Dcutung 
der Bindung durehzufuhren, kann man zunachst von 2 mogliehen LEWISschen Elektro- 
nenformeln ausgehen u. mit einem geoigneten Ansatz fur die Eigenfunktion die Energie 
bereehnen. Wenn yon den mogliehen Formeln eine zu einer Energie fuhrt, die um 
vieles tiefer liegt ais die andere, kann man die entsprechende Formel ais gute An- 
naherung ansehen; wenn aber die Energien nahe aneinander liegen, wird im allgemeinen 
ein Gemisch beider Zustande auftreten. Am Beispiel von CsF, NaCl, LiF  diskutiert
Vf. folgende beiden mogliehen Bindungsarten: C s+F-  u. Cs ;F; usw.; es zcigt sich,
daB die Ionenbindung zu einer um mindestens 2 V tieferen Energie fiihrt. Dieselbe 
Betraehtung bei HCl, HBr, IIJ  durehgefiihrt, zeigt, daB diese Stoffe durch die Formeln
H :C1; usw. beschrieben werden mussen. Bei IIF liegt ein Gemisch yon H + F _ u. 

H :F : Yor. Bei SiFt  ist gleichfalls zu erwarten, daB ein Gemisch yorliegt, wobei
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beide Strukturen Tetraederform hahcn. Bei GO kommen folgende 2 Strukturen in Frage
c 3P + o 3P —>- :c: :o: u. 
c -4s +  o+4s — >- :C: : :o: .

D ie Energien der beiden Zustiindo iiberschnoiden einander. Es ist zu erwarten, daB 
ein Gemiseh auftritt, in welehem dio Dreifachbindung iiberwiegt. Beim Auseinander- 
fuhren der Korne wtirde sich die Elektronenkonfiguration andern, wobei bei cincm 
Kernabstand von 2 A nur mehr die Doppelbindungsstruktur yorliegt. — Die Elemento 
aus der Eisengruppc zeigen ein komplizierteres Verh., da in ihren Verbb. der tiefste 
Elektronenpaarzustand mit dem tiefsten Ionenzustand nieht kombinieren muB. Wenn 
ein [FeXc] -Komplex duroh Ionenbindung zusammengehalten wird, bilden die 
Singulett X~ u. die Fe+++-Ionen einen “Z-Zustand mit 5 unpaarigen Elektronen; im 
entgegengesetzten Extremfall ware der Grundzustand (aus 3fi2 4.s 4p 3 Bindungs-Eigen- 
funktionen) ein 22-Zustand. Wenn man die Elektronenaffinitat stetig abnehmen u. 
die Elektronenpaarbindungs-Energie zunehmen lafit, iiberschnoiden sich die Energien 
des e£ -  u. 2Z-Zustandes, wobei eino Unstetigkeit in den Eigg. der jeweils stabilen 
Vorb. auftritt. Dio Multiplizitat ist eino einfaehe Funktion der Anzahl BoHRseher 
Magnotonen. Das magnet. Moment fur einen 2J£-Zustand ist 1,75 fur einen e2-Zustand 
5,91. Experimentell bat sich fur K 3Fe(CN)6 2,0, fur (N H ^ ^ F eF 5,91 ergeben, so daB 
man im ersten Fali auf Elektronenpaarbindung, im zweiten Fali auf Ionenbindung 
schlieBen muB. Aus den bisher yorliegenden magnet. Daten folgt, daB die meisten 
Melalloxyde u. -fluoride Ionenbindungen, die Verbb. von S, Se, Te, P , As, Sb m it den 
tibergangselementen Elektronenpaarbindungen haben. Cl, Br, J  geben mit den Metallen 
der Pt- u. Pd-Gruppe u. einzelnen Metallen d. i'’e-Gruppe Elektronenpaarbindungen. 
(Journ. Amor. chem. Soc. 54. 988— 1003. Marz 1932. Pasadena, Calif.) EisENSCHITZ.

Giinther Briegleb, U ber den Meclianismus der zwiscliennwlekularen Kraflwirkungen 
organischer Molekule. II. (I. vgl. C. 1931. II. 2426.) Wie in der I. Mitt. gezeigt, kann 
man aus der Konz.-Abhangigkeit der KERR-Konstanten geloster Stoffc etwas iiber 
die gegenseitige Beeinflussung der Moll. erfahren, was Vf. auf die Frage nach der 
Assoziation von Dipol- u. dipolfreien Moll. anwendet. Es wird untersucht, wie weit 
der LANGEVIN-BoRNsche Ausdruek fiir die elektroopt. K E R R -K onstan te  von Gasen 
auf Fil. anwendbar ist. Die von G ans (Ann. d. Physik 62 [1920]. 331) unter der 
Annalime, in jedem Mol. wird durch die Primarwellc ein Moment induziert u. somit 
eine Sekundarwelle veranlaBt, auigestellte Beziehung zwisclien der Intensitat J s u. J v 
des senkrecht bzw. parallel zur Einfallsebene sehwingenden Streulichts u. der In
tensitat ,/0 des Primiirlichts wurde an Fil. durch Messung des Depolarisationsgrades 
/J =  J J J S ais u n b ra u ch b a r gefimden. Wenn man nach  E in s t e in  (Ann. d. Physik (4)
33 [1910]. 1275) u. Ga n s  (C. 1923. III. 1592) hingegen Streuung des Primiirlichts an 
den durch D.-Schwankungen in der FI. erzeugten o p t. In h o m o g en ita ten  u. auBcrdem 
Schwankungen der Anisotropie der Polarisierbarkeit annimmt, kommt man fiir dipol- 
freie Substanzen zu befriedigender Cbereinstimmung mit der Erfahrung durch die 
Gleichung (/3 =  K o m p ressib ilita t, e =  D E., n =  Breehungsindes):

T. y  „  3 . (e — 1) (n2 — 1) (fi +  2) (n2 -|- 2) A fi
K E R li-K o n stan te  K  =  —  f i ---------- 5------------- --------- ^-----1----  ------- - ^ - r -  ,

8 n u  9 b — 7zl^j
die fiir den Grenzfall f} — l/k  T  N  in die fiir dio Gase giiltige Gleichung iibergeht. Zu 
derselben Gleichung, die keine Aussage iiber die molare Anisotropie ó eines Mol. im 
kondensierten Zustand enthalt, kommt man, wie Vf. zeigt, wenn man die schwankungs- 
theoret. Betrachtung mit der molekulartheorct. verkniipft (vgl. R am an ath an , Proeeed. 
Indian Assoc. Cultivat. Science 8 [1923]. 181) u. die Gleichung:

5 R TpN  A n  
n  N i  6 - 7  A n  

cinfiihrt. Der Vergleieh von <5n. mit <5oaa erlaubt auch einen Vergleich der Anisotropie 
der Polarisierbarkeiten im gasformigen u. fl. Zustand. —  Wegen der Ungenauigkeit 
der Messung von A verwendet Vf. fiir seine Unterss. einen anderen Weg. Er definiert 
eine molare KERR-Konstante fiir Fil. ahnlieh, wie es fiir Gase ublich ist, u. bestimmt 
sie fiir die zu untersuehcnden Stoffe in dipolfreien, indifferenten Losungsmm. estra- 
polator. fiir unendliohe Yerdiinnung. Vergleich mit der KERR-Konstante fur den Gas- 
zustand erlaubt eino Aussage iiber die Weehselwrkg. zwischen Solyens u. gel. Stoff. 
Femer kann man aus der KERR-Konstante von solehen Lsgg. in dipolfreien Lsgg. nach 
der Mischungsregel die mol. Konstantę bei Ycrschiedenen Konzz. ermitteln. Wenn die 
Wrkgg. zwischen den Losungsm.-Moll., zwischen ihnen u. den gel. Moll. u. zwischen
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letzteren vcrschieden sind, ist dio Konstanto konzentrationsabhangig. Bei dipolfreien 
Moll. andern sich die AnisotropiegróBen (a{ —• o,-) bzw. (b{ — hj), boi Dipolmoll. auBcr- 
dem /ij, was auf Natur u. Mochanismus der Wecnselwrkg. Schliisso erlaubt. Dio Andc- 
rung der (a{ — at ) bzw. {bi — 6;) kann daduroh bedingt soin, daB die zwischenmol. 
Krafte dio eharakterist. Eigenfrequenzen in versehiedenen Richtungen verschieden ver- 
andern —■ was bosonders in der Nahe von Absorptionsbandcn der F ali sein wird — , 
oder dureh den „zwisehenmolekularen Orientierungseffekt", der auBerhalb der Ab- 
sorptionsbanden hervortritt u. so zustandekommt, daB dio relativo Orientierung zweier 
Moll. dio primar erzougten Momonto veranlaBt, das primar am Mol. angreifendo Feld 
zu yerandern. Nach einer Diskussion iiber die Aussagen der Messungen von Mol- 
polarisation, Molrefraktion u. Liehtabsorption bzgl. der zwischenmol. Krafte beriohtot 
Vf. iiber Messungen an Athylather in Heptan, Chloroform in Heptan, CS2 in Heptan, 
Aceton in CC14, Athylather, Chlf., CS2, Bzl. in CC14, Naphthalin, Biphenyl, Phenanthren, 
p-Dichlorbenzol, p-Xylol u. Toluol in Heptan, endlich Aceton u. CS2 in Bzl. Die 
Messungen zoigen, daB die vorhandene Konz.-Abhangigkeit der mol. K e r r -Konstantę 
ihrerseits vom Losungsm. u. vom gel. Stoff abhangt. In Heptan nimmt sie mit steigender 
Konz. bei p-Diehlorbonzol, p-Xylol u. Toluol zu, bei Aceton, A., Clilf., CS2, Bzl., Naph- 
thalin, Biphenyl u. Phenantliren ab. — Die aus unendlich verd. Lsgg. berechnete 
K E R R -K onstan te  gel. Moll. ist stets kleiner ais im Gaszustand; dio Differcnz zwisehen 
beiden Werten ist ebenfalls vom Losungsm. abhangig. — Vf. versucht, aus seinen Ergeb- 
nissen Aufsehlusse zu gewnnen iiber dio Art der Krafte zwisehen Einzelmoll. (Valenz- 
krafte, KEESOMscher Richteffekt, DEBYEschor Induktionseffekt, Dispersionseffekt) 
u. iiber die mittlero gegenseitige Konstellation der Moll. in den Sehwarmon, da es sich 
kaum um definierte Assoziationskomplexo handeln durfte. Der Vergleich der K e r r - 
Konstanten boi unendlicher Verdiinnung u. im Gaszustand zeigt, daB bei dipollosen 
Moll. eine Orientierung des gel. u. des lósenden Stoffs in der Weiso stattfindet, daB sich 
die Aohsen bzw. Ebenon groBter Polarisierbarkeit parallel lagem, wodurch das solyati- 
sierte Mol. an Orientierungsfahigkeit im elektr. Feldo verliert; bei Dipolmoll. hingegen 
ist die Orientierung weitgehend vom Losungsm. unabhangig (da der Dipolanteil 0 2 
den Anisotropieanteil ©1 der KERR-Konstanton uberwiegt. Jedoch kann die Lago des 
Moments zurRichtung groBter Polarisierbarkeit, damit also auch die K E R R -K onstan te  
des Komploxes von der Summo der Komponentenkonstanten verschieden sein. 
Ferner kann die Einstellung froi drehbarer Gruppen von der Natur des Losungsm. ab- 
hangon (B r ie g l e b  u. W o l f , C. 1931 . II. 3188), was auch fur Dipolmessungen von 
Wichtigkeit ist. Dieso Feststollungen gelten fur Heptan u. Bzl., nicht dagegen fur CC14, 
der deswegen oine Sonderstellung einnimmt, weil zwar sein Gesamtmoment 0 ist, aber 
die Wrkg. auf gel. Moll. von den Partialmomenten der einzelnen C-Cl-Bindungen aus- 
geht. Deswegen findet man aueh bei Dipolmessungen in CC14 bis zu 8% zu hoho 
Momente. Es ergibt sieh, daB die K E R R -K onstan te  in CC14 besonders stark von der in 
Heptan u. im Gaszustand abw eich t. — Aus der K onz.-A bhangigkeit der molaren K e r r - 
Konstanten der dipolfreien Moll. CS2, Bzl., Naphthalin, Biphenyl u. Phenanthren
— Anthracen konnte wegen der photochomisehen Umwandlung in Dianthracen nicht 
gemessen werden —  ergibt sich, daB die Moll. aufeinander Krafte ausiiben, u. zwar 
infolge der Polarisierbarkeit der Moll. Vergleich der K E R R -K onstan ton  fiir die Konz. 0,1 
u. fiir unendliche Verdunnung zeigt, daB auBer der absol. GroBe der Polarisierbarkeit 
aueh ihre Anisotropie von EinfluB sein muB, dergestalt, daB zwei Moll. sich um so 
stiirker orientieren, jo mehr die potentiellen Energien aller móglichen relativen Lagen 
voneinandor verschieden sind, also wenn die absol. Anisotropie moglichst groB ist. Die 
Anisotropie der Polarisierbarkeit nimmt zu in der Reihe Biphenyl, Bzl., Naphthalin, 
Phenanthren (Anthracen; daher auch das grofie Polymcrisationsbestreben des letzteren). 
DaB Biphenyl eine kleinere Anisotropie hat ais Naphthalin, wird darauf zuruekgefiihrt, 
daB in ersterem die Kerno gegeneinander frei drehbar sind, daB in ihm der Abstand 
der Kemmittolpunkto ea. 2 A groBer ist ais im Naphthalin, wodurch dio gegenseitige 
Beeinflussung der in den beiden Kernen primar induzierten Momente schwaelier wird, 
u. daB endlich im Naphthalin die Doppelbindung an der Kondensationsstelle eine in- 
duktive Beeinflussung der beiden Kerne veranlaBt. — Bei Moll. mit einer polaren Gruppc 
ergibt sich aus der Zu- oder Abnahme der Molekularpolarisation mit der Konz., ob die
Einstellung der Moll. nach dem Schema — )----- >- oder erfolgt. Toluol u. Heptan
assoziieren sieh nach letzterem Schema (fiir Aceton vgl. I). 0 2 muB danach abnehmen, 
©! hingegen — wie gezeigt werden k a n n  — zunelimen fur Toluol u. Chlf., abnehmen fiir 
Aceton, Chlf. u. Ather. Auch in ersterem Fali ist aber eine Abnahme der K ER R -K on-
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stanten zu erwarten, da 0 2 stets 0 ,  weit iiberwiegt — wenn nicht das Moment schr klein 
ist. Das isfc tatsachlieh boi Toluol der Fali. — Bei Moll. mit mehreren, sich nicht zu 
Nuli erganzenden polaren Gruppen wird gleichfalls das (resultierende) Moment das Verli. 
im elektr. Felde bestimmen. Fur die Assoziation sind die Partialmomcnte maBgebend: 
es werden sieli stets mogliehst viele polare Gruppen gegenseitig abzusattigen suoben. 
Daher verhalten sieli p-Xylol u. p-Dichlorbenzol nicht wie die oben diskutierten KW- 
stoffe, obwohl sie wie diese das Moment 0 haben; sie lagern sich nicht mit den Achsen 
groBter Polarisation parallel, sondern mit ihren Partialmomenten nach Sehema II.

— Bei der Aneinanderlagerung zweier Moll. M P  u. M 'P ' (M  polare, P  polarisierbare 
Gruppen) sind folgendo vier Moglichkeiten gegeben: 1. Die beiden Moll. lagern sich durcli 
Valenzkrafte zusammen. 2. T)ie polaren Gruppen satt. sich ab P M  . . . M  P '; was 
bei Dipolmoll. sehr haufig der Fali ist. 3. Das Anlagerungsschema ist M  P  . . . M ' P', 
was stets eintritt, wenn M ' im Vergleieh zu M  starkę Dipolgruppen (N 02!) darstellt, 
u. P  stark polarisierbar ist. Das ist bei den Mol.-Verbb. der Nitrokorper mit Aminen 
oder Phenolen der Fali, wie fiir das Paar Trinitrobenzol—/J-Naphthol durch Abschatzung 
gezcigt wird. 4. Wenn nach Móglichkeit bei 2 u n d  3 Assoziation eintreten kann, ist 
die Móglichkeit zu Komplexisomerie gegeben, wie sie bei dem Paar o-Bromanilin—  
Pikrinsaurc auftritt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 16 . 249— 75. April 1932. Karls
ruhe, Techn. Hochsch.) B ergm ann.

Otto Stelling, lióntgeTispekłroskopische Sludien von komplezchemischen Slruklur- 
problemen. II. X . uber den Zusammenhang zmschen chemischer Konstitulion und 
K-Róntgaiabsorptionsspektren. (I, IX . ygl. C. 1930 . I. 3152.) A. Allgemeine Ubersicht 
uber die behandelten Probleme. — B. Einw. auBerer Faktoren auf das Aussehen der 
Absorptionskanton: Um gute Absorptionsspektren zu erhalten, mussen die Betriebs- 
bedingungen des Róntgenrohrs geeignet gewahlt werden. Die Absorptionsschichten 
mussen das absorbierende Element in passender, nicht zu groBer Menge pro qcm ent- 
halten, sonst werden die Spektren einfaeher ais der Wirklichkeit entspricht. Ver- 
unreinigungen, die die absorbierende Atomart enthalten, sind im allgemeinen auf der 
Platte nachweisbar. Zerss. mussen beriicksichtigt werden. — C. B i n d u n g s -  
z u s t a n d  v o n  Cl  i n  v e r s e h i e d e n e n  k o m p l e x e n  V e r b b. : E i n -  
l a g e r u n g s  verbb., die Cl nur in ionogener Form enthalten, geben nur eine Kante. 
Das bis jetzt bekannte experimentelle Materiał stimmt hiermit iiberein. Die den 
Verbb. zugrunde liegenden einfachen Chloride geben in allen Fallen 2 Kanten. Da- 
gegen ist in vielen Fallen experimentell bestatigt u. auch qualitativ theoret. verstiind- 
lieh, daB, wenn ein Chlorid erster Ordnung 2 CI-Absorptionskanten gibt, auch seine 
sanitliehen A n l a g e r u n g s v e r b b .  u. diejenigen unvollkommenen Einlagermigs- 
verbb., welche Cl in dem komp!cxen łon  enthalten, zwei Kanten geben. In den bis 
jetzt untersuchten Komplexverbb. waren folgende Zentralatome vorhanden: Cr111, 
Fe11, Co111, Co11, N i11, Cu11, Zn11, Cd". Von diesen zeigen nur die Zn- u. gewissermaflen 
auch die Cd-Verbb. Ausnahmen, indem die Zn-Verbb. nur eine Kante geben u. das 
Aussehen der Cd-Kanten von den anderen etwas verschieden ist. Eine VergroBerung 
des experimentellen Materials ist sehwierig, da dio Koordinationsverhaltnisse fiir die 
meisten Elemente nicht gut bekannt sind. Es wird daher untersucht, inwieweit man 
aus den Rontgenabsorptionsspektren Schliisse auf die Konst. der Komplexverbb. 
ziehen kann. Es wird eine Reihe von Chloriden zweiwertiger Metalle untersucht, die 
alle zwei Kanten geben. Ihre Komplexverbb. konnen eine oder zwei Kanten aufweisen. 
Bei doppelter Kante muB wenigstens ein Cl-Atom in das komplexe łon  eingehen. Die 
untersuchten Verbb. sind am SchluB des Bef. aufgezahlt, die Wellenliingen der Ab- 
sorptionskanten sind im Original in Tabellen gegeben. Die Resultate betreffs Koordi- 
nationszahl u. Bau der Komplexverbb. von den zweiwertigen Elementen Fe, Co, Ni, 
Cu u. Cd stimmen im allgemeinen zu den schon bekannten Tatsachen. — D. B i n - 
d u n g s z u s t a n d  v o n  Cl  i n  V e r b b .  1. O r d n u n g .  Die Chloride der in der 
Mitte des period. Systems stehenden Elemente sind sehwierig d i r e k t  zu unter- 
suchen, ein allgemeiner tlberblick lilBt sich aber aus der Unters. ihrer Anlagerungs- 
verbb. gewinnon, Aus dem gesamten Materiał ergibt sich folgendes: Wenn die An- 
lagerungsverbb. eines Clilorids zwei Absorptionskanten geben, dann gibt auch das
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einfache Chloritl 2 Kanton, u. zwar mit etwa dcnselbon Wellenlangenwerten. Die Ent- 
stehung der Doppelkanten wini duroh das Vorhandcnsein ciner nichtionogenen oder 
homoopolaren Bindung Cl-Metall erklart u. naher diskutiert. — E. c i s - t r a n s -  
I s o m e r i e  v o n  K o m p l o x v e r b b .  Von den Dichlorverbb. geben die trans
it. die eis-Verb. yersohiedene Wellenlangen fur die weiche Kante, u. zwar gibt die 
trans-Verb. die weiehste Kante. — Die beiden Formen des CoCl2-2 P yr  wurden unter - 
sueht. GemaB den Rontgenspektren ist die stabile, violcttc Verb. die cis-, die instabile, 
blaue die trans-Form (ziemlich sicher bewiesen). — F. K o m p l e x v e r b b .  m i t  
i o n o g e n e m  Cl .  Verschiedene Einfliisse werden diskutiert, doeh ist das oxperi- 
mentelle Materiał fur eingehende Behandlung zu klein. — G. E x p e r i m e n t e l l e r  
T e i 1. Angaben iiber die Vers.-Methodik. Die Darst.-Methoden, dic Analyscnergebnisse 
u. die R cs ul tato der Rontgenunterss. werden fur folgendc Substanzen mitgetcilt: 
MnCL, FeCl2, CoCl2, N iC l2, CuCl2, GdClt , FeCl?-2 P y r , FcCl2-4 Pyr, CoCL-Pyr, 
CoCl^-2 P yr  (violetteu. blaue Form), CoCl2 ■ 4 P yr, N iC l2-4 P yr, CoCl2 ■ o-phen (o-phen ==
o-Phenylendiamin), CoCl2-4 o-phen, CoCU-6 o-phen, CuCl2 o-phen, CdCl2-o-phen, CdCl2-
2 o-phen, GoCl2-2 A nil (Anil =  Anilin), GoCl2-4 Acetald (Acetald =  Acetaldoxim), 
NiCl2-4 Acełald, CuCL■ 2 Acetald, [Co en3]Cl3, [Co en3]Cl2, [N i en3]Cl2, FeCU-4 H20 , 
CoCl2-6 II20 , CuCl2■ 2 II,fi, CdCl2■ I I f i ,  Co(NH3)3Cl3, Hexa?nminlrioldicobaltichlorid

/ 0 H \[(NH3)3C o(-O II~C o{N H 3)3]Cl3, 1 : 6[Co en fil2]Cl, 1 :6[Co en2Cl]2S f i a, 1 : 2 [Co c n fil2]Cl,
\ O H /

[CrAe]Cl3 (A =  Harnstoff), [ O r A ^ p  -2 H f i ,  [ C r A ^ ^ - 2  H f i ,  [ C r A ^ ^ - 2 H f i ,  

[C rA .fnl, -2 H f i ,  [ C r A < £ l , -2 H f i .  (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 16 . 303—37.
£>̂ 4 3/2

April 1932. Lund, Chcm. Inst. d. Univ.) SKALIKS.
Laurentiu T. Catoil, iiber die Ammine der Doppelchloridc. Zusammenfasscndo 

Betraehtung iiber friiher von Vf. u. SrACU (C. 1927 . I. 712) dargestelltc Ammine von  
Doppelehloriden. Weiterhin erhaltVf. durch Behandlung desDoppelsalzesSrCL- 2CdCl2- 
7 H.O mit W.-freiem Pyridin (Py) u. Anilin (An) Doppelammine der Bruttoformel 
SrCl2-2 CdCl2-4 P y  3 H f i  u. SrCL-2 CdCl2-4 A n-3 H f i.  Ihre Struktur, die sieli eng 
an friilier beobachteto Ammine der Doppelchloridc des Cd m it Mn, Ni, Co anlehnt, 
ist folgende:

[ C d C y g J g j  3 H ,0  und [C d C ljg A a ^  3 H j0 .

Da die Ammine sich durch Substitution des W. durch die Basen bilden, muB dic 
Konst. des urspriinglichen Doppelsalzes folgende sein:

t C d C l j g ri « f 0\ V 3 H ,0 -
4 Molckiile W. gehoren zum Komples, 3 sind Krystallwasser, Verss., ebenso Ammine 
mit gasfórmigem NH3 zu erhalten, schcitcrtcn.

V e r s u e h e .  26,6 g SrCla-6 H sO mit 45,7 g CdCl,-2l/ ; H ,0  in moglichst wenig 
W. gel. u. auf dem W.-Bad bis zur siruposen Konsistcnz eingedampft. Nach 1 —2 Tagen 
schone prismat. Krystalle. —  1. Aąuoammin mit Py: im Erlenmeyer (150 ccm) 10 cem 
wasserfreies P y .+  10 ccm absol. A., hierzu 1 g fein gepulvertes Doppelsalz. Kolben 
fest verschlieCcn u. einige Min. schutteln. 50 ccm frisch dest. Bzn. (55— 75°) zusetzen, 
1/i Stde. schiitteln u. iiber Nacht stehen lasscn. Auf Glasnutsche abfiltrieren u. auf 
porósem Porzcllan in Exsiccator mit P20 5 u. Py stel len. WeiBes Pulver, unl. in W. 
u. gewohnlichen Losungsmm. In verd. Mineralsauren unter Zers. 1. — 2. Aąuoammin 
mit An: 10 ccm wasserfreies Anilin, 10 ccm absol. A. in 200 eem-Erlenmeyer mit 1 g 
feingepulvcrtem Doppelsalz yersetzt. 5 Min. schiitteln, 100 ccm frisch dest. Bzn. zu
setzen. Gut verschlossen iiber Naeht stehen lassen. Auf Glasnutsche filtrieren, mit 
Bzn. waschen u. auf porósem Porzellan in dunklem Vakuumexsieeator trocknen. WeiBes 
Pulver, krystallin, veriindert sich am Tageslicht. Unl. in W. u. gewohnlichen Losungs- 
mitteln. In yerd. Mineralsauren unter Zers. 1. Fur beide Doppelammine sind Analysen- 
werte angegeben, die ihre Zus. bestatigen. (Ann. scient. Univ. Jassy 17 . 199— 204.
1931.) K rummacheb.

G. Lindau, Zur Erkltirung der Hydrotropie. In hydrotropen Systemen wird die 
Lóslichkeit eines anorgan. oder organ. Stoffes in W. durch Hinzufiigen organ. Salze 
erhoht. Vf. diskutiert, ob zwischen dem Verh. der hydrotrop wirkenden Salze u. der 
haufig beobachteten loslichkeitserhóhcnden Wrkg. organ. Nichtelektrolyte ein Zu-
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sammenhang bcsteht. Die Analogien gohcn sehr weit, fur die hydrotrope Wrkg. organ. 
Salze ist also nicht die Elcktrolytnatur ontschoidend, sondom der organ, ungcladene 
Teil des Ions. Wahrscheinlich werden die ungeladenen Teile des organ. Ions u. der 
gel. Stoff durch VAN DER WAALSsche Krafte aneinander gebunden. Es bilden sich 
also kcine Molekiilverbb., sondern eine lockere Anlagcrung des organ. Tcils des hydro- 
trop wirkenden Salzes an die gel. Substanz. Es wird die hydrotrope Loslichkeit der 
Benzoesaure bei Ggw. von Na-Bzl.-Sulfonat, Na-Toluol-Sulfonat u. Athyl-Bzl.-Sulfonat 
untersueht. Diese Systeme, bei denen man dio Benzoesaure bci tiefen Tęinpp. ais 
fcstc, bei den hohen ais fl. Phase in Rechnung zu setzen hat, bestatigen die An- 
schauungcn des Vf. (Naturwiss. 20. 396—401. 27/5. 1932. K.W.-I. f. physikal. Chem. 
u. Elektrochemie.) J u z a .

I. M. Kolthoff, „ Tlieorie der Koprazipitation". — Die Bildung und Eigenscliaftm 
kryslalliner Niederschlage. Vf. unterseheidet drei Arten von Koprazipitation: 1. M i s c h- 
k r y s t a l l - B l d g . ; die wahrend des Krystallwachsens adsorbierten Fremdionen 
werden in das Krystallgitter eingebaut. 2. O k k l u s i o n .  Die Fremdionen, die 
wahrend des Wachsens der Krystalle adsorbiert werden, werden nicht in das Krystall- 
gitter eingebaut u. bedingen eine Unvollkommenheit des Krystallgitters (Loekerstellen; 
akt. Zentren). 3. A d s o r p t i o n  an der Oberflache des Nd. nach seiner Bldg. — 
Eall 3 ist nur bei oberflachonreiehen Ndd. von Bedeutung. Manche Palle, die im 
Schrifttum ais Koprazipitation bezeichnet werden, haben nichts mit Fali 3 zu tun, z. B. 
die Koprazipitation von Mg mit Ca-0xalat. Wenn viel Mg zugegen ist, wird die Lsg. 
boi Zugabe cines tlbersehusses von Oxalsauro an Mg-Oxalat iibersatt. Zuerst seheidet 
sich Ca-Oxalat aus u. dann krystallisiert langsam Mg-Oxalat aus. Es handelt sich 
also um eine Postkoprazipitation; dio Ca-Oxalatkrystalle sind kaum durch Mg-Oxalat 
verunreinigt. Ein iihnliches Beispiel dieser Art bildet das MitreiBen von Zn mit CuS 
(vgl. K o l t h o f f , C. 1932 . I .  3470). —  Relativ selten erfolgt noch eine Kopra
zipitation infolge der Bldg. einer chem. Verb., z. B. Alkalioxalat mit La-Oxalat (vgl. 
C. 1 9 3 2 .1. 28). — Die vorliegende Unters. befaBt sich hauptsachlieh mit der ,, w a h r e n 
K o p r a z i p i t a t i o n "  (Fali 2). — Vf. diskutiert die Beziehungen zwischen thermo- 
dynam. Potential u. Adsorption, zwischen Loslichkeit u. TeilchengroBo sowie die 
Bedingungen fiir dio Filtrierbarkeit u. die Bldg. amorpher u. krystalliner Ndd. Die 
Diskussion ergibt: Die wahre Koprazipitation wird nur durch die Adsorption der 
Fremdionen yerursacht. Abhangig von den Yers.-Bedingungen, von dem thermo- 
dynam. Potential des Nd. wahrend seiner Bldg. kann eine Anionen- oder eine Kat- 
ionen-Koprazipitation eintreten. Wenn z. B. bei der Fallung von B aS04 iiberschussige 
Ba-Ionen zugegen sind, ist eine Anionenkoprazipitation zu erwarten, im umgekohrten 
Fali Kationonkoprazipitation. — Bis zu gewissen Grenzen wachst die Koprazipitation 
wl. Substanzen mit stoigender TeilchengroBo des Nd. — Die Fallungsregel von F a ja n s - 
P a n e t h  ist in folgender Weise zu modifizieren: Je hóher dio Wertigkeit eines Ions ist, 
um so mehr wird es von einem Ionengitter bevorzugt adsorbiert werden, das eincn 
tJberschuB von Gitterionen entgegengesetzter Ladung wie das sekundiir adsorbierte 
łon  enthalt. —  Wenn der Nd. von kolloiden Dimensionen ist, so sind die Fremdstoffe 
nur adsorbiert, nicht koprazipitiert; die Fremdionen befinden sich auf der bewcgliehen 
Seite der Doppelschicht u. sind nicht okkludiert. —  Der Grad der Ubersattigung ist 
kein MaB fiir die Gesekwindigkeit der Nd.-Bldg.; eine Lsg., die gegenuber einem 
Makrokrj^stall iibersatt. ist, kann im Gleichgewicht mit den Mikrokrystallen stehen, 
dio sioh bei dor Krystallisation zuerst abscheiden. — D u n d o N (Journ. Amer. ehem. 
Soc. 4 5  [1923]. 2658) hatto beobaehtet, daB bei Zugabe grofier B aS 04-Krystallo zu 
einer im Gleichgewicht mit kleinen Krystallen stehenden Lsg. die Loslichkeit auf ihren n. 
Wert abnimmt, obgleich noch sehr viel kleine Teilchen yorhanden sind. Vf. glaubt 
dieso Beobachtung folgendermaBen erklaren zu kónnen: Die Ggw. einer Ionenhiille
um die kleinen Teilchen verzogert den Austauseh der Ionen zwischen Lsg. u. Ober
flache. An der Oberflache des Makroteilchens stellt sich das Losungsgleiehgewicht 
rasch ein, Die von den kleinen Teilchen langsam in Lsg. geschickten Ionen schlagen 
sich auf der Oberflache des Makrokrystalls sof ort nieder; letzterer wachst also sehr 
langsam auf Kosten der kleinen Krystalle. Dies erltlart auch, warum kleine Teilchen in 
Ggw. eines Makrokrystalls so lange bestandig sind. — Da ein frisch gebildeter Nd. 
nicht im Gleichgewicht mit der Muttcrlauge steht, u. da sich beim Stehen die innere 
Struktur des Nd. andert, kann dic Menge koprazipitierter Fremdionen beim Altem  
des Nd. abnehmen. (Journ. physical Chem. 36 . 860— 81. Marz 1932. Minneapolis, 
Minn., Univ., School of Chem.) L o r e n z .
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Pierre van Rysselberghe, Bemerkun-gen zu der Plmsenregel. Vf. weisfc auf die sehr 
einfachc u. allgemeinc Formulierung der Phasenregel durch D o n d e r  (Leęons dc 
Therinodynamiąuc cfc de Chimie pliysique, 1920) hin, in der an Stelle der „unabhangigen 
Bestandteile“ c des Systems der Ausdruek c — C — r  gesetzt wird. Es ist die Differenz 
der Gesamtzahl der Bestandteile des Systems u. der Zalil der cinzelnen chem. Rkk. 
Es wird diese Formulierung, die sieli direkt thermodynam. ableiten laCt, auf eine groBo 
Zahl von Systemen angewendet u. ihre Oberlegenheit gezeigt. (Journ. physical Chem. 
36. 1733— 37. Juni 1932. California, Stanford Univ.) J u z a .

Ernest A. Dancaster, Perhalogenidgleichgewidd in nichtwafirigen Losungen. Es 
wird eine Metkode zur Best. der therm. Dissoziation von Perbromiden in nicht-wss. 
Lsgg. beschrieben. Die Messungen werden in Essigsaure an den Chloriden des Na, K , 
Hg, Fe, A l, Sn, Pb u. den Bromiden des Na, K , Hg, Cd, A l, Sn  zwiseken 15 u. 40° 
dnrchgefuhrt. t)ber der Lsg. befindet sieli das Gleichgewichtsgemisck von Luft, W.- 
Dampf, Essigsaure u. Br. Es wird zunaehst der Verteilimgskoeff. von Br zwiseken 
Luft u. Essigsaure von yerschiedenem Bromgeli. bestimmt. Ein Gek. der Lsg. an 
CH3C02Na, Na2H P 0 4 oder CH3C 02K kat keinen EinfluB auf den Verteilungskoeff. 
Ferner werden die Gleiehgewiektskonstanten der Perbromide in der essigsauren Lsg. 
bestimmt; diese smd kleiner ais in den wss. Lsgg., es ist also die Dissoziation in der 
essigsauren Lsg. sckwacher. Die Perbromide der Hg-, Cd-, Fe-, Sn- u. Sb-Chlorido 
u. der Cd-, Hg- u. Sn-Bromide kaben wesentlich groBere Gleiehgewiektskonstanten 
ais die „normalen Perbromide11 des Li, K, Na oder Al-Chlorids mit dem mittleren 
Wert 0,26. Alle Perhalogenide, die in wss. Lsgg. einen n. Wert kaben, zeigen, soweit 
sie in beiden Ldsungsmm. untersueht sind, aueh in der essigsauren Lsg. das gleiehe 
Verk. Die Ckloroperbromide liegen in der wss. u. der essigsauren Lsg. ais Trikalogenide 
vor, dagegen die Bromoperbromide nur in wss. Lsg. ais Trikalogenide u. in essigsaurer 
Lsg. ais Pentabromide. Fiir die sieli abnoęmal verhaltenden Perbromide wird der 
Prozentsatz der einfaehen Moll. u. Ionen in der essigsauren Lsg. bereelmet. Er fallt bei 
Verringcrung der Halogenkonz. der Lsg. u. steigt bei Verringerung der Halogenid- 
konz.; der Prozentsatz ist bei den Chloriden der betreffenden Metalle groCer ais bei 
den Bromiden. Es werden ferner die Dissoziationskonstanten einiger sieli n. yerhalten- 
der Perhalogenide zwisehen 15 u. 40° in wss. u. in essigsaurer Lsg. bestimmt; die Kon- 
stanten sind nicht temperaturabhangig. (Journ. physical Chem. 36 . 1712—32. Juni 
1932. London, Univ., Birkbeck Coli.) J u z a .

Erich Schwarz von Bergkampf, Fluchtlinientafeln fiir die Berechnung der wicli- 
tigsten technischen Oasgleichgewiclde. Die Grundprinzipien der Nomographie werden 
erklart u. Fluchtlinientafeln fiir das Ammoniakglcichgewicht, die Dissoziation von 
C02 u. W.-Dampf mit u. ohne Ggw. von 0 2, fur die therm. NO-Bldg. u. fiir das Kon- 
taktverf. aufgestellt. Wegen der Horst. u. der Einzelheiten der Nomogramme muB 
auf das Original verwiesen werden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 206 . 317— 27. 
18/6. 1932. Karlsruhe, Techn. Hochsch., Inst. f. physikal. Chem.) W. A. liOTH.

O. K. Rice, Der Austausch von Tramlations- und Schwingungsenergie bei Gas- 
reaklionen. (Vgl. C. 1932. II. 8.) Der bei geringen Drueken einsetzende Abfall der 
Geschwindigkeitskonstantc monomol. Gasrkk. wird durek H2-Zusatz aufgehoben, 
dagegen sind He, C 03 u. a. schwere Gase unwirksam. Uni dics zu versteken, 
wird die Wakrseheinlichkeit des Energieaustausehes beim ZusammenstoC eines Hs-Mol. 
mit einem Oscillator des sich zersetzenden Mol. berechnet. Es zeigt sieli zwar fiir H 2 
eine erhohte Wahrseheinlichkeit des Energieaustausehes, doch reieht dieser Untcr- 
schied zur Erkliirung der akt. Wrkg. des H 2 nickt aus. Alle Gase bevorzugen den 
Energieaustausch mit der C-C-Sehwingung gegenuber der C-H-Schwingung. (Physical 
Kev. [2 ] 40. 126. 1/4. 1932.) _ F a r k a s .

F. Haber und F. Oppenheimer, Ober die Ziindung von Knallgas durch TYasser- 
sloffalome. (Vgl. C. 1931 . I. 8.) Es wurde die Ziindung von Knallgas durch H-Atome 
untersueht. Die H-Atome wurden im Lichtbogen einer W-Punktlampe erzeugt, der 
atomhaltige II2 stromte durch eine enge trichterfórmige Diise in ein weiteres GefaC, 
knapp unterhalb der Diise mundete die Zuleitung von 0 2. Das ExplosionsgefaB bestand 
aus Quarz. Da am h. Quarz Knallgas aueh ohne Zusatz von H-Atomen geziindet werden 
kann (Al y e a  u. H a b e r , C. 1931 . I. 407), wurde zunaehst die Druck- u. Temp.-Ab- 
hangigkeit dieser Wandzundung untersueht, indem in den Bogen 0 2-freier N 2 u. in die 
0 2-Zuleitung Knallgas geblasen wurde. Die Tempp. wurden mit Thermolelementen 
gemessen. Wandziindungen traten erst oberhalb 500° bei 100 mm Hg-Druck ein u. 
wurden bei zunehmendem Druck ersehwert. Dagegen ziindetc sich das Knallgas bei
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H-Atomzusatz boi 80 mm bcreits bei 400° u. bei 150 mm bei 280°. Wand- u. Atom- 
ziindung zeigen somit doutlich eino umgekchrte Druekabhangigkeit. Dio H-Atom- 
konz. wurde nach der von F a r k a s  (C. 1930 . II. 3364) u. G e ib  u . H a r t e c k  (C. 1931. 
II. 1672) untersuchten l ik .: H +  H , J1 H .° +  H gemessen, indem man den H-haltigen 
H 2 auf para-H einwirken lieB u. aus dom Umsatz auf Grund der bckannten Aktivierungs- 
warme u. des stor. Faktors obigcr Rk. dio H-Atomkonz. berechnete. Sie betrug 2 • 10-4 %. 
(Ztaohr. physikal. Chem. Abt. B 16. 443—59. April 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser 
Wilhclm-Inst. f. physikal. Chem. u. Elekt roclicm.) F a r k a s .

F. Hum Constable, Die Kinelik der Adsorption und die Ecalctionsgeschwindigkeił. 
Es werden allgemeine Gleichungen fiir die Kinetik von Obcrflaohenrkk. in strómenden 
u. ruhenden Systemen entwickelt. (Trans. Faraday Soe. 28. 227—28. April 1932. 
St. Johns, Lotehworth.) F a r k a s .

H. W. Kohlschiltter und L. Sprenger, Uber die Umwandhing krysłallisierlen 
Triozymclhylens zu hochmolckularem Polyoxymelhylen. 3. Mitt. iiber loj)ochcmische Um- 
selzungen. Żugleich 61. Mitt. iiber hochpolymere Verbindungen in der von H. Staudinger 
begonnenen Rcihe. (2. vgl. C. 1931 . I. 1561; 60. vgl. C. 1932. I. 2828.) In don Subli- 
mationsprodd. bestimmter hoehpolymerer Polyoxymethylenc treten auffallende fascrigo 
Aggregationsformen von makroskop. Dimensionen auf, wenn sich ais Nebenprodd. bei 
der Sublimation neben gasfórmigem Formaldehyd in goringen Mengen die nieder- 
molekulare (ringformig gebaute) Substanz Trioxymethylen [(CH,0)3] gebildet hatte; 
diese erleidet im festen Zustand unter dem EinfluB von Formaldehyd eine vollkommeno 
Umwandlung zu (kettenfórmig gebauten) Polyoxymethylenen yon hoehmolekularem 
Charakter [—(CH20 )x— ]. Es werden die Bedingungen u. der Mechanismus dieser Um 
wandlung, welche das Beispiel einer ausgesprochenen topocliem. Rk. ist, untersucht.
I. Spontane Umwandlung von reinem Triosymethylen im Yakuum: Die zwisehen 59 u. 
63° schmolzende, bei Zimmertemp. rasclj sublimierende Substanz ist in geschlossenen 
Gefaficn bei Normaldruck bestandig; sie altert langsam, sobald partielle Sublimation 
ihrer Krystalle moglich ist, raseh im Hoehvakuum. Die Umwandlung vollzieht sich 
an der Grenzflacho Fest-Gas. Das Umwandlungsprod. scheidet sich streng orientiert 
auf der Oberflache des krystallisierten Trioxymethylens ab. Dadurch wird die krystallo- 
eliem. Verwandtschaft der beiden sonst sehr versehiedenen Stoffarten bewiesen. Ihrc 
Elcmentarkórper werden miteinander verglichen, die chem. u. physikal. Eigg. des Um 
wandlungsprod. sind tabellar. zusammengestellt. II. Einw. von Formaldehydgas auf 
Trioxymethylen: Ti'ockenes, nicht spontan polymerisierendes Formaldehydgas poly- 
merisiert rasch an der Oberflache von Trioxj’methy)enkrystallen, nicht dagegen an 
fl. oder im Gcmenge mit gasfórmigem Trioxymethylen (rontgenograph. Nachweis). 
Das Polymerisationsprod. ist nach Trioxymethylen orientiert; seine chem. u. physikal. 
Eigg. sind, einem kompliziertercn Mechanismus entsprechend, weniger einheitlich, ais 
diejcnigen der Prodd. spontaner Trioxymethylenumwandlung (1.). — Die Voraussetzung 
fiir die Umwandlungsmoglichkeit des Trioxymetliylens scheint auf dcm spezif. Ver- 
haltnis der Krafte im Molekuł zu den zwisehenmolekularen Kraften im Krystallgittcr 
zu beruhen. Das iilmlich gebaute Tetraoxymethylen erleidet unter vergleiehbaren Be
dingungen die entsprechende Umwandlung nicht. Beim Cbergang des Trioxymethylcn- 
molckuls aus der Gleichgewichtsform im Krystallgittcr in die andere Gleiehgewichts- 
form im Gasrauin tritt es Yorubergehend in einem Zustand erhóhtcr Rcaktionsfahigkeit 
auf. Vgl. die Befunde von H e d v a l l  u . SJOMANN iiber die Reaktionsfahigkeit von 
SiO„ im Zusammenliang mit der krystallograph. Umwandlung (C. 1931- II. 188). 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 16 . 284—302. April 1932. Freiburg i. Br., Chem. Lab. 
d. Univ.) “ H. W. KoHLSCHUTTER.

C. W. Oseen, Beilrage zur Theorie der anisotropen Fliissigkeiten. Vf. vergleicht 
seino thermodynam. Theorie der Bewegung einer anisotropen Fl. mit der Theorie von 
A. A n z e l iu s  (Dissert., Univ. Uppsala). Zunachst wird die kinet. Energie des Massen- 
elementes abgeleitct. Dio vom Vf. entwickelten Bewegungsgleichiuigen sind ahnlich 
den von A n z e l iu s  abgeleiteten, aber nicht ident. mit ihnen. Sie unterscheiden sich 
dadurch, daB Vf. os (Reibungsglied) aus einer Dissipationsfunktion ableitet, u. daB 
Vf., aber nicht ANZELIUS annimmt, daB die Reibung, die MolekiilstóBe usw. bei starrer 
Bewegung wegfallen miissen. Ais Folgerung aus der Theorie des Vf. ist bemerkenswert, 
daB es aufier den starren Bewegungen noch eine Bewegung einer anisotropen Fl. gibt, 
die reibungslos verlauft. Sie besteht in einer gleichzeitigen Drehung aller Molekule 
um ihre Schwerpunkte mit konstanter Rotationsgeschwindigkeit, wenn einmal alle 
Molekiilachsen der Substanz gleichgerichtet waren. Eine Beobachtung von O. LEHMANN,
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daB gewisse Mischungcn von anisotropen Fil. untcr dem EinfluB eines Warmestronies 
eine merkwiirdige Bewegung ausfuhren, indem die Struktur mit groBer Geschwindig- 
keit rotiert ohne Bewegung der Substanz selbst, ist vielleicht so zu deuten. (Ark. 
Matemat. Astron. Fysik Serio A. 23. No. 3. 12 Seiten. 1932.) K r u m m a c h e r .

Luigi Piatti, Der Joffi-Effekt. Zusammcnfassender Berieht iiber Krystallver- 
festigung. (Nuovo Cimento 9. LIII—LXIV. Marz 1932. Pavia.) SCHNURMANN.

Adolf Smekal, 7mr Photochemic der Krystallbaufehlcr. Vortrag iiber die im 
Institut des Vf. ausgefiihrten Unterss. (vgl. z. B. R e x e r , C. 1931. I. 3647. 1932. 
II. 504). (Physikal. Ztschr. 33. 204—06. 1/3. 1932. Halle a. S., Inst. f. theoret. 
Physik.) Sk a l ik s .

Ernst Sommerfeld, Dic Anisolropie der KrystaUwachstumskruJte. Zur Erkliirung 
der Anisotropie der Wachstumskrafte der Krystalle wird der EinfluB der geometr. 
Verwandtseliaft u. die Gitterkinematik herangezogen, auch wird die modernisierte 
Dekreszenzlehre mit der physikochem. Gleichgewichts- u. Pbasentheorie in Verb. 
gebraeht. Die Selektion der Flachen beim Wachstum der Krystalle wird besprochen. 
Die Neubldg. yon Krystallen stellt eine entgegengesetzte Selektion dar, wahrend Sphśiro- 
litbe durch Wachstumsbehinderung entstehen. Die Vizinalflachen entstehen durch 
Nebenspannungen im Gitter. Die zonalen Kanten- u. Eckcnabstumpfungen werden 
im Zusammenhang mit dem physiko-chem. Verteilungssatz besprochen. Zum SchluB 
geht Vf. auf dio Theorien yon CURIE u. SoHNKE, von W uLFF, yon G r o t h  u . a. ein. 
(Ztrbl. Minerał., Gsol. Palaont., Abt. A. 1932. 189— 202. Konigsberg i. Pr.) E nsz.

Lew Kowarski, U ber die selir diinnen Krystalle mit krummliniger Begrenzung. 
Beschreibung u. Abbildung krummlinig begrenztor mkr. kleiner Krystalle (Maximal- 
groBe der linearen Dimensionen 1 mm) von gewissen organ. Substanzen, insbesondere 
p-Toluidin, die durch Sublimation erhalten werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 
194. 2126—29. 13/6. 1932.) K r u m m a c h e r .

W. Reinders, Die Krystałlisalionsgeschwindigkeit aus der unterkiihlten Schmelze. 
Dio lineare Krystallisationsgeschwindigkeit (KG.) unterkiihlter Schmelzen nimmt bei 
Erniedrigung der Temp. unter den F. zunachst zu, erreicht ein bei sehr yiclcn Stoffen 
flaehcs Maximum, um dann wieder auf niedrige Werte zu sinken. Ein flaches Maximum 
tritt bei Stoffen mit groBer KG. auf; bei diesen steigt dic Temp. an don Krystallisations- 
fliichen bis naho an don F., sio ist demgemaB von der Temp. der Schmelze yersehieden. 
Boi kleinen KGG. dagegen stimmen diese Tempp. iiberein, dio KG.-Temp.-Kurve 
sinkt sofort nach Erreichung des Maximums. Zur Deutung des Verlaufs einer solchen 
Kurye wird eine Formel abgelcitet, die die KG. aus der Temp. u. einigen Konstanten, 
dic durch die Lago des Maximums gegeben sind, zu borechnen erlaubt. — Es gelang 
dem Vf. nicht, eine Gleichung iihnlichor Art zu finden, die fiir dic Umwandlungs- 
geschwindigkeit metastabiler Modifikationcn in die stabilen den Zusammenhang der 
aus der Literatur yorliegenden Zahlcn wiedergibt. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 51. 
([4] 13). 589—92. 15/6. 1932. Delft, Phys.-chem. Lab. der Techn. Hochsch.) ROGOWSKI.

Heinrich Reibstein, Das Schaumsche Phanomen. Bringt man einen allseitig mit 
Paraffin uberzogenen KMnO., - Kryś tal 1, der nur an zwei diagonal gegenuberliegenden 
Stellen freigelegt ist, auf eine mit verd. H 2SO_, iiberschichtete Quecksilberoberflache, 
so beginnt er lebhaft zu rotieren. Der Vf. sucht dieses nach K. ScHAUM (Physikal. 
Ztschr. 1 [1899]. 5) benannte Phanomen ais eino Wrkg. „des RuekstoBes des Ldsungs- 
stromes“ zu erklaren u. unternimmt dazu einige Verss. (Kolloid-Ztschr. 59. 337—42. 
Juni 1932. Darmstadt.) ROGOWSKI.

Henry Tauber und Israel S. Kleiner, Gcwinnung nadelfónniger Krystalle von 
Nalriumclilorid durch Perkrystallisalion. 150 ccm halbgesatt. NaCl-Lsg. wurden in 
einem 250 ccm-Kollodiumbeutel bei 20° aufgehangt. In 1 Stde. bilden sich erhebliche 
Mengen nadelformiger Krystalle auBen oberhalb am Beutel. Dio Krystalle sind kub. 
(Journ. Amer. chem. Soe. 54. 2392—93. Juni 1932. New York City, Dept. of Physiolog. 
Chem.) K r u m m a c h e r .

V. H. Gottschalk und R. S. Dean, Die Loslichkeit von Gasen in Metallen. Ver- 
schiedene Autoren haben sehr yersehiedene Resultate bei Verss. iiber die Loslichkeit 
von Gasen in Metallen erhalten u. denselben auch yersehiedene theoret. Deutungcn 
gegeben. Vff. untersuchen daher dio „einfache Loslichkeit" von Gasen in Metallen 
im Gegensatz zur chem. Loslichkeit (d. h. Bldg. yon Verbb., Dispersion, Ad
sorption) rechnerisch. Nach der Methode von H il d e b r a n d t  wird die maximale 
ideale Loslichkeit yerschiedener Gasc in Metallen errechnet u. nach der yon Mo r t im e r  
fiir feste Systeme benutzten Methode nach dem innoren Druck korrigiert. Es ergibt
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sich, daB dio einfachc Lóslichkeit zwar nicht absolut 0 ist, aber bestimmt untorhalb 
dor experimentellen Fchlcrgrenzc liegt. Diese Annahme fiihrt dazu, anderweitigo 
Griindo fiir dio Gasaufnahme zu suohcn. Dic Tabelle der Hydride nach dem period. 
System von SlEVERTS bedingt eine Erkliirung unter Zuhilfenahnie der Elcktronen- 
theorie. Die fruheren Fehler sind darauf zuriickzufuhren, daB Lsg. von Gasen in 
Mctallen mit der Lsg. von Gasen in HaO vorglichcn wurde u. dio therm. Ionenabspaltung 
aus Mctallen u. Gasen boi hoher Temp. yernaclilassigt wurde. Dic Rk.:

Cu50  +  Cu,S =  4 Cu +  SOa 
wird diskutiert, sie mii B te eigentlich explosiv Yerlaufen; daB dies nicht der Fali ist, 
wird durch den oben benutzten inneren Druck der beteiligten Verbb. erklart, der den 
Eintritt einer gasbiklenden Rk. verhindert, solange er nicht iiberwunden wird. Das 
Massengesetz darf auf Gas-Metallsysteme nicht angewandt werden, solange dio innere 
Struktur diesor Systome nieht bekannt ist. (Trans. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 19 3 2 . Preprint 16 Seiten. Washington, D. C., U. S. Bureau of Mincs.) Z a i t .

Josś M. Iniguez Almecb, Matematicas para quimicos. Barcelona: Imp. y Ed. Labor. 1931.
(506 S.) 8°. 18.—.

William Foster, Eloments of chemistry; now cd. New York: Van Nostrand 1932. (673 S.)
8°. S 3.— .

[russ.l Alesander Alexandrowitsch Jakowkin, Lchrbuch der allgemeinen (tbeoret. u. an-
gewandten) Chemie. Tl. I. Moskau-Lcningrad: Wiss.-Teclm. Verlag 1932. (272 S.)
Rbl. 3.—.

A r  A tom struktur. R ad ioch em ie. P hotochem ie.
C. G. Darwin, Das UnbeslinwitJieitsprinzip in  der modemem Pliysilc. (Scient. Monthly 

34. 387— 96. Mai 1932. Edinburgh, Univ.) S k a l ik s .
A. P. Mathews, Gravitation ais neutraler Magnetismus, hervorgerufen durch Be- 

ióeguhg der Materie in der Zeit. Vf. stellt eine Thcoric auf, in der dio Grayitation ais 
nichtpolarer oder neutraler Magnetismus, hervorgerufen durch dic Translations- 
bewegung dor Materio in dem Uniyersum parallcl zur Zeitachse aufgefaBt wird. Dio 
Materio besteht aus kondensiorten u. nichtkondcnsierten H-Atomen, also aus elektr. 
Dipolen oder Einheiten neutraler materieller Elektrizitat. 3\Iaterio im Uniyersum 
kann daher ais Strom neutraler Elektrizitat aufgefaBt werden. Dieso Strome flieBen 
in der gleichen Richtung, parallel zu der Zeitachse u. in einem zeitlichen Nebeneinander. 
Vf. yertritt dio Anschauung, daB sieli diese Strome neutraler Elektrizitat, ebenso wie 
parallele Strome positiver oder negativer Elektrizitat von gleichem Vorzeichen, an- 
ziehen u. setzt dieso Anziehung der Grayitation gleieh. Auf Grund diesor Anschauung 
wird dio Grayitation zweier H-Atome im Abstand 1 cm u. die Gravitationskonstanto 
bercclmet. Ais Postulat golit in dio Berechnung die Gcschwindigkeit der Bewegimg 
dor Materie durch das Raum-Zeit-System ein, die zu 3,736-107 cm/sec =  2,187-108- 
2/1/137,1 angenommen wird. 2,187-108 ist dio Umdrchungsgeschwindigkeit des 
Elektrons im H-Atom; 137,1 ist das Verhaltnis der Lichtgeschwindigkeit zu der 
Geschwindigkeit des genannten Elektrons. (Journ. physical Chem. 36. 1738—43. 
Juni 1932. Univ. of Cinciiiati.) J u z a .

Jacq.ues Metadier, Uber die allgemeine Oleichung der Broiimschen Bewegung. Die 
allgemeine Gleichung der BEOW Nsehen Bewegung kann sym bol, so wie die Funda- 
mentalgleiehung der Wellenmechanik geschrieben werden u. kann nach der Methode 
der Operatorenrechnung gel. werden. Der erhaltene Operator unterscheidet sieh jedoch 
prinzipiell von dem wellenmechan. (Compt. rend. Acad. Sciences 193 . 1173— 76.
1931.) L o r e n z .

Th. V. Ionescu und C. Mihul. Freie Elektronen ionisierter Gase im Magneifeld. 
Ausdehnung der C. 1932 . I. 1489 referierten Unterss. auf H 2 u. Luft. Der Wirkungs- 
ąuerschnitt der Gasmoll. beim StoB mit Elektronen ist vom Druck abhangig, bleibt 
aber von der GróBenordnung des klass. bereehneten. (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 94 . 1330—32. 18/4. 1932.) L o r e n z .

Ettore Majorana, Richtungsgeąuantelte Atome im veranderlichen Magnetfeld. 
Vf. berechnct die Wahrseheinlichkeit, daB ein orientiertes Atom mit beliebigem Ge- 
samtimpuls seine Richtungsąuantelung nichtadiabat. andert (umklappt), wenn es in 
der N ahe eines Punktes vorbeifliegt, in dem die magnet. Feldstarko Nuli ist. (N uoyo 
Cimonto 9 . 43—50. Febr. 1932.) SCHNURMANN.

Ludwik Chrobak, Die ,,zuriickreflektierten“ Laue-Interferenzbilder. Es wird eine
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Kamera beschrieben, in welchcr der Krystall sich in gleicker Entfernung zwischen 
zwei parallclen photograph. Platten befindct. Es wird also das „durchstrahlto“ u. 
das ,,zuriickreflektierte“ LAUE-Interferenzbild glcichzcitig aufgenommen. Diese beiden 
Bildcr sind einander vollig unahnlich. Dic „zuriickreflektierten“ Diagramme sind in 
ihren Intensitaten Icichter auszuwerten u. zu reproduzieren, weil sic von zwei Faktorcn 
wcniger beeinfluBt werden ais die „durchstrahlten" Interferenzbildcr: 1. von der Ab- 
sorption u. 2. von der selektiven Reflexion der Róntgenstrahlen an den Netzebenen 
beim Eindringen in den Krystall, die eine Anderung der spektralen Zus. des Primar- 
strahls bewirkt. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 
82. 342—47. Juni 1932. Krakau, Mineralog. Inst. d. tJniv.) SKALIKS.

Yuching Tu, Ein gen-auer Vergleich der berechneten und beobachtelen Gitterkonstanten 
von KrystalUn. Die berechneten u. beobachteten Gitterkonstanten von Calc.it, Stein- 
salz, kiinstlichem K C l u. Diamanl werden verglichen; Calcit ais Standard. Die „berech
neten Werte“ werden aus D.-Messungen bestimmt, wahrend die „bcobachteten Werte“ 
aus don mit einem Doppelkrystall-Prazisionsspcktrometer gemessencn Reflexions- 
winkeln der Mo K  a-Linie berechnet werden. Dio fiir die Auswertung der Messungen 
zugrunde gelegte Wellenlange wird mit Hilfe der „berechneten" Gitterkonstanto des 
Calcits bestimmt. Die D. von Steinsalz u. KCl wird nach der Auftriebsmethode be
stimmt; russ. Mineralol ais FI., D. 0,88011 bei 24°, D.-Anderung/Grad =  0,000064. 
Die D. von Calcit wird nach der gleichcn Methodo, W. ais FI., bestimmt. Dic von 
Diamant wird an 2 Krystallen nach der Sehwebcmethode gemessen; dio D. der dazu 
verwendeten gemischten Lsg. von Thallomalonat u. -formiat wird pyknometr. be
stimmt. — Fiir die Róntgenmessungen werden zwei Methoden angewandt, die Calcit- 
methode von A l l i s o n  u. WILLIAMS (C. 1930 . II. 3366) u . die „Steinsalzmethode11, 
die niiher beschrieben wird. — Die Ergebnisse (Mittelwerte) sind in naehstehender 
Tabelle zusammengestellt:

D . 18
Gitterkonstanto ć̂ ber.— i b̂eob.

tfber. rfbeob. dber.

C alcit......................................|

S teinsalz................................ |

k c i ...................................... i

Diamant (0,89 Karat) . . | 

Diamant (1,78 Karat) . . j

2,710 03 
+ 0 ,0 0 0  05 

2,164 2 
+ 0 ,0 0 0  1 

1,989 3 
+ 0 ,0 0 0  1

3.514 1 
+ 0 ,0 0 0  1

3.514 2 
+ 0 ,0 0 0  1

3,029 40 
+ 0 ,0 0 0  05 

2,814 18 
+ 0 ,0 0 0  05 

3,138 89 
+ 0 ,0 0 0  05

3.559 42 
± 0 ,0 0 0  09

3.559 38 
± 0 ,0 0 0  09

2,813 87 
± 0 ,0 0 0  05 

3,139 90 
+ 0 ,0 0 0  05

3.559 66 
± 0 ,0 0 0  05

3.559 56 
+ 0 ,0 0 0  05

0)011®/® 

—0,004%

—0,007“/o 

— 0,005°/0

Fiir rfber. u - ^bcob. wird angenommen: iY =  6,0594-1023; dio Werte fiir N  — 6,064-1023 
sind im Original ebenfalls angegeben; fiir den Vergleich von rfbcob. u. rfbcr. ist die numer. 
GroCe von N  bclanglos. — Die berechneten u. die beobachteten Gitterkonstanten 
stimmen also inncrlmlb der Fehlergrenze ubercin. Es sind keinerlei Anzeichen fiir 
„Sekundarstrukturen“ nachweisbar, die ZwiCKY zur Erklarung der Diskrepanzen 
zwischen den Wellenlangenmessungen mit Krystallen u. mit Strichgittern amiahm. — 
Messungen an zwei Qua/^krystallen zeigten deutliche Abweichungen in der inneren 
Struktur; Quarz ist daher fiir Prazisionsmessungcn von Wellenlangen ungeeignet.
D . 18 2,64848 bzw. 2,64864 ±  0,00002 (Auftrieb in W.). (Physical Rev. [2] 40. 662— 75. 
1/6. 1932. Univ. of Chicago [111.], Ryerson Physical Lab.) S k a l ik s .

J. M. Bijyoet und A. Karssen, Zur Krystalhtruklur des Lilhimnhydrids. Die 
von Z ix t l  u. H a e d e r  (C. 1931 . II. 3434) geauCerte Kritik an der Zuverlassigkeit der 
fruheren experimentellen Ergebnisse der Vff. berulit auf MiCvcrstandnissen. (Ztsohr. 
physikal. Chem. Abt. B. 15 . 414— 15. Febr. 1932. Amsterdam, Geolog, u. Histolog. 
Inst. d. Univ.) Sk a l ik s .

E. Zintl und A. Harder, Zur Krystallstruktur des Liłhiumhydrids. Erwiderung an 
B i j v o e t  u . K a r s s e n  (vgl. vorst. Ref.) (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 15. 416.
Febr. 1932.) , Sk a l ik s .

Gunnar Hagg, Die Dichte und Krystallstruktur des Magnesiumnitrids, Mg3N z. 
Die in der fruheren yorlaufigen Unters. des Mg3N s gefundenen D.-Schwankungen
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(vgl. C. 1930 . II. 1033) wurdcn vora Vf. durch wechselnden Geh. der Krystalle an 
MgO erkliirt. Nach einer Unters. von J. RlEBER (Diss., Techn. Hochsch. Hannoyer,
1930) ist es wahrschcinlichcr, dafl die D.-Schwankungen von in wechselnden Mengen 
aufgenommenem NH3 herriihren. Doch hatto Vf. in sciner ersten Unters. (1. c.) immer 
dasselbe Gitter mit a =  9,93 A gefunden, aueh in solchen Praparaten, die nach RlEBER 
frei von NH3 scin muBten. Diese Gitterkonstante des kub. raumzentrierten Gitters 
gehort daher wahrschcinlich wirklich dem Mg3N 2 an. Seinc D. ist allerdings hóher: 
2,72 statt 2,06; damit berechnen sich 16 Moll. im Elementarwurfcl. In den von den 
Róntgcndaten zugelassenen Raumgruppen kann man nicht 16 abgeschlossene, gleich- 
wertige Atomgrnppen iinterbringcn. Die Moll. Mg3N 2 sind also nicht gleichwertig. 
(Ztschr. Kriatallogr., Kristallgeomctr., Kristallphysik, Kristallchem. 82. 470—72. Juni 
1932. Stockholm, Inst. f. allg. u. anorgan. Chemie d. Univ.) S k a l ik s .

W . G. Burgers, Die Krystallstruktur des fi-Zirkons. Ausfiihrliche Mitt. iiber dio
C. 19 3 2 . II. 495 referierte Unters. Die Róntgcnkamcra wird beschrieben, dio es er- 
laubt, einen im Vakuum oder cincm beliebigen Gasgliihenden u. zu gleicher Zeit um seine 
Achse rotierenden Metalldralit aufzunehmen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 205. 
81—86. 8/4. 1932. Eindhovcn, Holland, Natuurkundig Lab. d. N. V. P h i l i p s  Gloei- 
lampenfabrieken.) S k a l i k s .

P. Lindholm , Registrierbeobachtungen der kosmischen Ultrastrahlung im Meeres- 
niveau, Stockholm. Vf. berichtet iiber die kontinuierlichen Rcgistrierungen der Ultra- 
strahlung in Stockholm in der Zeit vom Herbst u. Winter 1930— 1931. Der Haupt- 
zweck der Messungcn bestand in der Erforschung der Intensitatssehwankungen. Vf. 
benutzt eine Hochdruclcionisationskammer nach HOFFMANN mit 10 cm Pb-Abschirmung 
Die Ionisationsstiirke derKammer mit 24,5 1 wirksamem Vol. wird durch komprimierte 
(14 Atmospharen) trockcne C 02 yergroBert. Hinter 10 cm Pb wird die mittlere 
lonisation in Stockholm bei 76 cm Hg-Atmospharendruck aquivalent m it 30,27 10-3  A 
Kompensationsstrom gefunden. Aus den yorliegenden Registrierresultatcn ergibt sich 
die mittlere Schwankung der Stundenwerte zu ± 0 ,1 7 -1 0-3 A, d. h. 0,6% fur gesehlossene 
Apparatur u. ± 0 ,2 8 -10~3 A, d. h. 0,8% fur geóffncte Apparatur. Die ersten Registrier- 
reihen mit allscitiger 10 cm Pb-Abschirmung zeigten eine hohe Korrelation zwischen 
lonisation u. Luftdruck u. von derselben GroBe, die aus Registrierungen in 2500 m 
Meereshohe abgeleitet wurden. In den yorliegenden MeOreihen variicrt der Luft- 
druekkoeff. yon 0,40—1,32% pro cm Hg fur dio gesehlossene u. 0,70— 2,02% pro cm Hg 
fiir die oben offene Apparatur. Die MeOreihen zeigen eine tagliehe Variation der 
lonisation. Das Nachmittagsmaximum zwischen 14— 20 Uhr tritt deutlich hervor. — 
In der yollig filtrierten Strahlung ist eine merkliche tagliehe Periode nicht yorhanden. 
Das Untersuchungsinaterial des Vf. reieht nocli nicht aus, um Aussagen iiber dio 
Nichtexistenz einer Sternzeitperiode beweisen zu konnen. SchlieClich werden noch 
Verss. iiber andere atmosphiir. Einfliisse, wie tiefe Wolkendecke, Regen u. Sehnee- 
fiille auf die Veranderung der Intensitat der Ultrastrahlung angestellt. (Ark. Matemat. 
Astron. Fysik Serie A. 23 Nr. 4. 20 Seiten. 1932. Stockholm, Physikal. Inst. d. Univ., 
Staatl. Meteorolog.-Hydrograpli. Anstalt.) G. S c h m id t .

W . Messerschmidt, Zur sonnenzeitlichen Periode der Ultrastrahlung. Kurze Wieder- 
gabc der C. 1932 . I. 3031 referierten Unters. (Physikal. Ztschr. 33. 233—34. 15/3. 
1932. Halle, Univ.) ' G. SCHMIDT.

Kurt Wolff, Abhangigkeit der lonisation durch y-Strahlen icm der Temperatur. 
Im AnschluC an die Verss. von Compton, B e n n e t t  u . S te a r n s  (C. 19 3 2 . I. 181) 
miCt Vf. die Abhangigkeit der lonisation durch /-Strahlen in C 02 u. N 2 in einem ab- 
geschlossenen GefaO von der Temp. des in der Kammcr befindlichen Gascs. Ais 
lonisationskammer diente ein zylinderahnliches Fe-Rohr von 3500 ccm Volumen. 
Die Kammer war von einem mit W. gefullten Metallzylinder umgeben. Die Temp.- 
Variation des Fullgases wurde durch Temp.-Anderung des W.-Mantels bewirkt. Der 
Druck der Fiillgase C02 u. N 2 betrug 21,5 Atmospharen. Diese Gase wurden sorgfaltig 
mit P20 5 getrocknet. Ais Strahler diente ein Praparat von 0,514-10~3 g Ra-Aqui- 
yalent. Bei der benutzten Anordnung stieg bei C 02-Fullung der Ionenstrom um 1% 
an, wenn die Temp. um 4° erhoht wurde, bei N2-Fullung waren 7° Tcmp.-Erhóhung 
notwendig, um den Ionenstrom um 1% zu yergroBern. Die Sattigung des Ionenstroms 
tritt bei hóheren Tempp. fruher ein ais bei niedrigen, was so erklart werden kann, daB 
mit steigender Temp. die Diffusięn der Ionen in den von den sekundaren /?-StrahIen 
erzeugten Kolonnen gróBer ist u. somit eine geringere Wiedervereinigung yorhanden 
ist. (Ztschr. Physik 75. 570—74. 29/4.1932. Halle, Inst. f. EsperimentalphysLk.) G .Schji.
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D. Skobelzyn, Uber das Spektrum der y-Strahlen der Folgeprodukte des Radiothors. 
'Die y-Strahlen der Folgeprodd. des IlaTh werden mit der WlLSON-Kammer untersueht. 
Die benutzte RaTh-Quelle hatte ein Ra-Aquivalent von 80 mg. Die y-Strahlung 
wurde durch 30 mm Pb gefiltert. Untor Benutzung eines homogenen Magnetfeldes

' von 1800 GauB wurde die Krummung der photographiertcn Bahnen ausgemessen u. 
daraus die Energie der CoMPTON-Elektronen bestimmt. Die Ergcbnisse zeigen, daB 
in dem Gebiet hoher Frequenz.cn 2 Maxima vorkommen, die bei h v =  2000 u. 1650 kV 
licgen. Das beobaehtete Hauptmaximum entspricht dem starken y-Strahl (h v =  
2650 kV) von ThC". Das eine der beiden ersteren Maxima ist nicht vóllig von der 
intensivsten Gruppo abgetrennt. (Compt. rend. Acad. Sciences 194 . 1486—88. 25/4. 
1932. Paris.) G. S c h m id t .

Lloyd P. Smith, Ein Vergleich der theorelischen Resultate von Sugiura und Sommer- 
feld uber die Entstehung der Rontgenslrahlen. Die Formel von SUGIURA (vgl. C. 1932 .
I. 1990) fiir die absol. Intensitat der Róntgenstrahlung an der kurzwelligen Grenze 
wird mit der entsprechenden von SoMMERFELD (C. 19 3 1 . II. 3303) verglichen, wobei 
gewisse charakterist. Differenzen gefunden werden. Ferner werden die beiden Formeln 
mit den experimentellen Resultaten von K u l e n k a m p f  verglichen (C. 19 2 9 . I. 350); 
die Formel von SOMMERFELD seheint eine um ein weniges bessere Ubereinstimmung 
zu liefern. (Physical Rev. [2] 40 . 885—86. 1/6. 1932. Miinchen, Inst. f. theoret. 
Physik.) ” S k a l  ik s .

Y. H. Woo, Die Streuung von Rontgenslrahlen durch einatomige Gase. Die von 
WOLLAN experimentell gefundene Streuung von Mo K  a-Strahlung an zweiatomigen 
Gasen ist nach der vorhergehenden Arbeit des Vf. (ygl. C. 1932 . I. 2679) in Uberein
stimmung mit der modifizierten Formel von J a u n c e y .  —  In der yorliegenden Arbeit 
wird derselbe Yergleich fiir einatomige Gase (He, Ne, Ar) durchgefiihrt (ebenfalls 
nach Messungen yon WOLLAN, C. 1932 . I. 347). Obgleich die Formel aueh hier die 
totale "Streuung im wesentlichen richtig wiedergibt, seheint sie nicht ganz korrekt 
zu sein. Bessere theoret. Werte gibt die Formel von W e n t z e l .  (Science Reports 
National Tsing Hua Univ. Serie A 1. 135—43. Mai 1932.) S k a l i k s .

S. H. Yu, Bemerkung zur Absorption und Streuung von Róntgenstrahlen durch 
Argon. Da die Arbeit von W oo (vgl. vorst. Ref.) ganz befriedigende Giiltigkeit der 
Gleichung von COMPTON fiir die Streuung einatomiger Gase ergeben hat, berechnet 
Vf. die Streuung an Ar fiir verschiedene Wellenlangen. Der atomare Streukoeff. oa 
nimmt mit wachsender Wellenlange zu, wie aueh die experimentellen Werte zeigen. 
Eine a l l g e m e i n e  einfache Beziehung zwischen oa u. X kann nieht abgeleitet werden, 
nur fiir den Wellenlangenbereich 0,35 bis 2,00 A ist dies in Form einer Gleichung moglich. 
Mit Verwendung der yon COLVERT (C. 1 9 3 1 .1. 1570) bestimmten totalen Absorptions- 
koeff. werden die wahren atomaren Absorptionskoeff. t„ =  /<„ —  oa berechnet. Fiir 
das Gebiet von 0,35— 2,00 A  werden Gleichungen fiir r„ u. /ia ais Funktion von i  
angegeben. (Science Reports National Tsing Hua Univ. Serie A 1. 155— 57. Mai 
1932.) S k a l i k s .

E. Dershem und M. Schein, Uber die Reflexion und Absorption langwelliger
Róntgenstrahlen. Zu den beiden C. 1931. II. 1105 referierten Arbeiten gleichen Inhalts 
ist noch nachzutragen, daB eine sehr befriedigende Ubereinstimmung zwischen der 
experimentell u. der theoret. gefundenen Reflexionskurve des Quarz erhalten werden 
kann, wenn der in die Rechnung eingehende Extinktionskoeff. von 1,68-10~3 auf 
2,5-10-3 geiindert wird. <5 braucht dagegen nicht geandert zu werden. Der Brecliungs- 
index von Quarz fiir die C K  a-Linie hat also sehr wahrscheinlieh den theoret. Wert 
n =  0,9952. (Ztschr. Physik 75. 395— 414. 6/4. 1932. Chicago, Univ., Ryerson Physical 
Lab.) S k a l i k s .

John H. Williams, Wellenlangen der Wolfram-K-Serie, gemessen mit dem, Doppel- 
spektrometer. Uber Spektrometer u. Methode vgl. COMPTON, C. 1931 . I I .  1320. Die 
Linien wurden in 1 . Ordnung mit Caleit gemessen (Gitterkonstante: 3,02 904 A). Die 
Messungen wurden auf 18° reduziert u. fiir die Hohe der Spalten korrigiert. Resultate 
(m _X -E .): W — 213,37; W K ai =  208,56; TFA> 3 =  184,75; W K ^  =  183,97;
W Ky — 179,06. Der Unterschied ax—a» entspricht genau der Energiedifferenz L n—L m. 
Analog entspricht ^ —/J3 der Differenz J / n—A?m. — Einige Bemerkungen iiber die 
Messung der naturlichen Breiten der Wit-Linien. (Physical Rev. [2] 40 . 791—96. 
1/6. 1932. Univ. of Chicago, Ryerson Physical Lab.) * S k a l i k s .

A. Schechter, Zur Frage nach der Dissoziation durch den StofS positiver Ionen. 
Die friiher ausgefiihrten Yerss. uber die Dissoziation yon H„ u. iV2 durch den StoB
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positiver Ionen (vgl. L e i p u n s k y  u . S c h e c h t e r ,  C. 1930 . I. 2350) wurden mit ver- 
feinerter Methodik wiederholt. Im Gegensatz zu den Ergebnissen von M i t c h e l l  
(C. 1931 . I. 1238) bcstatigen dio ncuen Verss. die friihor erhaltenen Rcsultate, namlich 
dio starkę Abhiingigkeit der ais Dissoziation gedeuteten Druckabnahmc von der Ionen- 
energie u. die Anwescnheit von krit. Potentialen. Es wird dio Ausbeute auf ein łon  
im Zusammonhang mit einigen Ausfuhrungen yon M i t c h e l l  diskutiert. (Ztsehr. 
Physik 75 . 671— 75. 29/4. 1932. Leningrad, Inst. f. chem. Physik.) SKALTKS.

E. Friedlander, H. Kallmann, W. Lasareff und B. Rosen, tJber die Disso
ziation von Molekiilionen durcli Sto/3. Zerfallt ein Molekiilion AB+ in einem Massen- 
spektrographen zwisehen dem besehleunigenden eloktr. u. dem analysierenden magnet. 
Feld, in A+ u. B, so treten im Massenspektrum Ionen an einer Stelle auf, an der un- 
zerfallone Ionen mit dem m/e-Wert m^/e-m^/m^u? auftreten wiirdon. Aus diesem 
seheinbaren m/e-Wert kann man auf die Art des Żerfalles Sehlusse zielien. Es wurde 
das Auftreten solchcr Zerfallionen in CO, C 02, NO, N 0 2, CeHe mit einem Massen- 
spektrographen untersucht. Folgende Zerfallsprozesse wurden mit Sieherhoit fest- 
gestełlt: CO+ — y  C+ +  O, CO++ — >- C+ +  0+; CO++ — >  C +  0++; NO+ — >- 
N  +  0+; N 0 2+ — y  NO+ +  O; N 0 2++ y  NO++ +  O; C„H0+ —-y C2H4+ +  Rest; 
CeH6+ — y  C4H2+ +  Rest. Es wird gezeigt, daB eine Kernschwingungsanregung 
des Molekiilions fiir den Zerfall nicht notwendig ist, daB vielmehr auch n. Moll. zerfallen 
konnen. Von den viclen moglichen Zerfallsprozesson tritt. meistens nur ein einziger 
mit groBer Intensitat auf. Es ist nicht immer derjenigo, dessen Entstehen mit ge- 
ringster Energiezufuhr yerbunden ist. In CO+ erfolgt, wie aus dem Bandenspektrum 
bekannt ist, der Zerfall durch Kernschwingungsanregung ebenfalls in C+ u. O, so daB 
die Vermutung ausgesprochen wird, daB bei der Dissoziation durch IonenstoB eine 
bloBo Kernschwingungsanregung vor der Anderung der Elektronenkonfiguration 
berorzugt wird. Ein Vergleich an anderon Ionen ist noch nicht moglich. Dio Disso
ziation durcli ElektronenstoB wird mit der Dissoziation durch ElektronenstoB ver- 
glichen. (Ztsehr. Physik 76. 60— 69. 12/5. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. physik. Chemie.) B o r i s  R o s e n .

E. Friedlander, H. Kallmann, W. Lasareff und B. Rosen, (iber den Sto/3 lang- 
samer Eleklronen in  Oasen. III. Bildung von mehrfacli geladenen Molekiilionen. (II. vgl. 
KALLMANN u . R o s e n , C. 1931 . I. 569.) Es wird eine Methode beschriebon, doppel- 
geladene Ionen mit der Masse m von oinfach geladenen, mit der Masse m j2 im Massen- 
spektrographen zu unterscheiden. Sie besteht darin, die Ionen hinter dem analy
sierenden Magnetfeld an einer Blendo umladen zu lassen u. dann in einem elektr. Quer- 
feld abzulenken. Doppelgeladene Ionen lassen sich dadurch nachweisen, daB sie z. T. 
an der Blendo cinfach umladen u. dadurch das Auftreten eines 2. Maximums in der 
Intensitats/Querfeldkurve bedingen. Die Bldg. mehrfach geladener Ionen wurde in 
CO, C 02, NO, N 0 2, 0 2, N a imtersucht. Mit Sieherhoit wurden gefunden in CO: CO++ 
mit der Entstehungsspannung 44 ±  1 Volt, C++ (50 ±  3 V.), 0 ++ (> 5 0  V .). In C 02: 
C 02++ (52 ±  2 V.), C++ (55 ±  3 V.), ferner bei hohen Elektronengeschwindigkeiten 
andeutungsweise C 02+++ u. C+++. In NO: nur Andeutung von NO++. In N 0 2: 
N 0 2++ (52 dr 2 V.) In 0 2 u. N 2 wurden keine doppelgeladenen Ionen beobachtet. Es 
wird gezeigt, daB die experimentell bestimmten Entstehungsenergien immer oberhalb 
der Zerfallsenergie in 2 einfach geladene Ionen, aber in der Nalie der Zerfallsenergie 
in mehrfach geladene Ionen u. in neutrale Teilchen liegen. Deshalb sind die gebildeten 
Ionen in gewissem Sinne metastabil, da sie energet. in einfach geladene Gebildo zer
fallen konnen. Ihr Auftreten im Massenspektrum zeigt jedoch, daB sie mindestens 
10-6 sec leben konnen. Die verschicdenen Typen von Potentialkurven der doppelt 
geladenen Molekiilionen, sowio die Existenz u. Zerfallsmoglichkeiten solcher Molekul- 
ionen werden dLskutiert. (Ztsehr. Physik 76. 70—71. 12/5. 1932. Berlin-Dahlem, 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. phys. Chemie.) BORIS ROSEN.

Albrecht Unsóld, Ober die Form engbenachbarter Absorplionslinien. Es wird gezeigt, 
daB die Ergebnisse von WOOLEY (C. 1931 . II. 13) betreffs der Abweichung der Linien- 
brcite von der theoret. Berechnung des Vf. durch Vemachlassigung der unvollstandigen 
Auflosungskraft des Gitters verursacht worden sind. Es folgen einige theoret. tlber- 
legungen zur Frage der Linienbreite, (Astrophysical Journ. 75. 106— 14. Marz 1932. 
Hamburg, Inst. f. theoret. Physik.) B o r is  ROSEN.

S. Sambursky, Zum Intensitiitsabfall in  verbotenen Serien. Durch Messungen des 
Intensitatsverlaufes innerhalb einer verbotencn Serie kann unter Umstanden fest- 
gestellt werden, ob die Serie durch spontane Quadrupolstrahlung oder durch erzwungene
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Dipolstrahlung zustande kommt. Im ersten Fali ist der Intensitatsyerlauf analog 
dem in benackbarten erlaubten Serien, im zweiten hangt er aber noch von anderen 
Bedingungen ab. Es wird gezeigt, daB die Intensitatsmessungen von BARTELS (C. 1932.
I. 2291) an der yerbotenen 2 2P-m 2P-Serie des Na dafiir spreehen, daB erzwungene 
Dipolstrahlung yorliegt. (Ztschr. Physik 76. 132—34. 12/5. 1932. Jerusalem, Phys. 
Inst. d. Univ.) B o r is  R o s e n .

T. L. De Bruin, Ursprung der Coronalinien. (Naturę 129. 468—G9. 26/3. 1932.
— 0. 1932. I. 3034.) B o r is  R o s e n .

P. Swings und Y. Cambresier, Nachweis der Ezislenz von Se- und Te-Isotopen 
mitlels der Resonanzmulliplelts von Se, und Te2. Es wird nach der C. 1932. I. 633 dar- 
gestellten Methode gezeigt, daB man aus der Struktur der Resonanzmultipletts in S2 
u. Te2 die Existenz von Se- u. Te-Isotopen naehweisen kann. (Buli. Acad. R oy . Belg., 
Classe Sciences [5] 18. 419—21. Mai 1932. Liittich, Astrophysikal. Inst. d.
Univ.) B o r is  R o s e n .

P. Lueg und K. Hedfeld, Das Rotalionsscliwingungsspeklrum des Ammoniaks. 
Mit einem 6,4-m-Konkavgitter (Dispersion 2,6 A/mm) wurden die Rotationsschwin- 
gungsbanden des NH 3 bei 8800 u. 10230 A in 5,8 m Schicktdicke auf ultrarotem- 
pfindlichen Platten photographiert. 217 bzw. 375 Linien der beiden Banden wurden 
ausgemessen u. mit relativen Intensitaten angegeben. Es wird eine neue Einordnung 
der NHj-Banden yorgeschlagen, bei der die Doppelbande bei 10,32—10,71 // im Gegen- 
satz zu D e n n is o n  (C. 1932 . II. 336) ais vl u. die Bandę bei 1,97 ais r3 angenommen 
wird. Es ergeben sich folgende Molekiilkonstanten: Tragheitsmoment A  =  B  =
2,82• 10—40, O =  4,91 • 10~10, Hóhe der Pyramide h =  0 ,3 -10-8  cm; N —//-Abstand  
r — 1,04-10—8; II—//-Abstand s — 1,72• 10_s cm; Winkel (r h) =  73° 15. Diese 
Konstanten werden mit fruheren yerglichen. Die t)bereinstimmung ist befriedigend. 
(Ztschr. Physik 75. 599—612. 28/4. 1932. Bonn, Univ., Phys. Inst.) B o r is  R o s e n .

L. Winand, Neue Unlersuchungen des Arscnspektrums. Das Absorptionsspektrum 
des As wurde im Gebiet 3100—3900 A bei Temp. von 600— 750° u. Sattigungsdrucken, 
die der Temp. von 210—700° entsprachen, untersucht. Das Spektrum ist kontinuierlich, 
das Absorptionsmaximum liegt auBerhalb des untersuehten Gebietes im Ultrayiolett. 
Die Emission wurde in einer hochfrecjuenten Entladung m it AuBenelektroden unter
sucht. Es gelang nicht, das Spektrum yollstandig einzuordnen. Ein Teilsystem kann 
durch die Formel v =  37 459 —  1945 n +  35 n- dargestellt werden. Es ist nicht ge- 
lungen, Fluorescenz zu erregen. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 18. 422—36. 
Mai 1932. Liittich, Astrophysikal. Inst. d. Univ.) B o r is  R o s e n .

H. Schiller und E. G. Jones, Hyperfeinstrukluren von Bleilinien im Wellen- 
langengebiet von =  5000 bis X — 8000. Nachweis der Bleiisolope 204. Ausfuhrliche 
Arbeit zu C. 1932. I. 2430. Die sehr intensive Lichtąuellc crlaubte es, auch an schwa- 
cheren Linien die der Isotopo Pb 204 zugeschriebene Komponente zu beobaehten. 
Der Pb204-Anteil im gewóhnliehen Blei ergibt sich zu ca. 1%. Strukturbilder u. Term- 
sehemata einiger Linien sowie die Termaufspaltungen u. Isotopenverschiebung yon Pb206 
gegen Pb208 werden bei allen untersuehten Termen angegeben. Die Ergebnisse stimmen 
iiberein mit denen von KOPFERMANN (C. 1932. II. 335). Es wird darauf liingewiesen, 
daB bei schweren Elementen die geraden Isotopen immer in der Reihe der At.-Ge w w. 
aufeinanderfolgen u. daB dasselbe fiir die Schwerpunkte der ungeraden Isotopen gilt. 
Dabei liegt die ungerade Isotope immer exzentr. u. naher zur klcineren geraden. Die 
gróÓten Verschiebungen sind stets bei komplexen Termen festgestellt worden. (Ztschr. 
Physik 75. 563—69. 29/4. 1932. Potsdam, Astrophys. Observ.) B o r is  R o s e n .

Heinrich Kuhn und Kurt Freudenberg, (Jber das Absorptionsspektrum des 
Ouecksilberdampfes. Die Temp.- u. Druckabhangigkeit einiger Hg-Banden wurde 
untersucht mit dem Ziele, dio Natur des Anfangszustandes festzustellen. Benutzt 
wurde ein 2-Prism en-STEIN H ElL-Spektrograph (D ispersion 5 A/mm bei 2500 A), die 
AbsorptionsgefaBe waren aus Quarz (70 u. 13 cm lang). Die Drucke konnten bis 
13Y2 atm., die Temp. unabhangig dayon bis 1200° gesteigert werden. Die Absorptions- 
bande bei 2540 A wurde bei yerschiedenen Drucken (15— 6080 mm) aufgenommen. 
Bei kleinen Drucken wurden Kanten bei 2538,4; 2539,5; 2539,8 u. 2541,2 A festgestellt, 
bei gróBeren werden die Kanten durch das Kontinuum verdeckt, das sich bis 3300 A 
yerfolgen laBt. Mit steigender Temp. wird die Absorption in der Bando bei 2540 A 
wesentlich schwacher, die Absorption des Kontinuums zwischen 2540 u. 2900 A andert 
sich fast gar nicht; bei /. =  3000 ist eine Zunahme zu beobaehten, die bei 3300 be- 
reits sehr ausgepragt ist. Das Kontinuum breitet sich bei hóheren Tempp. um einige
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Angstrómeinheiten nach Ultraviolett liin aus. Die Fluktuationcn im Kontinuum  
werden m it steigender Temp. breiter u. sind bei hoclisten Tempp. nur sehwer zu er- 
kennen. Die Absorption steigt im ganzen Gebiet m it dem Quadrat des Dampfdruckes 
an. ,Die Anderung der Absorption mit der Wellenlange wurde durch Messung der 
relativen Absorptionskoeff. fcstgestellt. Aus der gefundenen Abhangigkeit der Ab
sorption vom Druck, Temp. u. Wellenlange wird folgendes Bild des Absorptionsyorganges 
gegeben. Der Anfangszustand ist kein eehter Molekulzustand, sondern ein StoBzustand 
( Quasimolekul) mit einem flaclien, dureh Polarisationskriifte hervorgerufenen Mini
mum in der Energiekurve. Ais Endzustand sind mindestens 2 zu dem System 1S  -(- 3P 1 
gehorende Zustande anzunehmen, yon denen der eine AbstoBung, der andere Anziehung 
bewirkt. Die an der Resonanzlinie ansehlieBende Bandę bei 2540 A entsprieht dem 
Ubergang aus dem stabilcn Gebiet des Grundzustandes zu dom AbstoBungszustand. 
Das Kontinuum m it den Eluktuationen entsprieht dem Ubergang aus dem Gebiet 
positiver Energie des Grundzustandes zum Anziehungszustand. Aus der Sehwaehung 
der Absorption bei 2540 durch Temp.-Erhohung wird die Dissoziationsenergie des 
Normalzustandes zu 1,6 kcal bestimmt, in guter Ubereinstimmung mit den Messungen 
von K o e r n ic k e  (C. 1925. II. 1661). Die Dissoziationsenergie des oberen AbstoBungs- 
zustandes betragt 0,84 V. Das Absorptionssystem bei 2300 A wurde neu ausgemessen. 
Die langwelligen Banden dieses Systems sind sehr scharf, die kurzwclligen yerwaschen. 
Die Sehwaehung der Banden durch Temp.-Erhohung entsprieht ungefa.hr der Schwii- 
chung der Bandę 2540 A. Das System wird dem 3P 2-Zustand zugeordnet. Die Disso
ziationsenergie betragt ca. 0,1 V. Die Potentialkurve ist der Kurve des Grund
zustandes ahnlich. Es wird gezeigt, daB dieses System wahrscheinlich aus mehreren 
ineinandergeschobenen Serien besteht. Der Schwingungsąuant des Normalzustandes 
wird aus diesem System zu ca. 36 cm- 1  berechnet, in guter qualitativer Uberein- 
stimmung mit den Resultaten einer theoret. Abscliatzung. (Ztschr. Physik 76. 38—54. 
12/5. 1932. Gottingen, 2. Phys. Inst.) BORIS R o s e n .

M. Chatelet, U ber einige Losungen des Jods in organischen Losungsmilteln. Es 
werden die Absorptionsspektren yon Jodlsgg. erstens in Bzl., dem wechselnde Mengen 
Aceton, Athylacetat u. Chlf. zugesetzt werden, u. zweitens in CCI., mit wechselndem 
Zusatz yon Bzl., Aceton, Athylacetat u. Chlf. untersucht, wobei die gel. Jodmenge 
stets die gleiehe ist. Diese beiden Gruppen von Lsgg. sollen sich in bezug auf ihre 
Absorptionsspektren prinzipiell yerschieden yerhalten, wobei Vf. yersucht, eine 
GesetzmaBigkeit fur die Absorptionskuryen aufzustellen. (Compt. rend. Aead. Sciences 
194. 1809— 10. 23/5. 1932.) R o m a n .

F. Rasetti, tłber den Ramaneffekt in Krystallen. Der RAM AN-Effekt wurde an
folgenden Krystallen untersucht: Gips, Kalkspat, Flufispat, Quarz, Anhydrit, Baryt, 
Aragonit, Steinsalz u. Eis. Ais Lichtąuellc wurde die Hg-Linie ). =  2537 A benutzt. 
Die RAMA\-Spektren von Steinsalz u. von FluBspat wurden zum ersten Małe beob- 
achtet, ebenso wie neue Linien bei den anderen Krystallen. (Nuovo Cimento 9. 72—75. 
Marz 1932. Rom, Physikal. Inst. d. Univ.) Sc h n u r m a n n .

G. Pesce, U ber die Konzentrationsabliangigkeit der Aąuimlentrefraktion von starken 
Eleklrolyten in Lósung. (X X II. Mitt. der „Refraklomelrischen Untersuchungen“ von 
K. Fajans und Mitarbeitern.) (X X I. vgl. C. 1931. II. 1826.) Mit der in der X IX . Mitt. 
(vgl. C. 1931. II. 1826) beschriebenen Anordnung wird die scheinbare Refraktion 
yon CaCl2, SrCl3 u. XaX'03 in wss. Lsg. im Konzentrationsgebiet von ca. 1 Mol/Biter 
bis zur Sattigung bei 25° gemessen. Bei CaCl2 u. SrCl2 wurde eine Abnahme, bei Na2C03 
eine Zunahme der Refraktion mit steigender Konz. gefunden. Die Abstufung der 
Konz.-Gange von SrCl2 u. BaCl2 wird in qualitativen Zusammenhang mit der Abstufung 
der osmot. Koeff. gebracht. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 160. 295—300. Juni 
1932. Munchen, Chem. Laborat. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Physikal.-chem. Abt.) H o I.EM.

K. Scharf, Der Faradayeffekt in Flussigkeitsgemischen. Ausfuhrliche Mitteilung 
zu C. 1931. I. 2313. (Ann. Physik [5] 13. 377—408. 4/5. 1932. Dresden, Techn. Hoch- 
seliule. Physikal. Inst.) L o r e n z .

P. Pringsheim, Ober die Leucfitdauer von Luminescenzprozessen. Es wird eino 
■Obersicht der Methoden u. Ergebnisse der Unters. der Lebensdauer angeregter Zustande 
gegeben. Daran kniipfen sich einige Bemerkungen uber den Zusammenhang zwischen 
StoBen 2. Art, Auslóschung u. Lebensdauer angeregter Zustande. (Sprawozdania 
i Prace Polskiego Towarzystwa Ficyznego 5. 169—79. 1930. Berlin. Phys. Inst. d. 
Univ.) ' ’ B o r is  R o s e n .
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Fritz Weigert und Fritz stiebel, Photodichroismus und Photoanisolropie.
VIII. Induzierler Photodichroismus bei Erregung mit gemischten Lichtern. (VII. vgl.
C. 1930 . II. 2873.) Die bei gleichzoitiger Einw. vcrschiodenfarbiger polarisierter 
Strahlen auf die photograph.Schiehten bei der Entw. entstehenden anomalen additiven 
photodichroit. Effekte (vgl. 1. e.) treten besonders ausgepriigt in Erscheinung, wenn 
eine Komponentę im gemischten Licht rot ist. Vff. untersuchen den Effekt unter 
Anwendung einer Mischung von polarisiertem u. unpolarisiertem Licht. Der Dichrois- 
mus wird bei gleichbleibender polarisierter Erregung durch Beimengung von natiir- 
lichem Licht teils erhoht, teils erniedrigt. Die Ergebnisse fiihren zu einer Modifikation 
der VorstelIungcn iiber das latente Bild. Durch die polarisierte Belichtung entsteht 
eine anisotrope Veranderung der Schicht, die nicht mit dem iiblichen Begriff des latenten 
Bildes ident. ist, da sie nicht ohne weiteres zu dichroit. Negativsilber entwickelbar ist. 
Anisotrop entwickelbar wird die Schicht an den vom polarisierten Licht getroffenen 
Stellen erst durch einen Katalysator, der entweder von Anfang an in der Schicht in 
Gestalt von fein verteiltem Ursilber vorhanden ist oder dureh die Belichtung selbst 
photochem. oder durch einen rein chem. Vorgang hinzugefiigt werden kann. Die aniso- 
trope Veranderung der Schicht wird mit „Formfaktor" bezeichnet. Durch die natur - 
liche Zusatzbelichtung wird ein ,,Aktivierungsfaktor“ des latenten Bildes hinzugefiigt. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 13 . 285—9S. 1931..Leipzig, Photochem. Abt. d. physik.- 
chem. Inst.) L e s z y n s k i .

Fritz Weigert und Fritz Stiebel, Photodichroismus und Photoanisolropie.
IX. Photographische Versuche mit polarisiertem Licht. I. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Nach 
einigen allgemeinen Bemerkungen iiber den Photodichroismus wird dio Beeinflussung 
des Effektes durch verschiedene physikal. u. chem. Entwickler besprochen. Am 
giinstigsten erwies sich die Entw. mit Paraphenylendiamin. Bei Belichtung derselben 
P lattenstelle m it polarisiertem u. natiirlichem Licht zeigte sich, daB selbst in Fallen, 
wo die polarisierte Belichtung so schwach war, daB durch sie allein weder Schwarzung 
noch Photodichroismus entwickelbar war, durch natiirliche Vor- u. Nachbelichtung 
ein starker Effekt hervorgerufen werden konnte. Zur Erklarung nehmen Vff. an, daB 
eine durch ganz schwache Belichtung hervorgerufcne anisotrope Veranderung des 
Halogensilbersystems nocli keine Entwickelbarkeit bedingt. Diese wird erst durch einen 
Katalysator bewirkt, der bei weiterer polarisierter oder natiirlicher Belichtung ent
steht. Vff. unterscheiden zwischen einem die anisotrope Veranderung bedingenden 
,,Formfaktor" u. einem die Entwickelbarkeit bedingenden „Aktivierungsfaktor“. 
(Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 30. 95— 107. 1931.) F r i e s e r .

Fritz Weigert und Fritz stiebel, Photodichroismus und Photoanisotropie.
X. Photographische Versuchemit polarisiertem Licht. II. (IX ., I. vgl. vorst. Ref.) Mit
Chromsaure desensibilisierte Schichten zeigen boi polarisierter Vorbeliehtung u. natur- 
licher Nachbelichtung keine Anisotropie. Bei starker ■ natiirlicher Vorbelichtung u. 
polarisierter Nachbelichtung wurde Anisotropie beobachtet. Daraus laBt sich schlieBen, 
daB Ag sensibilisierend auf die Ausbildung des Photodichroismus einwirkt u. das durch 
Chromsaure entfernte Ag durch photochem. gebildetes ersetzt wurde. Bei polarisierter 
Vorbelichtung, Chromsaurczwischenbehandlung u. natiirlicher Nachbelichtung ergab 
sich ein Dichroismus von umgekehrtem Vorzeichen. Sulfithaltiger, kcimbloBlegender 
Entwickler u. Eisenoxalatentwickler zeigten verschiedene Wrkg., wodurch eine Trennung 
der Vorgange im Krystallkorn u. in der Micellarhulle moglich wurde. Es ergab sich 
dabei, daB auch innerhalb der Krystalle bei polarisierter Erregung schwacher induzierter 
Photodichroismus auftreten kann. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 
30. 177—95. 1931.) F r i e s e r .

Fritz Weigert und Fritz stiebel, Photodichroismus und Photoanisotropie.
XI. Die E?Ustehung photodichroitischer Spiegel. (X. vgl. vorst. Ref.) Vff. beobachteten,
daB nach Belichtung von kornlosen LlPPM ANN-Platten mit rotem Licht sich das 
Silber bei der Entw. in stark spiegelnder Form abscheidet, wahrend bei Belichtung 
mit griinem u. blauem Licht viel geringero Spiegeleffekte entstehen. Nach Erregung 
der Emulsion mit polarisiertem Licht zeigen die Spiegel Photodichroismus u. Photo- 
direflesion. Die Spiegelaktivitat im roten Licht ist auf eine ganz dunne, leieht ab- 
wiachbare Oberfiachenschicht der Emulsion beschrankt, die ein ganz anderes Empfind- 
liehkeitsspektrum hat ais das Innere der Schicht. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 16. 
113—22. Marz 1932. Leipzig,Physik.-chem. Inst. d. Univ.) F r i e s e r .

Ludwig Bergm ann, Uber einen lichtelektrischen Effekt in Halbleitem. AuBer an 
Se u. Cu20  wurde die C. 1932 . I. 1878 referierte Erscheinung noch an einer groBeren
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Zahl andcrer Substanzen beobachtet u. m it Hilfe einer besonders konstruicrten Zelle 
untersucht. Alle bcschriebenen Verss. lassen sich so deuten, daB in den betreffenden 
Substanzen, dic samtlich sichtbaro Teilc des Spektrums absorbieren, dureh das ab- 
sorbierte Licht Elektronen ausgel. werden, die sich in Riclitung des Lichtes bewegen, 
da infolge der Absorption des Lichtes ein Abfall der Elektronenkonz. in Riclitung 
des Lichtes cntsteht, der die Elektronen bei Abwesenheit jedes auCeren elektr. Feldes 
in Lichtrichtung in Bewegung setzt. Es liandelt sich also um eine Verallgemeinerung 
der von D e m b e r  (vgl. C. 1932 . II. 338) an Einkrystallen beobachteten Erscheinung, 
nur daB bei den vorliegenden Yerss. der Vorgang sich in den einzelnen Mikrokrystallen 
nbspielt. (Physikal. Ztschr. 33. 209—13. 1/3. 1932. Breslau, Bhysikal. Inst. d. 
Univ.) Sk a l ik s .

F. H. Constable, LicMempfindliclie Zdlen im Dienste des Menschen. tlbersicht 
(Vortrag). —  Photoleitfahigkeitszellen (Thalofid-, Se-Zelle), photoelcktr. u. photo- 
Toltaische Zellen. (Journ. Roy. Soc. Arta 80. 629—48. 13/5. 1932. Cambridge, St. Johns 
College.) __________________  Sk a l ik s .

Johann v. Ncumann, Mathematische Grundlagen der Quantcnineehanik. Berlin: J. Springer
1932. (2G2 S.) gr. 8°. =-■ Die Grundleliren d. math. Wissensehaften in Einzeldarst.
Bd. 3S. M. 18.— ; Lw. M. 19.00.

V. E. Pullin and W. J. Wiltshire, X-rays past and present. Cli. ed. London: Benn 1932.
(229 S.) 8°. 5 s. net.

A 2. E lektrochem ie. T herm ochem ie.
John William Smith, Dipolmomente und Molekulslruklur. 1. Mitt. Eine ein- 

faehe Jłesonanzmethode zur Messung ton Dielektrizitatslconstanten. Vf. beschrcibt eine 
prinzipiell nicht neue, aber einfache Anordnung zur Messung von DEE. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 136 . 251— 55. 2/5. 1932. London, Univ. College. Sir W i l 
l ia m  R a m s a y  Laboratories.) B e r g m a n n .

John William Smith, Dipolmomente und Molekillstruklur. 2. Mitt. Die Trichloride 
der Elemente der funften Gruppe. (1. Mitt. vgl. Yorst. Ref.) Yf. bestimmt die Dipol
momente von PC13, AsCl3 u. SbCl3 in Bzl. u. zwar einmal aus der Temperaturabhangig- 
keit ^der Gesamtpolarisation (P  =  P e  +  P a  +  P 0 =  A +  B T ; A =  P e  +  P a \ B  =  

iV/it2/9 K T ), die bei 25 u. 40° gemessen wurden, zweitens aus der Gesamtpolarisation 
bei einer Temp. durch Subtraktion der Elektronenpolarisation (fiir die D-Linie) unter 
Yemachlassigung der Atompolarisation Pj_, drittens aus der Gesamtpolarisation bei einer 
Temp. u. der D E . u. Diehte der festen Substanz nach E b e r t  (C. 1925 . I. 344). Fiir 
PC13 ist P j3 =  54,0, P 40 =  53,2 ccm, B  — 4973, A — 37,3, /( =  0,90 —  nach der zweiten 
Mcthode (n]8 =  1,512 15; d1R =  1,579) mit P e  — 26,15, /t — 1,16. Fiir AsCl3 ist P 25 =  
128,2, P,]0 =  123,6, B  =  28 600, A  =  32,3, /n =  2,15 — nach der zweiten Methode 
(ni5,8 — L60 395, d]5lS =  2,016) mit P e  =  30,96, fi =  2,17 (derselbe Wert ergibt 
sich bei Verwendung des an Lsgg. bestimmten Pjs-Wertes von BERGMANN u. E n g e l  
[C. 1931 . II. 1540]). Fiir SbCl3 ist P 25 =  368, P i0 =  354, B  — 87 040, /i =  3,75 —  
nach der zweiten Methode (P e  — 31,5; B e r g m a n n  u . E n g e l ,  1. c.) /i =  4,02 —  
nach der dritten Methode (DE.1S =  5,4 nach S c h l u n d t  (Journ. physical Chem. 13 
[1?09], 669); d18 =  3,06) m it P e  +  P a  =  44,0 /i =  3,93. Die Werte von B e r g m a n n  
u. E n g e l  (1. o.) sind 0,80; 1,97; 4,06; W e r n e r  (C. 1929 . II. 1509) hat am SbCl3 in Bzl.
3,64, in A. 3,90 gefunden. Anders ais bei den WasserstoffYerbb. steigen also die D i
polmomente mit steigendem Atonigewieht des Zentralatoms. (Proceed. Roy. Soc., 
London, Serie A. 136 . 256— 63. 2/5. 1932. London,Univ. College. Sir W il l ia m  R a m 
sa y  Laboratories.) BERGMANN.

H. Ulich, E. Hertel und W. Nespital, Die Dipolmomente des Tilan- und Zinn- 
telrachlorids. VI. Untersuchungen an anorganischen Halogeniden und dereń MoUkul- 
verbindungen. (V. vgl. C. 1932 . II. 505.) Vff. bestimmen die Molekularpolarisation 
von TiCl,, in CCI4 (40,5 bei 18,5°) u. Bzl. (43—45 bei 14°) u. von SnCI4 in CCI,, (44,4 
bei 18,5 u. 15°) u. in Bzl. (58 bei 15°), ferner die DE. der reinen, fl. u. festen Chloride. 
Bei den festen Substanzen konnten mit dem Y erw en d e ten  KondensatorgefaB ebenso- 
wenig wie bei festem Bzl. richtige DE.-Werte erhalten werden. Es ergibt sich fiir die 
Molekularpolarisation des TiCl4 bei + 20° 41,0, + 1 0 °  40,9, bei 0° 40,8, bei — 10“ 40,7, 
bei — 20° 40,3, bei —30° 37,7 (korr. Wert wahrscheinlich 40,2), fiir die des SnCl4 bei 
+ 20° 45,2, bei + 1 0 “ 45,1, bei 0° 45,0, bei — 10“ 44,9, bei — 20° 44,8, bei —30° 44,8, 
bei — 35“ 41,5—41,9 (korr. Wert wahrscheinlich 43,4). Der beobachtete Anstieg ist
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nach L. Me y e r  (C 1930. II. 1342) auf die Zimmertemperaturabhangigkeit der Mol.- 
Refraktion zuriickzufiihren. Die DE. von TiCI, nach M ł t h e w s  (Journ. physical 
Chem. 9 [1905], 641) stimmt gut mit dem Wert der Vff. (2,79—3,26), die von SnCl4 
nach Ma t h e w s , nach W a l d e n  (Ztschr. physikal. Chem. 70  [1909], 59) u. nach 
SCHLUNDT, Journ. physical Chem. 5 [1901], 503) ist hoher ais der der Vff. (2,89—3,37). 
Die Diehten stimmen mit denen anderer Autoren gut uberein. Da die festen, fl. u. in 
CC14 gelosten Chloride des Ti u. Sn ident. Molekularpolarisation besitzen, kommt ihnen 
kcin Dipolmoment zu; sic durften regulare Tetraeder sein. Setzt man fur dio Elek- 
tronenpolarisation von TiCl4 u. SnCl4 37,8 bzw. 35,2 an, so bleibt ais Atompolarisation
3 bzw. 8— 10, was mit der Erwartung iibereinstimmt (vgl. U l i c h  u . N e s p i t a l ,  C. 1931 . 
II. 1985). In Bzl. ergeben beide Chloride hohere Polarisationen, besonders SnCl4 
(135 ecm ais Orientierungspolarisation), das danaeh ein Dipolmoment von 0,80 besitzt. 
Vff. fuhren das auf die Bldg. einer Komplexverb. SnCl4-C0H 0 oder SnCl,-2CGH 0 zu- 
riick, fur die allerdings viel hohere Momentc zu erwarten waren (vgl. 5. Mitt.) Dio 
Diskrepanz wird auf das Vorliegen eines Dissoziationsgleichgewichtes zuriickgefiihrt. 
Im krist. Zustand existieren kcine Mol.-Yerbb., die F-Kurve von SnCl,-Bzl. zeigt nur 
ein Eutektikum. — Im Gegensatz zu Vff. haben BERGMANN u . E n g e l  (C. 1931 . 
II. 1540) zwar fiir TiCI, in CC1,„ nicht aber fiir SnCl4 das Moment 0 gefunden, letztern- 
falls 0,80. Vff. bcmangeln die starkę Streuung der Molpolarisationswerte von B e r g -  
MANN u. E n g e l ,  die beim SnCl4 erheblich hoher liegen ais die der Vff. Da die Dichte- 
bestst. gut zueinander passen, fuhren Vff. die Diskrepanz auf die besondere Konden- 
satorkonstruktion von B e r g m a n n  u . E n g e l  zuriick, die zwischen Lsg. u. Metall- 
belegung noch eine Glassehicht eingeschaltet haben, dadureh die Empfindlichkeit 
der Anordnung schwachten u. die Lsg. m it groBen Glasflachen in Beriihrung brachtcn, 
wodurch die Wasserhaut der Glasflachen sehr wirksam werden konnte; endlich muBten 
sie ein kompliziertes Eich- u. Rechenverf. anwenden. Ferner weisen Vff. darauf hin, daB 
die Elektronenpolarisationen, dio von B e r g m a n n  u . E n g e l  inLsg. bestimmt wurden, 
von den Werten der homogencn Substanzen recht stark abweichen, u. daB die genannten 
Autoren einen moglichen Anteil der Atompolarisation ganz auBer Acht lassen. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B. 17 . 369—79. Juni 1932. Rostock u. Bonn.) B e r g m a n n .

Joan J. Placinteanu, Die Eigensclminguńgen ionisierter Gase nach der Wellen- 
meclianik. Ausfiihrliche Mitteilung zu C. 1931 . II. 3188. (Journ. Physiąue Radium [7]
з. 155—59. April 1932.) L o r e n z .

Heinrich Mache, Anwendung von Ahnlichkeitsbetrachtungen auf die Slromung der 
Elektrizitat in Gasen. Der Yf. wendet die aus der Hydrodynamik bekannten Ahnlich- 
keitsbetrachtungen auf da3 Problem der stationiiren Elektrizitatsstromung in ioni- 
sierten Gasen an. Zuerst wird der Plattenkondensator betrachtet. Das Gas soli rein
и. staubfrci sein. Die Diffusion im Innern des Gases wird Yernachliissigt, sowie die
Ionenadsorption an den Platten. Zwei Fallo werden angenommen, in denen Gasart, 
Druck u. Temp. nicht geiindert werden, wohl aber dio Starkę des Ionisators, der Platten- 
abstand u. die Stromstarke. Gezeigt wird, daB sich iihnliche FiŁlle ergeben, 1. wenn 
bei ungeanderter Ionisierungsstarko die Spannung so yerandert wird, daB der Quotient 
aus Stromstarke u.Plattenabstandderselbe bleibt; 2 .wennbeikonstantemPlattenabstand 
Ionisierungs- u. Stromstarke im gleichen Verhaltnis geiindert werden; 3. wenn bei 
gleichem Strom der Plattenabstand im selben Verhaltnis yerringert wird, in dem die 
Ionisierungsstarke gesteigert wird. Durch Aufnahme einer Stromspaimungskurvo bei 
bekannter Ionisierungsstarke werden alle anderen fiir beliebige Ionisierungsstarken 
auf graph. Wege erhalten. Bei Druckiinderungen lassen sich dic Ahnlichkeitsbezic- 
hungen nur herstellen, wenn die Ionenbeweglichkeitcn u. die Wiedervereinigungs- 
konstanten in gleicher Weise druckabliiingig sind. In Wirklichkeit ist das nicht mog
lich, weil die Wiedervereinigungskonstante dem Druck dirckt proportional ist u. 
sicher mit wachsendem Druck nieht abnimmt, wahrend die Ionenbeweglichkeiten 
dem Druck umgekehrt proportional sind. Die Betraehtungen werden aueh auf den 
Fali des Zylinderkondensators iibertragen. In diesem Falle werden noch die Verhalt- 
nisse bei Beriieksichtigung der Diffusionsstrome zwischen Stellen yersehiedener Ionen- 
konz. untersueht. (Physikal. Ztschr. 33. 43—46. 1/1. 1932. Wien, Physikal. Inst. d. 
Techn. Hochseh.) * ScHNURMANN.

F. L. Arnot, Molekulare Dissoziation durch Elektronensto/3. Bei den Unterss. von  
T a t e  u. L o z ie r  (C. 19 3 2 . I. 3389) muB der radiale Potentialgradient (vgl. C. 1930 .
II. 3503) berucksiehtigt werden. Es ergibt sich dann fiir die Elektroncnaffinitat des 
Sauerstoffs der Wert von 3,2 V, fur die Dissoziationswarme CO — >- C+ +  O 11,4 V,

64*



930 A r  E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1932. II.

fur die Dissoziationswitrme CO — >- C+ +  O-  8,5 V ; diese Werte stimmen beaaor mit 
den bckannten Werten uberein. (Naturę 129 . 617— 18. 23/4. 1932. St. Andrews, 
Univ.) L o r e n z .

Herman Yagoda, lonisałionspotential der Radiumemanation. Es wird das Ioni- 
sationspotential der Ra Em durch Extrapolation (vgl. C. 1932 . I. 2683) zu 10,4 be- 
stimmt, in guter tlbereinstimmung mit dcm experimentell nach verscliiedenen Methoden 
bestimmten Wert 10,7. (Physical Rev. [2] 40 . 316— 17. 15/4. 1932. Sea Gate, 
N. Y.) ” B o r is  R o s e n .

N. Kapzow, tJber das Anwachsen der Raumladungen beim elektrischen Durclischlage 
einer Oasstrecke. Die Metkode von v . H i p p e l  u . F r a n c k  (C. 19 2 9 . II. 3108) zur Be- 
rechnung der Anhaufung von positiven Raumladungen in einer Funkenstrecke kurz 
vor dem Durchschlag wird weiter entwickclt. Aucli bei strengerer Rechnungsweise 
kommt die kurze von R o g o w s k i  beobachtete Durchschlagszeit heraus. (Ztschr. 
Physik 75. 380— 90. 6/4. 1932. Moskau, Phys. Inst.) D i d l a u k i s .

Mariano Pierucci, Elektrischer Bogen zwischen Kohlenstoff und Subslanzen, die 
bei gewohnlicher Temperatur Isolatoren sind. Bei holier Temp. kann ein elektr. Bogen 
zwischen Kohle u. Glas, CaC03 oder Porzellan geziindet werden. Dem kontinuierlichen 
Spektrum des Bogens sind einigc hcllc Linien iibcrlagert. (Naturę 1 29 . 724. 14/5. 1932. 
Modena, Univ., Physikal. Inst.) L o r e n z .

Charles S. Barrett und Carl E. Howe, Reflexion to* Rontgenstrahlen an Quarz 
mit inhomogener Zugbeampruchung. In Fortsetzung der C. 19 3 2 . I. 3156 referierten 
Unterss. wird die Bcobachtung gemaeht, daC im allgemeinen die LAUE-Flecken von 
oscillierenden (juarzkrystallen eine Feinstruktur haben. Aus der Art der Feinstruktur 
wird geschlossen, daB dic Zunahme des Rcflcxionsvermogens einer gegebenen Ebene 
von Punkt zu Punkt des Krystalles sich stark andert. Fiir eine gegebene Stelle des 
Krystalls wird das RefIexionsvermogen vcrschiedener Ebenen in verschiedenem MaBe 
erhóht, u. die resultierende Intensitatsverteilung wcicht ab von derjenigen geschliffener 
Oberflachen, ahnelt dagegen der Vcrteilung, die ein nichtschwingender Krystall unter 
elast. inhomogenem Zug liefert. (Physical Ilev. [2] 39. 889—97. 15/3. 1932. Washington 
[D . C.], Naval Res. Lab.) SKALIKS.

H. Gaertner, Dispcrsion der Leilfdhigkeit einiger uusseriger und nichtwdsseriger 
Elektrolytlosunge?i. Bei der Mcssung mit Hochfreąuenz steigt die Leitfiihigkcit (die 
Lcitfahigkeitsdispersion verschwindet) an, sofern die Schwingungszeit dic Groficn- 
ordnung der Relaxationszeit hat. Diesbzgl. Messungen an wss. Lsgg. von SaCK u . 
B r e n d e l  bestatigten die Rechnungen von D e b y e  u . FALKENHAGEN. Der Vf. hat 
zunachst in wss. Lsg. Messungen der Leitfahigkeitsdispersion fur CaCr04, MgCrOt , 
Ca2Fe{CN)e u. N(CII^ 2C\{NOi ):i ausgefiihrt u. Dbereinstimmung mit den theoret. 
Werten gefunden. Nichtwss. Lsgg. wurden dann imtersucht: a) In CH3OH ergab 
sich fiir MgSOi  gegeniiber K C l ein Effekt von 5,5% . b) In Glyccrin mit 4% H aO 
konnte die Hochfreąuenzleitfahigkeit gegeniiber KCl auf das Sechsfache gebracht 
werden. Verss. wurden angestellt, die reine Ioneneffekte ais Ursache wahrscheinlich 
machen u. die zeigen, daC die anomale Absorption des Glycerins nur eine untergeordneto 
Rolle spielt. (Physikal. Ztschr. 32. 919— 26. 1931. Leipzig, Physikal. Inst. d. 
Univ.) SCHNURMANN.

George Scatchard und John G. Kirkwood, Das Verhallen von Zwitierionen und 
ron meJincertigen lonen mit weit entfemłen Ladungen in Elektrolytlósungen. Wie von 
B j e r r u m  qualitativ gezeigt wurde, nahert sich das Verh. eines'Zwitterions mit wach- 
sender Entfernung der beiden Ladungen dem von zwei unabhangigen lonen. Vff. 
rechnen die DEBYE-HucKEL-Gleichungen fur ein vcreiiifaehtes Modeli eines Zwitter
ions durch u. finden, daB fur sein Verh. in einer Elektrolytlsg. in erster Linie das Ver- 
haltnis zwischen dem Abstand R  der beiden Ladungen zu 1/k, der Dicke der Ionen- 
atmosphiire, mafigebend fst. Fur konz. Lsgg., wo Ijy. klein gegen R  ist, wird der 
BjERRUMsche SchluB bestatigt, in verd. Lsgg. dagegen, wo l/y. dem Wert co zustrebt, 
verha.lt sich ein Zwitterion ungefalir wie ein kugelsymmetr. łon, dessen Durchmesser 
von der Ladungsentfemung, sowie von der MolekiilgróBe abhangt. Wie die Rechnung 
im einzelnen zeigt, ist sein elektr. Potential in verd. Elektrolytlsgg. nicht wie bei n. 
lonen der Wurzel aus der Ionenstarke, sondern, wie bei Nichtelektrolyten, dieser selbst 
proportional. Eine ubersichtliclie Figur veranschaulicht diese Verlialtnisse. (Physikal. 
Ztschr. 33 . 297—300. 1/4. 1932. Leipzig, Physikal. Inst. d. Univ.) JORN LANGE.

NielS Bierrum und Edward Jozefowicz, Studien iiber Ionmverteilungskoeffizienlen.
II. Loslichkeiten ron Tetraathylsilan und Tctraathylaminoniuinhalogenideii in wrschie-
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denen Łosungsmiltdn. In der 1. Arbeit wurde von B jerru m  u. L a r sso n  (C. 1927 .
II. 2035) der Verteilungskoeff. K 2X eines Ions zwisehen den Medien 1 u. 2 zu 

In K 21 =  s (1/Z>2 — l/D 1)/2  r k T  +  In K 'sl 
bereehnet, wobei, abgesehen von den Univcrsalkonstanten, bedeuten: D x die DE. der 
Medien, r  den scheinbaren Radius des Ions u. K '2l den Yerteilungskoeff. eines dem 
łon iihnlich gebauten Edelgases. —  Um diese Gleiehung weiterhin experimentell zu 
priifen, werden in der vorliegenden Arbeit die Verteilungskoeff. von Tełradłhylammonium- 
halogeniden durch Best. ihrer Loslichkeit in W., Metliylalkoliol, A., Aceton u. Bzl. unter- 
sucht. In letzterem konnten nur die ionalen Sattigungskonzz. gróBenordnungsmaBig 
aus Leitfiihigkeitsmessungen bestimmt werden, da sie bei 10- 1 1  liegen. —  Ais un- 
elektr. Stoff von ahnliehem Bau wie die Tetraathylammoniumioncn wurde das Tetra- 
ałhylsilan untersucht, dem vor dem theoret. naherliegenden Tetraathylmethan wegen 
der leichteren Darst. der Vorzug gegeben wurde. Es wurde aus SiCl4 +  BrMgC2H5 
dargestellt u. sein Brechungsvermógen u. D. bei verschiedenen Tempp. bestimmt. Mit 
A., Aceton u. Bzl. ist es in allen Verhśiltnissen mischbar. Gemessen wurden in diesen 
Fallen die Partialdampfdruckc verschiedener Misehungen nach der dynam. Methodo 
u. daraus der Yerteilungskoeff. des Si(C2H5)4 zwisehen Dampf u. fl. Phase — der fiir 
verschwindendo Konz. in letzterer definiert ist — mit der HElTLERSchen Dampfdruck- 
formel extrapoliert. Die Mischbarkeit mit Methylalkohol ist bei niedrigen Tempp. 
begrenzt. (Krit. Mischungstemp. 77,6° mit 46 Mol-% Si(C2H5)4.) Beobachtet wurden 
die Mischungs- bzw. Entmischungstempp. von Phasengemengen bekannter Zus. u. 
daraus auf einem etwas modifizierten Wege, ebenfalls mit der HEITLERschen Formel K  
bereehnet. Die sehr geringe Loslichkeit in W. (5 -10 ~e Mol/Liter bei 20°) wurde durch 
Extrahieren des Gemisches mit Toluol ermittelt. Zur Berechnung von K  wurde die 
Konz. in der Dampfphase wegen ihrer Kleinheit aus dem Dampfdruck des reinen 
Si(C2H5)4 bereehnet. Durch Division dieser /t-W erte ergibt sich der Yerteilungskoeff. 
des Si(C2H5)4 zwisehen zwei beliebigen fl. Phasen. — Auf Grund dieser Vers.-Ergeb- 
nisse u. der von B jerru m  u . L a r s s o n  berechneten Yerteilungskoeff. fiir die Halogen- 
ionen wird der Yerteilungskoeff. des Tetraathylammoniums z. B. zwisehen A. u. W. 
ermittelt: log (N(C2H5)4)+ =  2,9. —  Zur Auswertung dieser Ergebnisse werden 
aus der Gittertheorie die Ionenverdampfungswarmen u. daraus mit dem N e r n s t -  
schen Tlieorem die Ionendampfdruckc bereehnet. Die Ionendampfdrueke kombiniert 
mit den Lóslichkeitsmessungen ergeben den mittleren Yerteilungskoeff. des Ions 
zwisehen Losungsm. u. Dampfraum, eine GróBc, dio nach B jerru m  u . L a r s s o n  
theoret. bereehnet werden kann. Bei dem Vergleich der experimentellen u. theoret. 
Werte ergeben sich in den vcrschiedenen Losungsmm. folgendo schcinbare Ionen- 
radien des Tetrailthylammoniumions ?-m-108 cm. Die Zahlen in Klammern bedeuten 
rm/(a/2) (a =  Ionenabstand im Krystall): H 20 : 3,07 (1,20), CH3OH: 3,35 (1,31), C2IT5- 
OH: 3,40 (1,33), CH3COCH3: 3,43 (1,34), CjH,,: 2,74 (1,07). DaB dio scheinbaren Ionen- 
radien gróBer ais dio im Salzgitter sind, ist yerstandlich, weil in den starken Feldern 
in unmittelbarer Nahe der Ionen mit beginnender dielektr. Sattigung des Losungsm. 
gerechnct werden muB. Anderseits gestattet die Theorie nicht dio Loslichkeit eines 
Salzcs mohr ais groBenordnungsmiiBig zu bercchnen wegen der Unsieherheitcn, die in 
der Berechnung der Ionenverdampfungswarmc u. der Ionenradien stecken. Besehrankt 
man sich darauf, den Yerteilungskoeff. zwisehen zwei Losungsmm. zu berechnen, so 
fallen zwar die Fehler aus der Ionenverdampfungswarme heraus, jedoch ergeben die 
scheinbaren Ionenradien in beiden Medien yerschiedene Werte, ohne daB es gerecht- 
fertigt wilre, mit einem Mittelwert zu rechnen, wie in der ersten Arbeit noch angenommen 
wurde. Demnach eignet sich der Yerteilungskoeff. zwisehen Losungsm. u. Dampf
besser zur theoret. Auswertung ais der zwisehen 2 Losungsmm. (Ztsehr. physikal.
Chem. Abt. A. 159 . 194— 222. Marz 1932.) J. L an ge.

Herbert S. Harned und C. Morgan Mason,Der Aklwitaiskoeffizient von Barium- 
hydrozycl in waprigen Losungen bei 25°. Es wird mit einer uberflieBenden Amalgam- 
elektrode die EK . der Ketto H 2 /  m-Ba(OH), /  BaxHg / m0-Ba(OH)2 /  H2 gemessen u. 
daraus der Aktivitatskoeff. des Ba(OH), nach  der NERNSTschen Gleiehung ermittelt. 
Eine Korrektur fiir dio Aktivitat des W. erwies sich ais iiberfliissig. Die Ergebnisse 
wurden in dio D e b y e -H u c k e l -Gleiehung eingesetzt u. daraus dereń Konstanten 
bestimmt. D ieD . wss. Ba(OH)2-Lsgg. wird bei 25° bis auf die yierte Dezimale gemessen. 
(Journ. Amer. chem . Soc. 54. 1439—42. April 1932. New Haven, Conn., Chem. L ab . 
Y ale U niv .) J. L a n g e . ,
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J. B. Chloupek und VI. Z. Daneś, Die Aklivitalskoeffizicnłen des Silberions in 
•wiifirigcn Losungen einiger starker Elektrolyte. Es wird die Aktivitat des Ag’ au s  EK.- 
Messungcn mit der Silber- gegen die Kalomelelektrode bestimmt. Besondere Sorgfalt 
wird auf dio Eliminierung der Fliissigkeitspotcntiale gelegt. Dio bciden Beruhrungs- 
grenzen der Zwischenlsg. mit den Elektrodenlsgg. liegen in senkreehten Rohrcn, dio 
von einem Temperaturbad umgebcn sind. Zwischenlsgg. fiir die die Summę der beiden 
Kontaktpotentiale, fur die vorliegende Zello einen mogliehst geringen Wert haben soli, 
werden empir. ermittelt. Das Normalpotential Ag/Ag" wird bei 25° zu —0,7996 V 
bestimmt. Die Ergebnisso fiir den Aktivitiitskoeff. des Ag' werden mit der D e b y e -  
H ijCKEL-Gleichung vergliclien. Die bosto U b ereinstim m ung  ergibt sich mit einem 
Ionenradius von 1 A. (Collect. Trav. chim. Tchecoslovaquie 4. 124—38. 1G5—75. 
Marz/April 1932. Prag, Technicke Ceske Vysokó Ućem. Institut fiir physikal. 
Chem.) ' J. L a n g e .

J. B. Chloupek und VI. Z. DaneS, Loslichkeiten und AktiiitatskoeffiziaUcn von 
Silbersulfat in gewissen Salzlósungcn. Es wird die Loslichkeit von Ag2S 0 4 in W. u. 
verschiedenen Elektrolytlsgg. (K2S 04, (NH4)2S 0 4, K N 0 3), dereń Ionenstarko zwischen 
0,1 u. 3 variicrt, boi 25° gemessen. Dio aus den Ergebnissen bereohneten A ktm tats- 
koeff. werden auch bei den hóheren Konzz. in guter Ubereinstimmung mit D e b y e -  
H u c k e l  gefunden. (Collect. Trav. chim. Tchecoslovaquie 4. 8—19. Jan. 1932.) J. La.

Crawford F. Failey, Die Loslichkeit non Tliallochlorid in Oegenwart von Edestin- 
nitrat. Die Loslichkeit von T1C1 wird bei 25° in W. u. wss. Lsg. von Edestin -f- H N 0 3 
bestimmt. Der ncgatiye Logarithmus des Aktivitatskoeff. ist annahernd eine lineare 
Funktion der Edestinkonz. Bereits bekannte Daten der Aktivitat von Salzen in Ggw. 
von Proteinen werden m it den vom Vf. erhaltenen vergliohen. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 2367—71. Juni 1932. New York City, Columbia Univ. Dept. of Biolog.

L. H. Flint, Die Hydratation von gelóslen Ionen de.r schweren Elemente. Dio Zahl 
der Wassermoll., mit denen sich ein łon umgibt, wird auf densolben Grundlagen wie 
in der ersten Arbeit (C. 1932. I. 3025) fiir den zweiten Tcil des period. Systems be- 
rechnet unabhangig davon, ob das betreffende Element ais Losungsion bekannt ist oder 
nicht. (Journ. Washington Acad. Sciences 22. 211— 17. 19/4. 1932. Bur. of Plant

J. Baborovsky, O. Viktorin und A. Wagner, Die Hydratation einiger Ionen in
0,1-molaren Losungen. Es wird iiber U berfiih rungsm essungen  nach H i t t o r f  an LiBr, 
ŃaBr, KBr, K J, BaCL berichtet. — Zur Best. der Wasseruberfiihrung wurden Kathoden- 
u. Anodenraum mit einer Pergamentmembran getrennt. Trotzdom diese Membran 
nach friiheren Unterss. (C. 1932. I. 2438) beziiglioh Elektro-Endosmose einwandfrei 
sein soli, zeigten sich zwischen den anod. u. kathod. ermittelten Resultaten Abweichungen 
von einigen Prozent, welche mit der Konz. anwachsen, wie besonders an BaCl2 beob- 
achtet wurde. Da wahrend der Elektrolyse gleiehzeitig eine Anderung der H'-Konz. 
auf bciden Seiten der Membran durch EK.-Messung mit der Chinhydronelektrode 
festgestellt wurde, werden die Diskrepanzen auf spezif. Ionenadsorbtion an der Mem
bran, d. h. auf Bcweglichkeitshindcrung] der einen Ionensorte zuriickgcfiihrt. Dic 
pro Mol iiberfuhrten Wassermengen betragen: KBr: 4,32, NaBr: 6,00, LiBr: 8,15, 
K J: 5,62 Mole H20 . Folgende Hydratationszahlen werden daraus berechnet:

IC N a- Li' II' Cl' Br' J'
29,3 44,5 62 5 26,6 29,6 31,4

jedoch werden diese Wertc nicht ais definitiv betrachtet, wegen ihrer iibergroCen 
Empfindlichkeit gegen MeCfehler. (Collect. Tray. chim. Tchecoslovaquie 4. 200—12. 
Mai 1932. Briinn, Inst. fiir theoret. u. physikal. Chemie.) J .  L a n g e .

J. Baborovsky und O. Viktorin, Eleklrolytische Wasseruberfiihrung in Bariutn- 
chloridlosungen. Vff. rnessen nach der von BabOROVSKY (C. 1928. I. 1071) angegebenen 
Methode die Uberfiihrungszahlen des Ba++ im Konz.-Bereich von 0,1— 2 n. u. gleich- 
zeitig die elektroljrt. Wasseruberfiihrung. Letztere ist in dem untersuchten Konz.-Inter- 
vall proportional der Verdiinnung. Dic Hydratationszahl des Ba" wird zu 10 in 1 n. 
u. zn 97 Mol H20  in 0,1 n. Lsg. angegeben. (Collect. Trav. chim. Tchecoslovaquie 4. 
155— 64. April 1932. Briinn, Inst. f. theoret. u. physikal. Chem.) J o r n  L a n g e .

W. F. Kenrick Wynne-Jones, Die elektromotorische K raft von Zellen, die verdiinnte 
Salzsaure cnlhallen. C a rm o d y  h a t  M essungen iiber d ie  EK. von Zellen m it sehr verd . 
HCl-Lsgg. vero ffen tlieh t (vgl. C. 1932. I. 1498), w elche von den Slessungen von 
N o n h e b e l  (vgl. C. 1927.1. 404) erhcblich  abw eichen. D ies is t d a rau f zuriickzufuhren,

Chem.) K r u m m a c h e r .

Indust.) J .  L a n g e .
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daB CARMODY in QuarzgefaBen u. N o n h e b e l  in GlasgefaBen gearbeitct hat. Vf. 
zeigt, daB es m it einer von ihm friihcr angegebenen Gleichung (C. 1928. I. 301) moglich 
ist, die Verss.-der beiden genannten Autoren umzurechnen u. miteinander zu verein- 
baren. Die Gleichung ermoglicht die Berechnung der wahren Leitfahigkeit von sehr 
yerd. starken Sauren oder Basen aus Messungen, die durch geringo, aus dem W. oder 
aus dem GefaBmaterial stammende Verunrcinigungen entstellt sind. Vf. miBfc die 
Leitfiihigkcit von Lsgg. unter Vers.-Bedingungcn, die den EK.-Messungen von 
N o n h e b e l  entspreehen u. berechnot die an den EK.-Messungen anzubringenden 
Korrekturen. Die Resultate von N o n h e b e l  sind dann mit den Messungen yon 
CARMODY, die auch um 0,00012 V. korr. werden miissen, zu Yereinbaren. Der wahr- 
scheinlichste Wert fiir Ea ist 0,2221 Volt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2130— 31. 
Mai 1932. Reading, England, Univ.) J u z a .

Haakon Flood, Die Wassersloffiiberspannung bei Legierungen. Wio aus Verss. 
yon IlAEDER u . Mitarbeitern (C. 1929. I. 1312) hervorgeht, ist die kathod. Wasser- 
stoffiiberspannung an Legierungen stark abbangig von Mischkrystallgebicten im 
Phasendiagramm. Fiir die Oberspannung ist nach E rd ey -G ru z  u . V olm ar (C. 1931.
I. 30) die Arbeit des Elektronenubcrtritts nach H+ +  0  — >- H yerantwortlich, die 
ihrerseits wesentlich von der Oberflaehenbeschaffenheit der Elektrodo abhangt. Aus 
den Arbeiten yon S tr a n s k i  (C. 1931. I. 2160) iiber die Anlagerungs- u. Abtrennungs- 
energien einzelner Gitterbausteine lassen sich Schliisse auf die Auflosungsstruktur 
eines Mischkrystalls zielien, dio zur Deutung der Verss. von R a e d e r  u . Mitarbeitern 
lierangezogen werden. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 159. 131—34. Marz 1932. 
Berlin, Inst. f. phys. u. Elektrochemie, Techn. Hoehschule.) J o r n  L ange.

L. Tronstad, Optische Untersuchungen iiber das kathodische Verhalten von Eisen 
und Stahl. (Vgl. C. 1932. I. 2432.) In Ubcreinstimmung mit friiheren opt. Unterss. 
iiber das kathod. Verh. von Eisen u. Stahl (ygl. C. 1931. II. 3444) zeigen mkr. Beob- 
achtungen, daB in Ggw. von Sauerstoff eine poróse Haut von hydratisierten Oxyden 
gebildet wird. Die Bldg. einer Oxydhaut wird mehr oder weniger von der Stromdichte, 
der Aciditat u. der Heterogenitat des yerwandten Stahls beeinfluBt. Die beobachteten 
Erscheinungen werden auf Grund der Anschauungen von EvANS (C. 1931. II. 3660) 
diskutiert. (Kong. Norsko Vidensk. Selskab Forhandl. 4 .161— 64.1/2.1932. Sep.) Cohn.

J. St. L. Philpot, N. L. Ross-Kane und J. H. Wolfenden, Das Problem der 
Natrium-Amalgamelektrode in verdiinnten Losungen. Aktivitatsmessungen an Na-Ionen 
sind gerade in dom theoret. wichtigen Gcbiet unter 0,01-n. schwierig, weil die mit der 
Na-Amalgamelektrode gemessene EK. hier erheblich hinter ihrem wirklichen Wert 
zuriickbleibt. Vff. untersuchen experimentell die Griinde dieser Erscheinung. Dio Haupt- 
stórungen kommen von reduzierbaren Verunreinigungen in der Lsg. u. von H-Ioncn. 
Um den Strom zu deren Red. zu liefern, miissen aquivalente Mengen Na-Ionen aus der 
Doppelschicht an der Elektrode in die Lsg. gelangen u. in der Doppelschicht aus dem 
Amalgam ersetzt werden. Die Geschwindigkeiten dieser Prozessc sind begrenzt, u. 
das ist der Grund fiir das Nachhinken der EK. Eine Stcigerung der Tropfgcschwindig- 
keit wirkt zwar diesen Fehlern entgegen, hat aber sehr bald eine obere Grcnze wegen 
der Tragheit in der Ausbldg. der Doppelschicht, dio fiir jeden einzelnen Tropfen mit
34 Mikrocoulomb cm-2  geladen werden muB. — Vff. geben einzelne Anweisungen fiir 
die giinstigste Tropfgesehwindigkeit, Bau der Elektrode, hóchstzulassige Verunreini- 
gungen usw. u. empfehlen fiir Messungen unter 0,001-n. dio Anwendung eines auBcren 
Stromes, um die erwahnten Nebenrkk. ohne Austausch von Na-Ionen herbeizufuhren, 
(Philos. Magazine [7] 13- 795—805. April 1932. Oxford, Balliol u. Trinity Coli.) J. La.

Bela V. Lengyel, Beitrdge zum Verhalten der Quarzelcktroden. I. In Fortsetzung 
einer friiheren Arbeit (C. 1931. I- 3094) miBt Vf. das Phasengrenzpotential Quarz/ 
Elektrolytlsg. in seiner Abhangigkeit von der Konz. der Elektrolyte: LiCl, NaCl, KCl, 
CaCl2, ŚrCl2, BaCl2, AlCl3, LaCl3, K Br, K N 0 3, K^SOi sowie Carbamid u. A. Bis herab zu 
einer Grenzkonz. —  die von der Wertigkeit abhangt u. fiir die Erdalkalisalze bei etw a 
0,001, bei den Alkalichloriden tiefer u. bei CaCl2 hóhcr liegt —■, verhalt sich die Quarz- 
elektrodo wie eine Elektrodo aus dem Kation des Elektrolyten, wahrend im Gebiet 
groBerer Verdiinnung das tatsaohliche P o te n tia l  w csentlieh h in te r  dem NERNSTschen 
zuriickbleibt. —  Ein Vergleieh mit den 4 -Potentialen der betr. Lsgg. zeigt, daB bei 
der Konz. des isoelektr. Punktes (f =  0) das NERNSTsche Potential in allen Fallen 
etw a 80°/o seines theoret. Wertcs angenommen hat. Dieser Zusammenhang erscheint 
y erstan d lich , da das NERNSTsche Potential sich e rs t  bei d e r  Konz. yoll einstellen kann, 
bei der die Adsorptionsschicht an der Oberflache des Quarzes gesattigt ist. Diese
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Sattigung kommt abcr nach den elektrokinet. Vorstellungen in der Gegend des isoelektr. 
Punktes zustande. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 159. 145—60. Marz 1932.) J. La .

Malcolm Dole, Das Verhalten der Glaselektrode in wasserigen Lo&ungen von 
Natrium- und Bariumacetat. (Vgl. C. 1931. I. 1634.) Die Fehler der Glaselektrode in 
Natriumacetatlsg. sin d  wesentlich groBer ais in Bariumacetat. Vf. will entseheiden, 
ob das verschiedene Verh. der beiden Lsgg. auf die geringe Beweglichkeit des Ba-Ions 
durch die Grenzflache, Glas — wss. Lsg., zuriickzufuhren ist oder auf eine Anderung 
der HELMHOLTZschen Doppelschicht durch dic doppclt positive Ladung des Ba++ 
u. miBt deshalb  den Fehler der Glaselektrode in Lsgg., die Na- u . auch Ba-Acetat ent- 
halten. Die Messungen zeigen, daB die Beweglichkeit d e r Na+-Ionen auch d an n , wenn 
dic  HELMHOLTZsche Doppelschicht durch die Ba++-Ionen beeinfluBt wird, nicht ge- 
andert wird. (Journ. physical Chem. 36. 1570—73. Mai 1932. Evanston, Illinois, Chem. 
Lab. Northwestern Univ.) J u z a .

N. Nekrassow, Die Rolle der indifferenten Eleklrode in icasserigen Losungen, die 
keine spezifiędhen Oxydalion.s-lieduklionsstoffe enłhalten. Das Potential von luftumspulten 
Platinelektroden wird gegen wss. Lsgg. gemessen, welche keine spezif. oxydierend- 
reduzierenden Eigg. besitzen, also z. B. KCl, N a2S 0 4, NaOH, H 2S 0 4. Beziiglich der 
Abhangigkeit ihres Potentials von dem ph der Lsgg. verhalten sich diese Elektrodcn 
wio umkehrbare Sauerstoffclektroden (Gleichgewicht 0 2/0H ). Der Absolutwert des 
Potentials ist jedoch weder zeitlich konstant noch reproduzierbar. Eino Verringerung 
des Sauerstoffpartialdrucks bedingt eine erheblich starkere Erniedrigung des Potentials 
ais nach der NERNSTschen Gleichung zu erwarten ist. — Der Grund fiir dieses un- 
regelmaBige Verh. soli darin liegen, daB sich die Elektrodo in Wirklichkeit nicht wie 
eine reversible Sauerstoffelektrode, sondern wie eine Metalloxydelektrode verhalt. Die 
Bldg. des Metalloxyds ist aber unter den gegebenen Bedingungen nicht ais reversibel 
anzusehen, u. auBerdem hangt der Molekularzustand des gebildeten Oxyds stark von 
der Oberflachenbeschaffenheit des Metalls ab. Die gute Stabilitat der untersuehten 
Elektroden in Lsgg. wie Fe'"/Fe" beruht auf der viel gróBeren Pufferkapazitat dieser 
Lsgg. Die beobachteten Storąuellen machen sich also erst bemerkbar, wenn die Konz. 
der potentialbestimmenden Stoffe einen gewissen Grenzwert untersehreitet. (Ztschr. 
Elektroehem. angew. physikal. Chem. 38. 186—99. April 1932. Moskau, Timirjasew 
Forsch.-Inst. u. I. Staatsuniv.) J. LANGE.

L. Cambi und G. Devoto, Die Wirkung einiger organischer Sloffe auf die elektro- 
lytische Abscheidung des Zinkes. Die bekannte Tatsache, daB bestimmto organ. Zu- 
satzo zu teehn. Elektrolytlsgg. die Stromausbeutc erhohen, wird nśihcr untersucht. 
Dio polarograph. Analyse wird angewandt. Gefunden wird, daB der Zusatz von 0,4 g 
Pyridin zu 1 1 0,1 m ZnS04- oder 0,1 m N iS 04-Lsg. die Zersetzungsspannungen ver- 
kleinert, bei ZnS04 um 0,1 V., bei N iS 04 um 0,25 V. Das Pyridin u. die Pyridinbasen 
wirken spezif. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 15. 27— 29. 3/1. 1932. 
Mailand, Technol. Inst. d. Univ.) ScHNURMANN.

Alfred L. Ferguson, Kenneth van Lente und Richard Hitchens, Fliissigkeils- 
kontaklpotenliale. I. Iłeprodiizierbare ruhende Fliissigkeitskontakte, dereń Potential 
lange Zeit konstant ist. Die EK. von HCl-Konz.-Ketten wird mit HgCl/Hg n. AgCl/ 
Ag-Elektroden bei 25° gemessen. Dio Fliissigkeitskontakte liegen in Dreiwegehahnen, 
in die die beiden Komponentcn nacheinander von jeder Seite angesaugt u. dann durch 
Drchen des Hahnes in Beriilirung gebracht werden. Die Verbb. 0,1 oder 0,01 HC1/ 
gesattigtes KCl, gemessen mit HgCI-Hg-Elektroden, konnten so fiir Tage auf ± 0 ,04  mV 
konstant gehalten werden u. sind auf weniger ais 0,1 mV reproduzierbar. Die Verb. 
0,1/0,01 m HC1 ist auf 0,2 mV konstant u. reproduzierbar, d. h. innerhalb der Grenzen 
der AgCl-Ag-Elektroden, mit denen sio gemessen wurde. Die EK. der Kettc Hg- 
HgCl/gesattigtes KCl/0,01 m HCl/0,10 HCl/gesilttigtes KCi-HgCl-Hg wurde zu
33,04 +  0,04 mV bestimmt. (Journ. Atner. chem. Soc. 54. 1279—85. April 1932. Michi
gan, U. Ś. A. Chem. L ab . Univ.) JÓRX L a n g e .

Alfred L. Ferguson, Kenneth van Lente und Richard Hitchens, Flussigkeits- 
kontaktpotenliale. II. Ein direkter Vergleich von ruhenden und flieflenden Kontakten. 
(I. vgl. Yorst. Ref.) Dieselben Ketten wie in vorst. Arbeit werden nacheinander mit 
stat. u. flieBenden Kontakten untersucht. In einem besonders konstruierte Drei- 
weghahn grenzen die Fliissigkeiten zuerst ruhend aneinander, sodann flicBen sio aus 
VorratsgefaBen mit stufenweise geregelter Geschwindigkeit gegeneinander. (1 bis
4 ccm/Min.) Das Potential 0,1/0,01 m HC1 ist bei allen Kontaktarten konstant. Die 
Potentiale 0,1 oder 0,01 m HCl/gesattigtes KCl hangen von der Stromungsgeschwindig-
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kcit innerhalb etwa 0,5 mV ab. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1285—90. April 1932. 
Michigan, U. S. A. Univ. Chem. Lab.) JÓRN L a n g e .

John St. Leger Philpot, ExperimenłeUe Unterlagen zu Sterns Theorie der elektro- 
lylischen Doppelschicht. Die STERNsche Theorie vereinigt die Vorstellungen der Theo- 
rien von HELMHOLTZ u . von GOUY-CHAPMAN u . gibt omen quantitativen Ausdruck 
fiir £ = f ( y i ) .  Bei kleinem yt ist der EinfluB der diffusen Schicht yorherrscliend u. 
das bedingt mathemat. einen exponentiellen Verlauf der Funktion. Bei groBem ip 
ist dagegen die Ladungsdiehte prakt. allein durch die HELMHOLTZsehe Doppelschicht 
gegeben, so daB bei liohen Potentialwerten ein linearer Verlauf der Punktion gcfordcrt 
wird. — Zur experimentellen Priifung dieser Theorie untersueht Vf. die Na-Amalgam- 
Tropf-Elektrodc in wss. Lsg. yon HC1 u. NaCl. Gemessen wird der Strom, der yon der 
Tropfelektrode zu einer Anodę aus Ag-Netz fieBt u. das Potential y> der Tropfelektrode 
gegen eine Ag/AgBr-Bezugselektrode. AuBerdem wird die Bildungsgesehwindigkeit 
der Tropfen bestimmt. Aus diesen drei experimentellen GroBen ergibt sich e ais 
f(y i)  auf Grund folgender Auflósung: (3 q/d t)v  — (d q/d s)t/,-d s/d t, wobei bedeuten: 
q die Ladung, t  die Zeit, s die Oberflacho der Elektrodo. Die Ergebnisse bestatigen 
eindeutig die STERNsche Theorie. Die Kapazitat der adsorbierten S ch ich t pro qcm 
wurde fiir die einzelnen Ioncn zu folgenden Werten bestimmt: H': 23,3, Na': 23,6; 
Cl': 53,5 Mikrofarad. Weiterhin wurde auf Grund der STERNschen G leichung das 
spezif. Adsorptionspotential fiir H ’, N a- u. C1' zu —0,02 V bestimmt u. das olcktrokinet. 
Potential des Hg in 0,002 n. NaCl zu — 0,003 V. (Philos. Magazino [7] 13. 775—95. 
April 1932. Oxford, Balliol u. Trinitry Coli.) JÓRN L a n g e .

Frank W. Godsey jr., Feldstdrken in dnpdischen diinnm Schichlen. Dio Kapazitat 
elektrolyt. Kondensatoren beruht auf der Ausbldg. einer diinnen dielektr. Schicht an 
der Anodę, dereń wirksamer Bestandteil nach den yerschiedenen Autoren entweder 
festes Oxyd oder ein adsorbiertes Gas, oder das adsorbierte Losungsm. des Elektrolyten 
sein soli. Diese Vorstellungen werden diskutiert mit dcm Ergebnis, daB eine Adsorption 
des Losungsm. wahrscheinlich soi. Denn diese Annahmo allein fiihrt bei der gegebencn 
DE. zu plausiblen Werten fiir die Feldstarke, wilhrend man boi festem Oxyd oder 
Gasen wegen der kleinen DE. dieser Stoffe zu Feldstarken kommt, bei denen bereits 
Durchschlag erfolgen miiBte. (Trans, elektrochem. Soc. 61. 11 Seiten. April 1932. 
Sep.) J. L a n g e .

E. R. Smith, Bemerkung zur Methode der wandernden Grenze. fiir  die Messung von 
Uberfuhrungszahlen. — Ein Pyknometer zur Bestimmung der Volumanderung an einer 
Ehktrode und setne Anwendung auf eine Kathode aus Silberchlorid in einer Kalium- 
chloridlosung. Im Elektrodcnraum ist eine Korrektur notwendig fiir dio Volumen- 
anderungen, die die elektrolyt. Vorgange an der Elektrodę selbst, ferner dio Mit- oder 
Entfiihrung von Salz u. Hydratwasser bedingen. Die bisher ubliche, rein reehner. 
Ermittlung dieser Korrektur aus den Dichtewerten der beteiligten Stoffe ist unsicher, 
besonders, so weit sie sich auf die feste Phaso beziehen. Fiir yergleichendo Messungen 
an ein u. demselben Salz bei yerschiedenen Konzz. kann dieser Fehler sehr erheblich 
werden, da dio Volumenkorrektur hier von derselben GróBenordnung ist, wie die beob- 
achtete Volumenandcrung. Vf. bildet daher den Elektrodenraum ais Pyknometer 
aus, das vor u. nach der Elektrolyse yon der ubrigen Apparatur abgetrennt werden 
kann. Die Unsicherheit der D.-Best. liegt bis herauf zu 0,2 n. Lsgg. erheblich unter 
dem Fehler der besten tlberfiihrungsmessungen. (Bureau Standards Journ. Res. 8 . 
457—61. April 1932. Washington, Bur. of Stand.) JORN L a n g e .

Kotaro Honda, Uber das Weisssche molekulare Feld. Die W e i s s sehe Theorie 
des raolekularen Feldes, die sich auf die L a n g e Vixsche Thcorio paramagnet. Gase 
stiitzt, hat verschicdene Widerspriiche in sich selbst u. ist vom experimentellen Stand* 
punkt unhaltbar. (Ztschr. Physik 75. 352— 62. 6/4. 1932. Sendai, Japan.) SKALIKS.

H. Hausen, Zur Probkmslellung und Formulierung des zweiten Hauplsatzes der 
Thermodynamik. Der zweite Hauptsatz wird sehr yerschieden formuliert, so daB der 
universello Inhalt meist zu kurz kommt. Vf. zeigt, daB man den integrierenden Nenner 
fiir d U 4 - p d v  aus der therm. u. calor. Zustandsgleichung aueh ohne Kenntnis des 
zweiten Hauptsatzes berechnen kann, daB aber der zweite Hauptsatz einen universellen 
Nenner festlegt, der von den Zustandsgleichungen unabhangig ist, namlich eine Temp.- 
Punktion, die den absol. Nullpunkt, einen uniyersellen EntropiemaBstab u. einen 
Zusammenhang zwischen therm. u. calor. Zustandsgleichung festlegt. Man tatę gut 
daran, die Entropiedefinition u. das Prinzip yon der Vermehrung der Entropie scharfcr 
zu trennen. Die Gleichungen L =  Q-d T /T  u. A  — U =  T -(d A /d T )v werden aus
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dem allgemeinen Prinzip einfach abgeleitet. (Forsch. Gebiet Ingenieurwesens Ausg. A.
3. 206— 08. Juli/Aug. 1932. Miinchcn.) W. A. R o t h .

Tzu-Ching Huang. Eine einfache Ableitung der allgemeinen Gleichungen von Energie 
und Entropie der Gase. Vf. zeigt, daB man dio von ihm bereits friiher diskutierten 
Gleichungen (vgl. C. 1932 . I. 1995) fiir die Entropie u. Energie aus bekannten thermo- 
dynam. Formeln auf sehr einfachem Wege ableiten kann. (Journ. Amcr chem. Soc. 
54 . 1024. Marz 1932. Peiping, National Tsinghua Univ., Dep. of Chem.) ElSENSCH.

Frederick G. Keyes und Samuel G. Collins, Die Druckanderung der Wiirme- 
funktion (des thermodynamischen Potenlials) ais ein direktes Mafi fiir die van der Waals- 
schen Krafte. Die Anderung des thcrmodynam. Potentials („lieat funetion") mit dem 
Druck boi konstanter Temp. kann aus Molarwarme bei konstantom Druck u. dem 
JOULE-THOMSON-Effekt direkt abgeleitet werden u. hangt eng mit den VAN DER 
WAALSsehen Kraften zusammen. Die Gleichungen werden abgeleitet. Vff. arbeiten so, 
daB dio JOULE-THOMSON-Abkiihlung von C02 u. NH 3 bei etwa 2 at u. 300° absol. 
durch elektr. Beheizung kompensiert wird. Die Messung der Temp. des ein- u. aus- 
stromenden Gases erfolgt mit direkt vom Gas umspiilten Pt-Widerstandsthermometern, 
dio Pt-Capillare, in der sich dns Gas entspannt, wird beheizt. Die aus Cp - JoULE- 
THOMSON-Effekt abgeleiteten Werte von (3 yjd  p )t  stimmen mit den aus p  ■— v — T  
(u. hohen Drucken) berechneten gut iiberein. In der Formcl p-(v  — b) =  R T  gilt b 
nur fiir kleino Drueke, aber nicht fiir tiefe Tempp., wahrend die von den Vff. aus- 
gearbeiteto Methode die Abweichungen vom Gasgesetz gerado fiir tiefo Tempp. beąuem 
crrcchnen laBt. (Proceed. National Acad. Sciences, U.S.A. 18 . 328— 33. April 1932. 
Cambridge, Mass., Inst. Technol., Eos. Lab. of phys. Chem.) W. A. R o th .

W. R. van Wijk, Optisclie Uniersuchung des Akkommodationskoeffizienten der 
Molekularrotationen eines verdiinnlen Gases. (Vgl. C. 1932 . I. 1329.) H 2 u. N 2 wurden 
in einem Entladungsrohr (20000 V.) zwischen 2 auf verschiedene Temp. gehaltenen 
konzentr. Metallzylindcrn angeregt. Der innere Zylinder befand sich auf Zimmertemp. u. 
wurde mit Kupfcroxyd rauh gemaeht, so daB angenommen werden konnte, daB der 
Akkomodationskoeff. a =  1 ist. Der aufiere Zylinder war glatt u. konnte auf 600° 
elektr. geheizt werden. Die Spektren wurden mit einem kleinen Gitter (Dispersion
9 A/mm) aufgenommen u. nach der Methode der Intensitatsmarken ausphotometriert. 
Es wurde angenommen, daB die Rotationsenergie im angeregten Zustand auch dann 
die BoLTZMANN-Verteilung aufweist, wenn das Gas keine homogene Temp. hat, sondern 
in 2 Strómen zwischen 2 auf verschiedener Temp, gehaltenen Wanden sich bewegt. 
Da der vom kaltcn Zylinder ausgehende Strom wegen a =  1 die BOLTZMANN"-Ver- 
teilung bei Zimmertemp. hat, so kann man aus der gemessenen IntensitatsTCrteilung in 
den Bandenlinien Schlusso ziehen auf die Energieverteilung in dem entgegengesetzten 
Strom u. somit den Akkomodationskoeff. der heiBen Wand bestimmen. Es wurde 
bei so kleinen Drucken gearbeitet, daB die StoBe der Molekule untereinander vernach- 
lassigt werden konnten. In II, zeigen qualitative Messungen, daB die Intensitats- 
yerteilung nur wenig von der BoLTZMANN-Verteilung an der kaltcn Wand abweicht. 
Der Akkomodationskoeff. ist von Nuli versehieden, aber sehr klein. Die Messungen 
ara N 2 zeigen, daB man die beobachtete Intensitatsverteilung nicht ais Summę zweier 
BoLTZMANN-Verteilungen entspreehend den Tempp. beider Wando auffassen kann u. 
daB somit die ŁangmurRsche Kondensations- u. Wiederverdampfungstheorie in ihrer 
cinfaehen Form nicht zutrifft. Sio kann nur dann noch bestehen, wenn die Konden- 
sationswahrscheinlichkeit mit zunehmender Rotationsąuantenzahl abnimmt. (Ztschr. 
Physik 75. 584— 96. 29/4. 1932. Utrecht, Univ., Physikal. Inst.) B o r is  ROSEN.

Katharine B. Blodgett und Irving Langmuir, Akkommodaiionskoeffizient ton 
Wasserstoff; ein empfindliches Erkennungsmittel fiir Oberfldchenschichten. Ableitung 
einer Gleichung fiir den Akkommodationskoeff. a eines Gases, fiir das Verhaltnis des 
Warmeverlustes einer Oberflacho zu dem theoret. Verlust, wenn alle auftreffenden 
Gasteilchen mit der Oberflache in thermodynam. Gleichgewicht kamen. Bei Tempp. 
oberhalb 600° abs. wird a bei II2 von 0,2 mm Hg durch die Ggw. von 0 2 auf der Wolfram- 
oljerfliiche stark reduziert. 0 2 bildet sich unvcrmeidlich, wenn ein Wolframdraht bei 
T  >  1500° abs. in H 2 gegliiht wird, da der entstehende atomare H auch bei Kiihlung 
in fl. Luft 0 2 aus den Wanden befreit. Bei T  <C 1200° wird H 2 von Wolfram in zwei 
Formen absorbiert u. beide reduzieren a. Dio eine Art geht bei 600° langsam, bei 1100° 
schnell in die andere uber. a geht von 0,537 fiir reines Wolfram bis 0,i43 fur mit der 
H 2-Schicht zweiter Art bedecktes Wolfram u. 0,094 fiir mit O. bedecktes Wolfram. 
Bei T  < 2 0 0 °  abs. entsteht eine 0 2-Schicht, die bei 150° a auf 0,422 heraufsetzt, wenn
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im Gase 0 2 yorhanden ist. (Physical Rev. [21 40 . 78— 104. 1/4. 1932. Scheneetady,
G. E. C.) ” D id l a u k is /

F. J. Wilkins, Geschwindigkeit der Konde.nsa.tion und Verdampfung in inłenaw 
getrocknelen Systemen. Der Einflu/i intensiver Trocknung auf den Akkommodations- 
koeffizienten flussiger und fester Oberflachen fiir Molekule des eigenen Dampfes. Die Ge- 
schwindigkcit der Kondensation u. der Verdampfung von NH 4C1 (RoDEBUSH u . 
M ic h a ł e k ,  C. 1928 . I. 2583) u. yon C2HsBr (S m ith ,  C. 1929 . II. 2857) andert sich bei 
intensivcr Trocknung, wiihrend Dampfdruck u. D . unycriindert bleiben. Dies zeigfc 
dal3 der Akkommodationskoeff. a durch die intensive Trocknung gefindert wird. Wenn
V die Verdampfungsgeschwindigkeit u. P  der Dampfdruck ist, dann gilt: V — K  a P, 
wobei K  eine Konstantę ist, dic durch die Gleichung von H e r z - K n u d s e n  gegeben 
wird. Da K  u. P  konstant bleiben, entspricht der Abnahme yon V eine Abnahme von a 
(etwa auf 1/10 bei NH.,C1 u. auf % bei C2H 5Br). (Philos. Magazino [6] 13. 1014— 20. 
Mai 1932. London, Univ., Coli. R a m s a y  Lab. of Physical and Inorganic Chem.) L o r .

C. A. Winkler und O. Maass, Die krilischen Temperaluren und Drucke der drei 
Zweikomponentensysteme, bestehend aus Kohlendioxyd, Methylather und Propylen. 
Der App. wird genau beschrieben. Vff. finden fiir C 02 die krit. Temp. 31,2°, fiir Methyl- 
iither 126,2° u. den krit. Druck 53,0 at, fiir Propylen 92,9°. Die Dampfdrucke der 
drei binaren Gemische u. die zur vollstandigen Kondensation notwendigen Drucke 
werden bei yerschiedencn Tempp. doppelt bestimmt (Gcnauigkeit in letzterem Fali 
ca. 0,5° u. 1 at). Die Kondensations- u. Dampfdruckkurven sind in allcn Fallen kon- 
tinuierlich. In allcn drei Fallen tritt „retrograde Kondensation1* auf, weil nie Verbb. 
auftreten. Im System C 02—-Methlyather fehlt dic retrograde Kondensation, wenn 
gleiche Voll. Gas untersuclit werden, weil sich eine Verb. bildet. Bei Gcmischen, wo 
das nicht auftritt, hat man nicht einen krit. Punkt, sondern ein krit. Gebiet zwischen 
dem Faltenpunkt u. der „krit. Kontakttemp.“ u. starkę Abweichungen von den nach 
der Mischungsregcl berecimeten krit. Tempp. Je niiher die krit. Temp. der Kom- 
ponenten zusammenliegen, desto enger ist das krit. Gebiet. In dem System Ć 02—Methyl
ather liegt dic Faltenpunktkurve unter der Kurve fiir die berechneten krit. Tempp., 
aber beriilirt sio fast, wenn je 1 Mol von jedem Gas anwesend ist, die Kurve fiir die 
krit. Kontakttemp. liegt iiber der theoret. Kurve. Bei Methylather—Propylen sind 
fiir das Gemiseh 1: 1 die Abweichungen von der bcrcclmeten Kurve ein Maximum. 
In dem System C 02—Propylen schnciden die beiden Kuryen die theoret. fiir jenes 
Gemiseh von yerschiedencn Seiten hor. Fiir das System C 02—Methylather geht der 
zurn Faltenpunkt gohorige Druck durch ein deutliches Maximum, fiir die anderen 
beiden Systeme nicht. (Ćanadian Journ. R cs. 6 . 458— 70. Mai 1932. Mc GlLL-Univ., 
Montreal, Phys.-chem. Lab.) W. A. R o t h .

M. Centnerszwer und M. Łazniewski, Ebullioskopische Versuche. Durch 
Sw ie t o s l a w s k i ist die Ebullioskopie eino Prazisionsmethodc gcwDrden, weil jede 
Uberhitzung wegfallt. Die zu lósenden Substanzen krystallisiert man am besten aus 
dem Losungsm. um. Die yerkiirzten BECKitANN-Thcrmomcter tauchcn bis zum 
Skalenbeginn ein, der obere Teil wird von temperiertem W. umstromt. Messungen 
bei 760 ±  10 mm. — Die Siedckonstante des Bzl. (fiir 100 g) wird mit Benzil u. An- 
thracen zu 26,42° bestimmt, wahrend sich aus den Verdampfungswarmen im Mittel 26,38“ 
bcrechnet. Fiir Chlf. (Kp. 61,117°) wird mit den gleichen Substanzen 38,02° gefunden 
(calorimetr. 37,66°). — Boi den Alkylammonsalze.n in Chlf. andert eine Spur W. das 
scheinbarc Mol.-Ge w. stark. Daher werden Verss. m it dem etwas abgeanderten Diffe- 
rentialebullioskop von SWIETOSLAWSKI angestellt, wo man die Reinheit leicht kon- 
trollioren kann (Abbildung ygl. Original). Isobutylammoniumchlorid 468,9, Isobutyl- 
ammoniumbromid 723,3, Diisobutylammoniumclalorid 338,6, Diisobutylammonium- 
bromid 418,3; Verhiiltnis zum theoret. Wert 4,28, 4,70, 2,04, 1,99. DaC das Monosalz 
starker assoziiert ist ais das Disalz, stimmt mit WALDENs Rcgeln uberein. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A. 160- 257—71. Juni 1932, Warsehau, Univ., Phys.-chem. 
Inst.) W. A. R o t h .

A. L. Robinson, Die integralen Verdiinnungswarmen und die relaiiven partidlen  
molaren Warmeinlialle yon rmsserigen NaCl-Losungen bei 25°. Vf. berichtet iiber Mes
sungen von differentialen Verdiinnungswarmen an NaCl im Konz.-Bereieh yon 0,1 
bis 0,0004 n mit dem yon L an ge u. ROBINSON (C. 1932 . I. 3039) beschriebenen Diffe- 
rentialcalorimeter. Die Ergebnisse passen gut zu den von anderen Autoren bei hóheren 
Konzz. erhaltenen Werten. Der partielle molare Warmeinhalt der Komponenten
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H20  u. NaCl wird bereehnet. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 1311— 18. April 1932, 
Miinchen, Chem. Lab. Bay. Akad. Wiss. u. Univ. Pittsburg, Pa.) J o r n  L a n g e .

Desmaroux, Partialdruck von Ather und Alkohol in der gelatinierten Nitrocellulose. 
Vf. miflt bei 20° zunachst dio Partialdrueke von A .-A . in beliebigen Gcmischen; sie 
gehorchcn nicht den idealen Losungsgesetzen. Nach VAN L a a r  ist log h/N ha =
0 ,5 8 7 (1 — iY)2. Alsdann werden die Partialdrueke iiber gelatinierter Nitrocellulose 
(Ausgangssubstanz 12,11 °/0 N) gemessen. Die Blattchen befinden sich iiber Lsgg. 
von A. u. A. in Ricinusol; nach einiger Zeit wird dio aufgenommene Menge A. u. A. 
bestimmt u. dio Roversibilitat des Vorgangs gepriift. Das Gleichgewicht stellt sich 
sehr langsam ein. Zuviel aufgenommener A. ist schwerer zu entfernen ais A. Die 
Partialdrueke von A. u. A. iiber der Nitrocellulose ais Funktionen der molaren Konzz. 
werden in einem Nomogramm wiedergegeben. Die Abweichungen der Partialdrucko 
von A. u. A. in der Nitrocellulose von den idealen Losungsgesetzen ist von der Konz. 
der Gemischo (A. +  A.)/Ricinusol kaum abharigig. Es handelt sich um eine gowóhnliche 
Lsg. von A. u. A. in der Nitrocellulose. Die Tensionen sind andere ais uber den rcinen 
Eli. Die Nitrocellulose hat kein selektives Absorptionsvermógen fur A., A. oder ein be- 
stimmtes Gemisch. Vf, arbeitet mit viel grofieren Konzz. ais dio Praxis. Ober einem 
richtig horgestellten Pulver sind die Tensionen minimal u. lassen sich nicht aus den 
Verss. extrapolieren. (i\Iemorial Poudres 24. 205— 81. 1930—31. Paris.) AV. A. R o th .

T, Tucholski, Vber die Anwendung von Thermoelementen zum Studium der Ent- 
wasseruiigstemperatur und Ezplosionstemperatur einiger Metallpikrate. (Yorlaufige Mitt.) 
Vf. untersucht in einem elektr. Kupferblockofen mit Hilfe eines Konstantan-Kupfer- 
thermopaares die Pikrate von Na, K, Pb, Cu u. Ca, u. stellt fest, daB nach Abgabe des 
Krystallwassers unter Tcmp.-Steigerung eine exotherme Zers. des Pikrats erfolgt, 
ahnlich wie bei Nitroglyccrin u. Tetranitroanilin. (Roczniki Chernji 12. 58— 66. 1932. 
Poznań, Inst. f. medizin. Physik d. Univ.) D. R o s e n t h a l .

An. K o l lo id c h e m ie ,  C aplllarchem le.
A. Boutaric, Die Emulsionen und Schaume. Emulsionstypen, Stabilitiit, Darst. u. 

Trennung von Emulsionen, Grundlagen der Schaumbldg. u. -zerstórung. (Rev. Chim. 
ind. 41. 98— 101. April 1932.) R. K. M u l l e r .

E. M. Bruins, Die numer ische Festlegung der lyolropen Reihe. In friiheren Arbeiten 
von B u c h n e r  u. Mitarbcitern ist dio Flockung durch Salzgemische an Agar- (C. 1927.
II. 2652) u. an Gelatinesolen (C. 1931 . II. 1263) vorfolgt worden. Fiigt man zu einer 
stots gleichbleibenden, zur Flockung aber nicht ausreichenden Mengo eines Salzcs, 
ein zweites, bis dio Flockung gerade eintritt, so lassen sich die zugcfugten Salze in eino 
flockende u. eino antiflockende Gruppo eintcilen. In der ersten sind weniger, in der 
zweiten mehr Mole Salz notwondig ais dio zur Flockung noch fehlende Molzahl des ersten 
Salzes betriigt. In einem Flockungsdiagramm (Abszisse: ursprungliches, Ordinato: 
zugefiigtes Salz) erscheinen dio Mischungen ais gerade Linien, die sich fitcherformig 
Tom Flockungspunkt des urspriinglichen Salzes ausbreiten. Die Reihenfolgo der zu- 
gefiigten Salzo bleibt bei Agar u. Gelatine die gleiche, es andert sich nur die Neigung 
der Geraden. Die Neigungen (tg-Werte) von Mischungen gleicher Zus. bei Agar u. 
Gelatine stehen zueinander in einer einfachen hyperbol. Beziehung, dio tg-Werte 
goben Geraden. Die Festlegung von absoluten lyotropen Zahkn geschieht nun mit Hilfe 
dieser tg- bzw. ctg-Werte auf Grund einfacher Rechenoperationen. (Koninkl. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, Procccdings 35 . 107— 15. 1932. Amsterdam, Anorg.-chom. 
Labor. d. Univ.) ROGOWSKI.

E .H . Buchner, Andr. Voet und E. M. Bruins, Lyotrope Zahlen und lonen- 
eigenschaften. Es hat sich ais moglich erwiesen, Anionen auf Grund ihrer aussalzenden 
Wrkg. auf lyophile Kolloide eine „lyotrope Zahl“ zuzuordnen. Im  AnschluB daran 
wird gezeigt, daB auch fur Kationen eine analoge Reihe angegeben werden kann u. 
daB die lyotropen Zahlen auch fiir die Eigg. der Ionen auf verschiedenen Gebieten 
Bedeutung haben. Die Kationen werden nach der Geschwindigkeit klassifiziert, mit 
der sie Au-Solo zum Koagulieren bringen. Dabei werden nur solche Vcrss. in Betracht 
gezogen, bei denen die Koagulation quantitativ in Teilchenzahlen vorfolgt werden kann. 
Erfahrungen an LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl haben ergeben, daB die Teilchenzahl-Zeit- 
kurven Hyperbeln sind. Tragt man die Anderung derTeilchenzahl nach einer bestimmten 
Zeit durch die einzelnen Salze in ein Diagramm ais Funktion der entsprechenden 
Anderungen der Teilchenzahl nach einer anderen Zeit ein, so erhalt man eine Gerade 
durch den Nullpunkt. Die Yerhaltnisso der Anderungen der Teilchenzahlen nach einer
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bestimmten Zeit ergoben eine fiir die koagulierende Wrkg. der Kationen charakterist. 
(,,lyotrope“ ) Zahl. Man kann aus dem Erfahrungsmaterial zeigen, daB diejenige Konz., 
bei der in ciner bestimmten Zeit die Teilehenzahl bis zu einem bestimmten Bruchtcil 
zuriickgegangen ist, von den lyotropen Zahlen linear abhangt. Diese Beziekungen 
haben Gultigkeit fur versehiedenartige /l«-Sole, sowie fiir Paraffitisole. Auck die Ab- 
nahme des elektrokinet. Potentials von Solen durek Hinzufiigen von Elektrolyten 
(Ton-, Parajfinsole) erweist sick ais von den lyotropen Zaklen linear abhangig. Das- 
selbe gilt fiir eine mit Erdalkalichloriden ausgeflockte Quarzsuspension, wenn man 
die aus Yiscositatsmessungen bestimmten (vgl. die folgendc Arbeit) lyotropen Zahlen 
der Erdalkalien zugrunde legt. Auch auBerhalb der Kolloidehemie haben die lyo
tropen Zahlen Bedeutung; sie stehen in linearer Abhangigkeit zur relativen Erliohung 
der J?o7jrzMcA-erinversionsgeschwindigkcit durch Neutralsalze. Ebenso liiBt sich eine 
lineare Abhangigkeit der lyotropen Zahlen von Anionen. u. der prozentualen Anderung 
der Verseifungsgeschwindigkeit (von Athylacetat) nachweisen. Ferner geben Vff. an, 
daB Gelaline beim Quellcn in Elektrolytlsgg. ihr Gewicht in einem von den lyotropen 
Zahlen der Anionen linear abhiingigen Yerhiiltnis yergroBert. Es liiBt sich zeigen, daB 
die lyotropen Zahlen rationclle Atomkonstante sind; denn sie hangen linear sowohl 
mit den Hydratationsenergien, ais auch mit den Ionenradien zusammen. Einen line- 
aren Zusammenkang mit den lyotropen Zahlen zeigen femer die Ionisationsspannungen 
der Alkalien, sowie dio Gitterenergien der Alkalihydride, -chloride, -bromidc, -jodide. 
Diese Zusammenkange erlauben es, etwa auftretende Abweiehungen von den lincaren 
Zusammenhangen zwischen loytropen Zahlen u. Ioneneigg. ais sekundare Effekte 
anzusehen. (Koninkl. Akad. Wetensck. Amsterdam, Proceedings 35 . 563— 69. 1932. 
Amsterdam, Anorgan.-chem. Lab. d. Univ.) E is e n s c h it z .

E. H. Buchner, E. M. Bruins und J. H. C. Merckel, Lyołrope Zahlen und Vis- 
cositat. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. betrachten die Na- u. K-Salze u. Siiuren der folgenden 
Anionen: F~, SOi~~, Cl~, C103~, N 0 3~, Br~, CNS~, J~. Die relative Viscositiit zeigt 
in der Regel einen parallelen Gang wie die lyotropen Zahlen der Anionen. Bei den 
cinbas. Siiuren bestcht bei Lsgg. gleicher Normalitiit eine lineare Abhangigkeit 
zwischen lyotropen Zahlen der Anionen u. relativer ViseosUat. Die yerschiedenen 
Konzz. zugehórenden Geraden schneiden sich in einem Punkt. Aus den Werten fiir 
HoSOj folgern Vff., daB die Viscositat von Sauren additiv aus Beitragen der Ionen 
zusaminengesetzt ist u. daB die Beitrage der Anionen von den lyotropen Zahlen linear 
abhangen. Entsprechende GesetzmaBigkeiten gelten auch fiir die Alkalisalze. Die ge- 
fundenc GesetzmaBigkeit ist nicht allgemein gultig; bei S 0 4- u. CNS-Ionen muB man z. B. 
gegenseitige Beeinflussung der Ionen entgegengesetzten Vorzeichens annehmen. Eerner 
sollen die Yiseositaten von Gelatine- u. Starkesolen bei mittleren Elektrolytkonzz. 
linear von den lj'otropen Zahlen abhangen. —  Bei Kationen (Erdalkalien) besteht eino 
Ubereinstimmung der Reihenfolge von relativer Viscositat u. EinfluB auf die Eigg. 
von Kolloiden. Infolgedessen kann man aus der Viscositiit versuclisweise lyotrope 
Zahlen von Ue++, M g++, Ca++, Sr++, Ba++ bereehnen. (Koninkl. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proceedings 35. 569— 75. 1932. Amsterdam, anorgan. chem. Labor. d. 
Univ.) ' E is e n s c h it z .

H. Breindl und K. Sóllner, Ober die Ehktrolylkoagulalion von Kupferozydsol 
bei Gegenwart von Siarkę. Verfolgt wird der zeitliche Verlauf der Koagulation eines 
CuO-Sols durch K 2S 0 4-Lsg. bei Anwesenheit verschiedencr Stilrkegehh. Ist ein solcher 
klein, so wird bei gleichbleibendem Elektrolytgeh. die Koagulationsgeschwindigkeit 
(KoG) nur wenig verlangsamt. Bei Erhóhung der Starkekonz. nimmt die KoG ab, 
um dann bei weiterer Erhohung konstant zu bleiben. Infolge dieser verwiekelten Ab
hangigkeit der KoG vom Starkegeh. ist es nicht moglich, auf die KoG starkefreier Sole 
zu extrapolieren. —  Die Bindung der Starkę an das Kolloidteilchen laBt sick nicht riick- 
gangig macken. Fiir die Sckutzwrkg. ist daker das anfanglicke Verkaltnis von disperser 
Pkase zur Starkemenge maBgeblich. — Alle diese Ergebnisse stehen mit denen in 
tlbereinstimmung, die F r e u n d lic h  u. G r e e n s f e ld e r  (vgl. C. 1929 . II. 2869) bei 
der Unters. der KoG von einem Goethitsol, dem ebenfalls Starkę zugesetzt wurde, 
erlialten haben. (Kolloid-Ztschr. 59 . 331—35. Juni 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser 
Wilhelm Inst. f. phys. Chem. u. Elektrochem.) ROGOWSKI.

H. Freundlich, Kinetik w id  Energetik der Gasadsorption. AUgemeine tlbersieht. 
Die Oberflaehe der Adsorbentien. Temp.- u, Druckabhangigkeit der Adsorption. 
Adsorptionswarme. Normale u. akt. Adsorption. Zustand der adsorbierten Moll.



990 A3. K o ł l o id c h e m ie . C a p il l a r c h e m ie . 1932. II.

(Trans. Faraday Soc. 28. 195— 201. April 1932. Berlin-Dahlcra, Kaiser Wilh.-Inst. 
f. physikal. Chem.) F a r k a s .

A. J. Allmand und R. Chaplin, Ein móglicher Zusammenhang zwischen akti- 
vierler Adsorption und Gasverdrangungseffekten. Nach T a y l o r  (C. 1931. I. 2851) gibt 
es 2 Arten von Adsorption: dic n. u. die akt., die eine temperaturabhangige Hemmung 
aufwcist. Nach alteren Yerss. der Yff. yerliiuft aueh die Adsorption von Gasen u. 
Dampfen an Kohle langsam u. scheint eine Aktivierung zu benotigen, die zum Ver- 
driingen yon bereits adsorbierten Gasresten (meist CO u. CO,) yerwendet wird. Es 
wird yorgeschlagen, die von anderer Seite beobachteto akt. Adsorption auf dieser Grund- 
lage zu erklaren, da dio Verdriingung von ganz geringen Verunreinigungen in gewissen 
Fallen eine starkę Erhohung der Adsprption horvorrufen kann. (Trans. Faraday Soc. 
28. 223—26. April 1932. London, Univ., Kings Coli.) F a r k a s .

K. F. Bonhóffer und A, Farkas, U ber Adsorptions- und Reflexionsprozesse bei 
der Einwirkung von Wasserstoff auf Metalle. (Vgl. C. 1931. I. 3434; 1932. I. 6.) Ein 
H 2-Mol. wird bcim Auftreffen auf ein Metali entweder roflcktiert oder adsorbiert. Unter 
der Annahmo, daB die H 2-Adsorption an Metallen atomar erfolgt, ist die katalyt. Ortho- 
Para-H2-Umwandlung ein MaB fiir dic Zahl der Adsorptions- u. Desorptionsprozcsse, 
dereń relatiyo Hiiufigkeit bei nicht zu hohen Tempp. sehr klein ist. Der Warmeaustausch 
wird boi tiofen Tempp. hauptsaehlieh durch Reflexionsprozesse besorgt (unyollstandiger 
Warmeaustausch), wahrend boi hohen Tempp. dazu auch die katalyt. wirksamen 
Ad- u. Desorptionsprozesse beitragen. Fremdgasschicliten yerhindern die H 2-Ad- 
sorption, vergiften daher die Para-H,-Katalyse u. setzen die Warmeabgabe bei hohen 
Tempp. herab, erhóhen sie dagegen bei tiofen Tempp., da bei Reflexionsprozessen gas- 
bedeckte Oberfliichen bzgl. des Warmeaustausches wirksamer sind ais gasfreie. (Trans. 
Faraday Soc. 28. 242—47. April 1932. Frankfurt a. M., Univ., Inst. f. physikal. 
Chem.) F a r k a s .

Hugh S. Taylor und Albert Sherman, Die akttikrte Wasserstoffadsorption und 
die Parawasserstoffumwandlung. (Vgl. C. 1931. II. 529.) Es wurde die Wirksamkeit 
yerschiedener Adsorbentien bzgl. der Ortho-Para-H2-Umwandlung nach der B o n - 
HOEFFER-HARTECKschen Methode bei 10—76 cm H g-D ruck  im strómenden Gas 
untersucht. Resultate: (15 g) Ni-Kieselgur (15% Ni) ist boi 90— 298° K  wirksam, 
yollstiindiger Umsatz boi einer Stromungsgeschwindigkeit von 50 ccm/Min. bzw. 
15 Min. Beriihrungszeit. CdO ist unwirksam, ZnO, Zn0-Cr20 3, Mn0-Cr20 3, Cu0-Cr20 3 
katalysieren erst bei Zimmertemp., A120 3 nur yon 600° K  aufwarts. Bei akt. Kohle 
nimmt die Wirksamkeit mit steigender Temp. ab u. mit steigendem Druck zu. Ahnlich 
yerhalt sich auch Cu. Deutung: Die Para-H2-Katalyse setzt gleichzeitig mit der akt. 
Adsorption ein. Die Temp.-Abhangigkeit der Katalyse an C beruht auf der Konz.- 
Abnahme des H 2 in der Adsorptionsphase, da die katalyt. Rk. bimolekular ist, wofiir 
auch die gefundene Druckabhangigkeit spricht. (Trans. Faraday Soc. 28. 247—53. 
April 1932. Princeton, N. J., Frick Chemical Labor.) F a r k a s .

E . B. Maxted und N. J. Hassid, Die Kinetik der Wasserstoffadsorption an Platin  
und an Nickel. Es wurde die H 2-Aufnahme durch P t (aus Pt-Chlorid durch Red. mit 
Na-Formiat hergestellt) u. Ni (Ni-Oxyd reduziert mit H» bei 300°) bei — 190 bis 250“ 
u. atmosphar. Druck in der iiblichen Weise untersucht. Durch P t (7,85 g) wird bei 
— 190 u. 100° fast die gesamte adsorbierte Gasmenge in der ersten Min. aufgenommen 
(prim. Adsorption), wahrend im mittlercn Temp.-Gebiet ein gróBerer Teil nur langsam 
adsorbiert wird (sok. Adsorption): z. B. bei 0° prim. 5,35, sek. 1,58 ecm. Die Gesamt- 
aufnahme bleibt zwischen — 190° u. 0° konstant (7 eem) u. nimmt bei 100° auf 4,4 ccm 
ab. Bei N i liegen dio Verhaltnisse ahnlich, nur wird dadurch, daB das Ni nie voll- 
stiindig reduziert ist, etwas Gas (5—10% der Gesamtadsorption) yerloren. Der Zeit- 
yerlauf der Sorption wurde bei 0° kinet. yerfolgt u. entsprieht imgefiihr einer Rk.
1. Ordnung. Wird der Ha bei 250° zugesetzt u. dio Temp. sehrittweise emiedrigt, 
so steigt dio adsorbierte Gasmenge von 3,6 ccm bei 250° bis auf 8,5 ccm bei — 190° 
monoton an. Dieses Vorh. beruht darauf, daB der H s einer energet. Aktivierung bedarf, 
um adsorbiert werden zu konnen. (Trans. Faraday Soc. 28. 253— 61. April 1932. 
Bristol, Univ., Dep. of phys. Chem.) F a r k a s .

R. Burstein und A. Frumkin, Die Wasserstoffsorptim durch platinierte Holzkohle. 
An aschefreier Zuckerkohle ist eino Zunahme der H2-Adsorption mit steigender Temp. 
zu beobaehten. Ein Zusatz yon 0,2°/o P t zur Kohle erhóht (besonders bei niedrigen 
Tempp.) die Adsorjitionsgeschwindigkeit. (Trans. Faraday Soc. 28. 273— 75. April 
1932. Moskau, Karpow Chem. Inst.) FARKAS.
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M. P olany i, Theorien der Gasadsorption. Allgemeine Ubersicht und einige zumlz- 
liche Bemerlcungen. Es werden die ICrafte diskutiert, die eine Gasadsorption an festen 
Korpern bewirken. Die elektrostat. ICrafte sind nur bei Adsorption yon Moll. mit 
groBem Dipolmoment an heteropolaren Kry stal len betrachtlich. Bei der Adsorption 
an Metallen sind die Bildkrafte maCgebend. Die Yalenzkriifte, dio durch Verallgemeine- 
rung der Eigg. der HEITLER-L0 ND0 N-Valenz auf die in der Oberfliiebe eines festen 
Korpers wirksamen Valenzkrafto diskutiert werden, erklaren das Auftreten einer 
Aktiyierungswarmc bei der Adsorption. Die Dispersionskrafte, die eine Mol.-Attraktion 
bei gleicbgerichteter Polarisation beider Partikel bewirken, fiihren zu einem Adsorptions- 
potential von einfaebem, dem Grayitationspotential yergleichbarem Charakter u. lassen 
den Parallelismus zwischen Adsorptionswarme u. Verdampfungswarmc yerstehen. Die 
Capillarkondensation muB bei der Deutung der Adsorption gleichfalls bcriicksichtigt 
werden. Unter Zugrundclegung der elektrostat., Valenz- u. Dispersionskriiftc wird die 
Adsorption bei yerschiedener Konz. der adsorbierten Gase in der Oberflache matliemat. 
behandelt. Bei geringer Belegungsdichte erhalt man in Ubereinstimmung mit dem 
Experiment geradlinige Adsorptionsisothermen. Im Gebiet starkerer Adsorption fehlt 
die Kenntnis der Potentialverteilung in der Oberflache. Ais Grenzfall wird die Łang- 
MUlRsche Isotherme behandelt (gleiches Potential aller Kraftzentren, Vernachliissigung 
der Wechselwrkg. der adsorbierten Moll.). Bei Bldg. von oberflachlichen Spalten cr- 
reieht das Adsorptionspotential in der Spaltspitze ein Maximum. Die Anderung der 
Potcntialvertcilung u. der Verlauf der Isothermen werden diskutiert. Bei Anniiherung 
an den Sattigungsdruck tritt in den Poren Capillarkondensation in Erscheinung. 
(Trans. Faraday Soc. 28. 316—33. April 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm Inst. 
f. physikal. Chem. u. Elektroehem.) F a r k a s .

J. E. Lennard-Jones, Adsorptions- und Diffusionsprozesse an festen Oberfldchen. 
Die VAN DER WAALschen Anziehungskriifte zwischen kugelsymm. Gasatomcn u. einer 
festen Metalloberflaclie werden durch Einfiihrung der Bildkrafte berechnet. Die 
potentielle Energie W  des Atoms im Abstand l i  von der Oberflache betriigt W =  — /i Ił~3 
wo n eine mit der magnet. Susceptibilitat des adsorbierten Gases yerkniipfte Konstantę 
ist. Da die Berechnung der kurzreichweitigen AbstoBungskrafte bislang an Metall- 
oberflaehen nieht durchzufuhren ist, werden die Anziehungs- u. AbstoBungskrafte an 
einer KCl-Oberflache angenahert berechnet u. das Ergebnis sinngemaB auf die Metall- 
oberflache iibertragen. Die berechneten Adsorptionswiirmen sind von der beobaehteten 
GróBenordnung einiger 1000 cal./Mol. Die nach TAYLOR ais akt. Adsorption bezeiclinete 
Erscheinung, die eine etwa 10 mai gróBere Adsorptionswarme ergibt, wird ais atomare 
Adsorption gedeutet. Wenn die Kohasionsenergie zwischen dem Metali u. dem Einzel- 
atora groBer ist ais die Dissoziationsenergie des Gasmol., wird das Minimum der Poten- 
tialkurve des Systems Metalloberflache-getrennte Atome bei einem kleineren Abstand 
liegen ais das des Systems Metalloberflache-Mol. Dio beiden Potentialkuryen iiber- 
sehneiden sich an einer Stelle, u. der ProzeB der Aktiyadsorption ist ais eine Um- 
kehrung der in Molspektren bekannten Erscheinung der Pradissoziation zu deuten. 
Die Vorstellungen lassen sich spezialisieren, wenn man beriicksichtigt, daB das Potential- 
feld auf der Oberflache nacli drei Richtungen verschieden ist. Eine spezielle Art der 
Aktiyadsorption liegt vor, wenn bei hóheren Tempp. Metallelektroncn von tieferen 
Energienivcaus angeregt sind u. eine Wechselwrkg. zwischen den Elektronen des AuBen- 
atoms u. den Elektronen der nunmehr nicht mehr yollstandigen unteren Niyeaus statt- 
findet. Eine Adsorption dieser Art entspricht der Wechselwrkg. u. Mol.-Bldg. zweier 
Atome bei Anregung des einen. Diese Adsorption ist irreyersibel, wenn die Bindung 
des adsorbierten Atoms mit dem Metallatom starker ist ais die zweier Metallatome 
untereinander. Die yerschiedenen Typcn der Aktiyadsorption sind den yerschiedenen 
Arten der Mol.-Bindung analog, von denen die homóopolare u. die heteropolare dic 
Extreme sind. Neben der Adsorption tritt weiterhin eine langsame Absorption auf. 
Das Bild, das man sich yon der festen Oberflache macht, fiihrt zur Unterscheidung 
von zwei Arten adsorbierter Atome. Die einen schwingen um eine Nullage, die andern 
bewegen sich frei auf bestimmten Aąuipotentiallinien, bis sie ihre Energie im StoB 
mit anderen Gasatomen oder mit der Unterlage verlieren. Die beweglichen Atome 
diffundieren in die Spalten an der Oberflache des festen Korpers. (Trans. Faraday 
Soc. 28. 333—59. April 1932. Bristol, Uniy., Wills Physic. Labor.) F a r k a s .

M. Volm er, Die Wanderung adsorbierter Molekule auf festen Oberfldchen. Die 
Deutung der Verss. yon VOLMER u. EsTERMANN (Ztschr. Physik 7 [1921], 13) iiber 
dio Bldg. von Hg-Krystallen aus der Dampfphase fiilirten zu der Yorstellung, daB die
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adsorbierten Atome ihre Kondensationswarme nicht immer vollstandig abgcben u. 
auf der Oberfiache beweglich sind. Verss. von V o l m e r  u. A d h iKAEI (C. 1926. II . 
2776) u. Mo l l  (C. 1928. II. 1866) lassen eine Beweglichkeit auf Glas adsorbierter 
Benzophenon- u. Salolmoll. erkennen. Diese zweidimensionale Beweglichkeit aueh bei 
adsorbierten fremden Moll. wird weiterhin durch die Verss. von EsTERMANN bewiesen, 
in welchen gleiehmaCig auf Quarz aufgedampfte Silberatome infolge ihrer Oberflachen- 
bewegliclikeit sich zu kleinen, wenigstens 1000 Ag-Atome umfassenden ultramkr. 
Krystallen zusammenlagem. Yerss. von V o l m e r  u. R ic h t e r  (Diss. T. H . Berlin
1931) uber die Oberfliichenwanderung auf Glimmer adsorbierter Benzophenonmoll. 
zeigen den EinfluB der Temp. auf die Wanderungsgeschwindigkeit. Die Beweglichkeit 
wird bei 10° Temp.-Steigerung etwa 6 mai groBer. (Trans. Faraday Soc. 28. 359— 62. 
April 1932. Berlin.) F a r k a s .

M. Gr. Evans, Die Abweichungen von der „idealen“ Translationsbewegung adsor- 
bierler Molekule. Die Beweglichkeit der adsorbierten Gasmoll. auf festen Oberfliichen 
wird durch UnregelmaBigkeiten in der Oberflacho gestort. Die Ecken u. Kanten der 
Krystalle werden bei beginnender Adsorption sofort besetzt infolge ihrer besonders 
hohen Aktivitat. Die Moll. sind „stat. adsorbiert" u. nehmen an der Bewegung der Moll. 
in dem zweidimensionalen Gasfilm nicht tcil. An einer anderen Art von akt. Stellen 
werden die Gasmoll. nicht stat.i aber starker ais iii der iibrigen Oberfiache adsorbiert, 
u. die starkere Bindung hemmt die freie Beweglichkeit in der Oberfiache. DaB die 
adsorbierten Gasmoll. in zwei Arten dor Bindung zur Oberfiache vorliegen, geht aus 
Elektronenbeugungsyerss. von G e r m e r  an H-bedeckten Ni-Oberflachen hervor. Die 
sekundiir akt. Stellen sind hier in der Oberfiache regelmaBig angeordnet. Die durch die 
stat. u. sekundar akt. adsorbierten Gasmoll. bewirkten Abweichungen von der idealen 
Isothermen werden diskutiert. (Trans. Faraday Soc. 28. 364—68. April 1932. Man
chester, Univ.) F a r k a s .

Erich Hiickel, Theorie der bei der Capillarkondm-sat i on freiwerdenden Warnie. 
Die Sorptionsisothermen fiir die Sorption von Dampfen an porósen Kórpern verlaufen 
in gewissen Fallen fiir hohere Drueke konvex zur Druckachse. Die bei der Sorption 
freiwerdende Warme (in der Form des (Juotienten q/A  aus der differentiellcn Sorptions- 
warme q u. der Kondensationswarme A  ais Funktion der sorbierten Menge a aufgetragen) 
zeigt am Beispiel des S 0 2 nach Yerss. von W il l ia m  fiir T  — —-10° bei a =  200 ccm 
ein Minimum mit nachfolgendem Maxiraum u. bei hoheren a-Werten ein kontinuicr- 
liehes Abfallen auf den Wert 1. Die Theorie der Capillarkondensation vermag den 
Verlauf der Isothermen in der Nahe des Sattigungsdruches u. das Verh. der Sorptions- 
warrae ąuantitatiy zu erklarcn, wenn man die VergroBerung der n. Kondensations- 
warme bei der Kondensation in Capillaren in Reehnung setzt. (Trans. Faraday Soc. 28. 
382—86. April 1932. Stuttgart.) F a r k a s .

A . M agnus, Die eleklrische Theorie der Gasadsorplhm. (Ygl. C. 1929. II . 2026.) 
Allgemeincr t)berblick. (Trans. Faraday Soc. 28. 386—94. April 1932. Frankfurt 
a. M., Univ., Inst. f. pliys. Chem.) F a r k a s .

J. K . R oberts, Der Energieatislausch bei Sto [i en zwischen Gasalomen und festen 
Oberflachen. Die potentielle Energie eines Gasatoms zeigt ais Funktion des Abstandes 
von der festen Oberfiache bei einer bestimmten Entfernung ein Minimum, das durch 
die Anziehungskrafte zustandekommt. Bei hinreiehend tiefen Tempp. ist die therm. 
Energie des Gasatoms klcin gegen die anziehenden Krafte der Oberfiache: Es bildet 
sieh eine adsorbierte Gassehicht aus. Bei geniigend hohen Tempp. wird das auftreffende 
Gasatom unmittelbar nach dem StoB die Oberfiache wieder verlassen. In einem 
mittleren engen Temp.-Bereich wird ein groBer Teil der auftreffenden Atome an der 
Oberfiache hinreiehend lange festgehaltcn, uni mit dem festen Korper in das therm. 
Gleichgewieht zu kommen, ohne daB sich aber eine feste Adsorptionsschiclit ausbildet. 
Die Best. des Akkomodationskoeff. fiir He an einer durch Gliihen gereinigten W-Ober- 
flache ergibt den Wert 0,057 bei Zimmertemp. Mit zunehmender Vers.-Dauer nimmt 
der Akkomodationskoeff. zu, weil die Oberfiache des W-Drahtes sich in steigendem 
MaBe mit einer adsorbierten Schicht bedeckt. Altere Messungen des Akkomodations
koeff. liegen um den Wert 0,3 u. steigen mit abnehmender Temp. an. Im Gegensatz 
hierzu nimmt der Akkomodationskoeff. am reinen Draht mit sinkender Temp. ab. 
Die Extrapolation fiir T  =  0 laBt vermuten, daB der Akkomodationskoeff. hier den 
Wert Nuli erreicht. (Trans. Faraday Soc. 28. 395—98. April 1932. Cambridge, Cavendish 
Laborat.) FARKAS.
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A. F. H. Ward, Die vorgeschlagene Existenz der aktivierten Adsorption. Von 
T a y l o r  wurde angenonimen, daB es sich bei der boi hoheren Tempp. einsetzenden 
Gasaufnahmo durch gewisse Substanzen um eine akt. Adsorption handelt. Vom Vf. 
wird gezeigt, daB diesor ProzeB beim System Cu-H» aueh ais Lsg. gedeutet werden 
kann. Boi der Einw. von H 2 auf Cu bei 25— 122° folgt auf eine sehnelle Gasaufnahmo 
(n. Adsorption) eino langsamc, die z. B. bei 25° naeh einigcn Monaten noch zu keiner 
Gleichgewiehtseinstellung fuhrt. Fiir einen Lsg.-Vorgang spricht der Zeitverlauf der 
langsamen Gasaufnahmo; die gcloste Gasmengo (s) ist der Konz. in der Adsorptions- 
phase (a) u. der Wurzel aus Einw. Zeit (t ) proportional. Tragt man s/Y t gegen a auf, 
so erhiilt man gerade Linien, die mit steigender Temp. eino groBero Neigung haben, 
was einer Erhohung des Diffusionskoeff. von II in Cu entspricllt. Die Aktivierungs- 
warme der Diffusion liiBt sich aus dieser Temp. Abhangigkeit zu 14,1 kcal berechnen. 
Aus dem Zeitverlauf der Gasaufnahmo durch Lsg. wurde der Gleichge wieli ts wert 
extrapoliert, er ist proportional der beim jeweiligen Druck u. Temp. adsorbierten Gas- 
menge. Die Diffusion von Gas in ein Metali kann entwreder durch das Gitter (atomar) 
oder langs der Korngrenzen erfolgen, bei den Verss. des Vf. scheint lotzteres der Fali 
zu sein. (Trans. Faraday Soe. 28. 399—405. April 1932. Cambridge, Labor. of Physical 
Chem.) F a r k a s .

C. Schuster, Die Hydrierung adsorbierter ungesdttigter Kohlenwasserstoffe. Dio 
an akt. Kohlcn adsorbiertc Mengo H2 ist merklieh geringcr ais dio gesiitt. oder un- 
gesatt. aliphat. KW-stoffo. Wird ein adsorbiertes Olefin in Ha-Atmosphare hydriert, 
so ist dio Abnahme des H2-Drucks in der Gasphase ein MaB fiir dio Olefinhydrierung 
in der Oberflache. Systemat. Verss. der Olefinhydrierung an der gloichen Kontakt - 
masse ( l° /0 Ni an akt. Holzkohle) ergeben folgendes; Die Athylenhydricrung ist bei 
0° eine Rk. 1. Ordnung. Dio Geschwindigkeit des H,-Verbrauchs ist von der Athylen- 
konz. in der Oberfliioho unabhangig. Aus dem sehr kleinen Temp.-Koeff. der Rk. orgibt 
sich ais Aktiyierungsenergio ein Wert von 3600 cal. Propylen verhalt sich wio Athylon, 
die Hydrierungsgeschwńndigkeit ist geringcr, dio Aktiyiemngswiirmo ist auf 4800 cal 
gestiegen. Die Hydrierung der 3 Butylene verlauft nicht mehr nach der 1. Ordnung, 
die Abnahme des H2-Drucks p  in der Gasphase ist proportional p 1'5. Die Aktmerungs- 
energien sind fiir a-Butylen 6800 cal, fiir /?-Butylen 5600 cal u. fiir Isobutylen 6400 cal. 
Die Hydrierungsgesohwindigkeit ist fiir Isobutylen am geringsten. Das Studium der 
katalyt. Athylenhydricrung an akt. Kohlo liiBt yermuten, daB der ElementarprozeB 
mit dem BoRN-FRANCK-Mechanismus (C. 1930. II. 1654) verkniipft ist. Dio T)ber- 
tragung dor Rochnungen von B o r n  u . WEISSKOPF (C. 1931. II. 7) auf die yorliegende 
Rk. fuhrt zu verniinftigen Ergebnissen. (Trans. Faraday Soe. 28. 406—08. April 1932. 
Ludwigshafen a. Rh.) F a r k a s .

James W. McBain, Persorption und monomolekulare Siebsysteme. Der uneinlieit- 
liclie Charakter der Oberflache der festen Korper liiBt den allgemeinen Begriff Soi-ption 
an Stelle von Adsorption passender erscheinen. Dor Begriff Sorption klingt dabei 
an den Begriff der festen Losung an. Zwischen beiden bestehen aber grundsatzlieho 
Unterschiede. Einmal bleibt bei der Sorption von Gasen an festen Oberflachen im Gegen- 
satz zu einer Lsg. die Struktur des festen Korpers erhalten, zum anderen ist der 
DiffusionsprozeB entlang der Oberfliioho u. durch Ultraporcn yon der Diffusion in homo- 
gener Lsg. yerschicden. Die Durchdringungsfahigkeit der Moll. der sorbierten Sub- 
stanz durch den festen Korper wird besser durch den Ausdruck Persorption wieder- 
gegeben. Eine Komplizierung tritt ein durch das Auftreten molekularer Siebsysteme, 
wie sie im Idealfall bei entwassertem Chabasit yorliegen, in den nur Moll. eindringen 
kónnen, dereń Durchmesser kleiner ais 3,5 A  ist. (Trans. Faraday Soe. 28. 408—09. 
April 1932. California, Stanford Univ.) • F a r k a s .

G. B. Kistiakowsky, Die Natur der aktivierten Adsorption. Auf Grund der Verss. 
von T a y l o r  u . S ic k m a n  (C. 1932. I .  2939) iiber die n. u. akt. Adsorption von H 3 
an ZnO wird mit Hilfe der Statistik das Verhaltnis der Zahl der akt. adsorbterenden 
u. der Zahl der n. adsorbierenden Oberflachenatome abgeschiitzt. Unter der Annahme, 
daB der n. adsorbierte H2 molekular u frei lieweglieh yorliegt, dagegen der akt. ad- 
sorbierte atomar an bestimmto Atome gebunden ist, betragt dieses Verhaltnis 2-10-3 . 
Nimmt man aber an, daB auch der akt. adsorbiertc H2 seine Mol.-Struktur beibehalt 
u. rotiert oder auch frei beweglich ist, so erhiilt man ais Verhaltnis 2 - 10-4 bzw. 10-5. 
(Journ. Amer. ehem. Soe. 54. 1693— 94. April 1932. Cambridge (Mass.), Haryard Univ., 
Dep. of Chem.) F a r k a s .
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Ralph F. Nickerson und Paul Serex, Die Leitfahigketi einiger Nalriunioleat- 
losungen in Beziehung zur Grenzflachenadsorptum. In der Konz. 0,002-n. zeigt Na-Oleat 
eino plotzlicho Unstotigkeit in der Konz.-Leitfahigkeitskurve. Diese Unstetigkeit 
fallt mit dom Minimum der Oberflachenspannung u. dom Verlust der Schaumbildungs- 
fahigkeit zusammen. Die Oberflachenspannungen von Na-Oleatlsgg. andem sich um- 
gekehrt mit der Hydrolyse zwischen den Grenzkonzz. 0,059-n. u. 0,002-n. Bei tjber- 
schichtung mit verschicdenen organ. Fil. (Olen) (Bzl., CC14, Toluol, m-Xylol, Hexan 
u. Heptan) ist mehr „saurcs Na-01eat“ an der Grenzflache Ol-Lsg. adsorbiert ais an 
der Grenzflache Dampf-Lsg. der gleichen Na-Oleatlsg. Versehiedene Ole haben ver- 
schiedene Fahigkeit zur Adsorption des „sauren Na-01eats“. Die Adsorption an der 
Grenzflache Ol-Lsg. hat fortschreitende Hydrolyse des Natriumoleats zur Folgę u. 
damit eine Erhóhung der Aquivalentleitfahigkcit. (Journ. physical Chem. 36. 1585 
bis 1593. Mai 1932.) ' K r u m m a c h e r .

B. Anorganische Chemie.
A. Seonzo, Ober die Geschwindigkeit der Rmktion zwischen Schwefelsaureanhydrid 

und Telrachlormelhan. (Vgl. Od d o  u . Sc o n z o , C. 1927. I. 2523.) Hinweis auf Fehler 
in der Methodik u. Bereohnung bei der fruheren Mitt. Die Ordnung der Bk. zwischen 
S 0 3 u. CClt ist nocli unbekannt u. die primiire Bldg. der Additionsverb. 2S 03-CC14 
zweifelliaft. (Gazz. chim. Ital. 62. 295—99. April 1932. Bussi Officine.) K r u g e r .

S. Skowroński und N. A. Mosher, Selen und Tellur. Bemerkungen uber ihre Dar- 
stellung und Verwendung. Auszug aus der C. 1932. 13. 104 ref. Arbeit. (Chem. Trade 
Journ. 90. 471— 72. 13/5. 1932. Perth, Amboy, N. •!., Raritan Copper Works.) L o r e n z .

B. G. Klugh, Herstellung der Phosphorsdure auf thermischem Wege. Beschreibung 
des Verf. des Werkes Anniston zur Darst. der H3P 0 4 elektrotherm. u. im elektr. 
Schmelzofen durch Red. der Phosphate mit C u. S i0 2 im kontinuierlichen ProzeB 
nach den Gleichungen (Ca0)3P20 5 +  5 C +  2 S i0 2 =  P 2 +  5 CO +  3 CaO — 2 SiO«; 
P 2 +  5 CO +  10 (O) =  P 20 5 +  5 C 02; P20 5 +  3 H20  =  2 H 3P 0 4. Der Nachteil der 
elektr. Methoden ist der, daB die H3P 0 4 yerunreinigt ist mit solchen Stoffen, welche, 
wie S i0 2, A120 3, CaO, bei den hohen Rk.-Tempp. mit dem P20 5 reagieren. (Ind. engin. 
Chem. 24. 371—74. April 1932. Swann Chemical Comp. Birmingham Ala.) L. WOLF.

E. F. Armstrong, Wasserstoff und seine Anwendung. (Journ. Roy. Soc. Arts 80. 
611—27. 6/5. 1932. Chem. Markets 30. 449—50. Mai 1932. Chem. News 144. 209— 13. 
231—35. 8/4. 1932. — C. 1932. I. 2876.) R. K. Mu l l e r .

H. E. Buckley, Die Wir kun g von Fremdionen auf den Krystallhabitus von 
K^CrOi- K 2Cr04 u. K 2S 0 4 zeigen, obwohl isomorph, betrachtliche Unterschiede im 
Habitus. K 2Cr04 wechselt seinen Habitus sehr stark unter dem EinfluB von Verunreini- 
gungen. Dio Wrkg. von N 0 3, C103, C104, C03 usw. wird im einzelnen beschrieben. 
Zusatze von Cr20 7 haben eine besonders starko Wrkg. (Ztschr. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, ICristallchem. 82. 285—96. Mai 1932. Manchester, Crystall. 
Depart. Univ.) T r o m e l .

William C. Bray und M. H. Gorin, Ferrylion, eine Yerbindung des vierwertigen 
Eisens. Kinet. Unterss. haben den Beweis geliefert, daB Verbb. des vierwertigen Fe, 
FeO++, ais Zwischenprodd. auftrcten. 2Fe+++ +  IŁO =  Fe++ -+- FeO++ +  2H+ muB 
eine reveraible u. ziemlich rasch yerlaufende Rk. sein. Es wird die Kinetik der H 2Oa- 
Zers. in Fe-Salzlsgg. u. dio Red. von Fe+++ durch SnCL von diesem Gesichtspunkt 
aus besprochen. Unterss. der Rk. zwischen Fe++ u. J  haben zu dem Resultat gefiihrt, 
daB auch hier mit dem Auftrcten von FeO++ gerechnet werden muB, die geschwindig- 
keitsbestimmende Rk. ist: Fe++ +  H JO — >- FeO++ +  H+ -f  J~. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 2124— 25. Mai 1932. Berkeley, California, Univ., Dep. of Chem.) JuzA.

J. Kleffner und E. J. Kohlmeyer, Der Einflu/3 von Kiesehaure auf die Disso- 
ziation von Eisenoxi/d. Es wird das Verh. von Fę20 3 allein u. zusammen m it S i0 2 bei 
Tempp? bis 1600° untersucht. Es wird festgestellt, daB SiO. nicht auf d. Dissoziation 
von Fe20 3 einwirkt; letztere erfolgt unabhangig davon u. geht bis zum Fe30 4. Erst 
dieses wird durch S i0 2 unter Bldg. von Eisensilicaten zersetzt, wahrend reines Fe30 4 
auch weiterhin unverandert bleibt. Der F. von reinem Fe30 4 wird durch Erhitzung 
im H 2-Strom zu 15S0° ermittclt. Sehrifttumsubersicht. (Metali u. Erz 29. 189—94. 
Mai 1932. Berlin, Mitt. Metallhuttenmann. Inst. T. H.) E d e n s .

J. Fialkow, Uber die Wirkung von Rhodaniden auf Mercurosalze. Bei der Einw. 
yon Rhodaniden (K SC N  oder NH iSCN) auf Hg.,CL, H g jir , ,  H g,J2, HgtSOA, Hg3-
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(CIl3COO)2 u. IIg2(OrJ l TfJOO),_ findet eine Abseheidung von Hg nach folgendem Schema 
statt: Hg„" ^  Hg +  Hg". Diese Rk. liiBt sich zur quantitativen Best. der Mercuro- 
salze anwenden. Die Fahigkeit der Mercuroyerbb., nach obcn angefiiiirtem Schema 
zu zerfallen, zeigt, daB das zwcivalente Mercurokation Hg2" ein Komplexion darstellt. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 205. 235— 10. 20/4. 1932. Kiew, Wissensehaftl. Forsch.- 
Inst. d. Chemie d. Ukrain. Akad. d. Wissensch.) K l e v e r .

E. A. Vuilleumier, Die Peptisalion von Kupferoxydul und die elektrische Ab- 
sclieidung w id Enifarbung von ammoniakalischen Kupferldsungen. Wenn eine ammoniakal. 
Kupferlsg. vor der Elektrolyse einige Stunden mit metali. Cu in Beriihrung war, erhalt 
man bei der Elektrolyse nicht einen an der Elektrode gut haftenden Nd., sondern eine 
sehwammige, schlecht haftende M., die, wie sich unter dem Mikroskop zeigt, aus sehr 
groben Cu-Krystallen besteht. Wenn. dagegen der Elektrolyt mit konz. NH3-Lsg. oder 
mit (NH4)2S 0 4 u. etwas NH3 versetzt wird, erhalt man eine gut haftende Abseheidung. 
Die Ursache fiir die schlecht haftende. grobkrystalline Abseheidung des Cu ist wahr- 
scheinlich ein sehwacher Cu20-Film  auf der Elektrodenoberflache. Die schlecht haftenden 
Ndd. bekommt man immer dann, wenn ein Elektrolyt vorliogt, der Cu20  nicht peptisiert. 
Wenn man Cu, das mit einem CuaO-Film bedeekt ist, in eine schwach ammoniakal. 
Cu-Lsg. bringt, wird diese nicht entfarbt. Wenn man dagegen konz. NH3 oder 
(NH4)2S 0 4 zusetzt, wird der Cu20-Film  peptisiert u. dic Lsg. entfarbt. (Journ. physical 
Chem. 36. 1455— 56. Mai 1932. Carlisle, Pa., Dickinson College.) JUZA.

J. B. Menke, Anorganische Chemie. Zutphen: W. J. Thieme & Cie. 1932. (VIII, 272 S.) 8°.
fl. 3.75; geb. fl. 4.25.

C. Hineralogische und geologische Ciernie.
F. Coles Phillips, Brookitkrystalle mil tafelfórmigcr Ausbildung parallel zur Basis- 

ebene. Einige Sandsteine aus dem mittleren Jura von Nordost-Yorkshire enthalten 
Brookittafeln parallel zur Basisebene mit Sanduhrstruktur. GroBe 0,2 mm lang, 
0,04 mm breit u. 0,019 mm dick. Die róntgenograph. Unters. ergab die Brookit- 
struktur mit a =  9,20, b =  5,44 u. e =  5,12 A. (Minerał. Magazine 23. 126— 29. 
Juni 1932.) E n s z l i n .

L. Domange, Die Einwirkung der Hitze auf den Flu/3spat. FluBspat wurde in fein 
gepulvertem Zustand im Vakuum erhitzt. Er zeigt dabei die Eig., bei bestimmten 
Tempp. spontan unter Gasentw. zu zerfallen unter Auftreten einer charakterist. 
Lumincscenz. Bei 150° tritt ein erster Gewichtsverlust ein, welcher einem Entweichen 
von W. entspricht. Bei 400° tritt eine zweite Gewichtsabnahme unter geringer Gas
entw. auf. Eino weitere Erhohung der Temp. bis 700° hat keinen EinfluB. Die Lumines- 
cenz, dereń Intensitat stark yerschiedcn ist, tritt meist zwischen 200 u. 220° auf. Der 
Gewichtsyerlust bei 150° betriigt 0,03—0,5%, bei 400° 0,0066— 0,051%. Es wurden 
bis 2,6 ccm Gas gesainmelt. (Compt. rend. Aead. Sciences 194. 1667—69. 9/5.
1932.) E n s z l in .

Julien Drugman, Der verschiedene Habitus der FiufisjKitkrystalle. Der oktaedr. 
Habitus der FluBspatkrystalle ist wahrscheinlich der Entstehung bei hoheren Tempp. 
zuzuschreiben, wodureh auch die im allgemeinen nur sehr schwache Farbung dieser 
Krystalle bedingt ist. Der kub. Typ, wie er in Gangen gefunden wird, ist meist tief 
u. ungleichmaBig gefarbt, was fiir eine Entstehung bei niedrigen Tempp. spricht. Der 
dodekaedr. Habitus ais unabhangige Form steht wahrscheinlich zwischen diesen beiden 
ersten Typen. Das Triakisoktaeder ais selbstandige Form scheint eine Zufallsbldg.
zu sein. (Minerał. Magazine 23. 137—44. Juni 1932.) E n s z l i n .

Evans B. Mayo, Zwei neue Vorkommen von Piedmontit in Califomien. Piedmontit, 
ein Manganepidot, wurde in Californicn an zwei neuen Fundpunkten entdeckt. An 
der einen Stelle tritt er in einem Piedmontit-Serizitschiefer auf, wiihrend er an einer 
anderen Stelle Biotit in einem metamorphosierten ErguBgestein verdriingt. (Amer. 
Mineralogist 17. 238— 48. Juni 1932.) E n s z l i n .

T. Ito und T. Shiga, Scorodit von Kiura-M ine, Japan. Der Scorodit kommt 
in Drusen mit Vivianit, Fluorit, Quarz u. a. ais Teil von Arsenkiesgangen vor. Die 
Zus. ist 49,85 As20 5, 34,33 Fe20 3, 15,82 H20  entsprechend der Formel FeA s04-2 H 20 . 
Das W. entweicht erst zwischen 220 u. 250°. Der Habitus ist oktaedr. mit a: b: e =  
0,856:1: 0,972. Die Lielitbrechung betragt a =  1,771 ±  0,003, fi =  1,805 ±  0,005 
u. y  =  1,020 ±  0,003. (Minerał. Magazine 23. 130—36. Juni 1932.) E n s z l i n .

65*
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Max H. Hey, Untersuchungen uber die Zeoliłhe. II. Thomsonit (einschlieplich 
Fareolith) und Gonnardit. (I. vgl. C. 1931. I. 1740.) Aus den cliem., opt. u. róntgeno- 
graph. Unterss. ergibt sich, da(3 Thomsonit u. Fareolith eine kontinuierl. Reihe von 
Mischkrystallen bilden. In Kurven werden die Liehtbrechung, dic D., der opt. Achsen- 
winkel u. die Doppelbrcchung in Abhangigkeit von der chem. Zus. angegeben u. dio 
Eigg. einiger yermuteter u. sicherer Abarten des Thomsonit mit denen des rcinen Thom
sonit yerglichen. Die Raumgruppe des Thomsonit ist C2„. Die Einheitszelle entha.lt 
80 Atome O u. im wassergesatt. Minerał 24 Moll. W. Si- it. Al-Atome schwanken in 
der Anzahl, betragen zusammen aber immer 40. Ebenso schwanken dio Ca- u. Na- 
Atome, ihro Summo betragt normalerweisc 12. Der Thomsonit hat dic Summen- 
formel NajCasALSi^O,,,)- 2 4 ILO, mit den isomorphen Vertretungen CaAl NaSi 
u. Ca ^  Na2. Das Si-reichste enthielt 17,4 Atome Al in dem Einheitskorper. Durch 
die Vertretung N a2 ^  Ca schwankt dio Summę Na +  Ca zwischen 10,3 u. 14,8 Atomen, 
betragt aber meist 11,5— 12,5. Die Liehtbrechung schwankt betraelitlieh, sie nimmt 
mit Abnahmo des Verhaltnisses Si/Al stark ab. Der Hauptbrechungsindex schwankt 
zwischen 1,517 u. 1,535. Es kommen daher auch Thomsonito vor, dereń opt. Achsen- 
ebeno nicht melir senkrccht, sondern parallel zur Liingsrichtung liegen u. welche nicht 
ais Thomsonite erkannt wurden. — In einem neu konstruierten App. wurde die Wasser- 
dampftension des Thomsonits bei yerschiedenen Tempp. u. Wassergehalten gemessen. 
Aus dioson Messungen ergibt sich, daB das Minerał bei hohen Tempp. in eine andere 
Krystallform iibergeht, welche wahrscheinlich dem Metathomsonit yon R in n e  ent- 
spricht. Diese Umwandlung ist reyersibol. Dann werden noch einige Verss. iiber die 
Absorption anderer Dampfe, wie A. (3,0 Mole pro Einheitszelle), n-Propyl-, n-Butyl-, 
Isobutyl-, tert. Butylalkohol (0 ? Mole pro Einheitszelle) u. Isopropylalkohol (2,4 Mol pro 
Einheitszelle) an entwassertem Thomsonit m it 16,6 Mol W. pro Einheitszelle beschrieben. 
Ebenso werden Basenaustauschrkk. angefiihrt. Der Gonnardit ist nach den Unterss. 
des Vf. eine eigene, wenn auch dem Thomsonit nahe ver\vandte Art. Er ist moglicher- 
weise mit dem Metathomsonit ident. Dio Raumgruppe des Gonnardits konnte nicht 
bestimmt werden, aber seine Einheitszelle, welche ungefiihr Ca2Na.1AlaSi12O.i0-14 H„0 
enthalt, ist etwas groCer ais dio Pseudozelle des Thomsonits. Die von L a r se n  (Buli. 
U. S. Geol. Sury. Nr. 679 [1921]) angegebenen Daten gehoren dem Thomsonit, nicht 
dem Gonnardit, wahrend os bei L a c r o ix  (Buli. Soc. Franę. Minerał. 19 [1896]. 426) 
heiBen muB: Dio negative spitze Bisektrix ist parallel zur Faserrichtung. (Minerał. 
Magazino 23. 51— 125. Juni 1932.) ENSZLIN.

R. Schreiter, „Jurakalk-Basaltbreccien“ und ihre Kontaklneubildungen an der 
Lausitzer Dislokation bei Daubiiz i. B. Dio jetzigen Aufschliisso an der Jurakalk- 
Basaltbreccie bei Daubnitz werden beschrieben. An dem Kontakt Kalk-Basalt treten 
Neubildgg. der Mineralien Marnior, Yesuvian u. Epidot auf. Letzterer kann besonders 
schón in den schwimmenden Basaltnestern am Kontakt beobachtet werden. D ie im 
Basalt entstandenen Risse sind weitgehend durch Kalkspatneubldgg. wieder yerlicilt. 
(Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont., Abt. A. 1932. 203— 14.) E n s z l in .

G. W. Tyrrell, Die Basalte von Patagonien. Mineralog, u. chem. Unters. der
Basalte mehrerer Fundpunkte. Die Plateaubasalte stellen an S i0 2 etwas untersiittigto 
Typen dar, wahrend der Hauptbasalt einen UberschuB an S i0 2 aufweist. (Journ. 
Geology 40. 374— 83. Mai-Juni 1932.) E n s z l in .

Donald M. Mc Cance, Verwitterung des „Older Basalt“ von Royal Park. Bei der 
Verwitterung des Basalts bildet sich zuerst den Oliyinkornern entlang der Serpentin 
u. Calcit, dann tritt Verfarbung durch Oxydation yon Fe11 in Fe111 auf, wobei der Oliyin 
yerschwindet. Beschreibung der fortschreitenden Vcrwittcrung an Hand yon Probe- 
stiicken aus dem „Older Basalt". Die Verwitterung gescliah durch Zufuhrung yon 
Tagcswassern. Na„0 wird infolge der geringeren Bestandigkeit der Natronfeldspato 
gegeniibcr Kalifeldspaten starker ausgelaugt ais K 20 . (Proceed. Roy. Soc. Victoria 
44. 243—56. 20/4. 1932.) E n s z l in .

Karl Sundberg, Wirkung von ]Vasseri?nprug?iationen auf die elektrische Leitfdhig- 
keit von Bóden und Gesteinen. Die elektr. Leitfahigkeit der Boden u. Gesteine hangt 
yon der Leitfahigkeit der Gesteino selbst u. von ihrem Wassergeh. ab. Oberfliiehen- 
wasser zeigen Widerstande von 300 000 bis 10 Ohm/cm. Bodenwasser haben Wider- 
stande uber 10 Ohm/cm, meist 10 000 Ohm/cm. Dio Wasser zwischen den Boden- 
wassern u. dem Grundwasserspiegel zeigen meist etwas bessere Leitfahigkeit ais Boden
wasser. Grundwasser selbst weist in den hoheren Lagen Widerstande zwischen 100 000
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u. 10 Ohm auf, wahrend es in den tieferen Schichtcn oft nur wenige Ohm/cni hat. Inner- 
halb des Grundwasserspiegels enthalten die Gesteine Adhasionswasser, welehes an 
Menge niedriger ist ais das Porenvolum, aber um so groBer, je feiner die Kornung. 
Es erreieht Werte bis 40%- Zur Messung des elektr. Widerstandes der Gesteine wurde 
eino indirekte Methode ausgearbeitet. Der spezif. Widerstand fiir Eruptivgesteine u. 
dichte unl. Gesteine bewegt sieh in der GroBenordnung 10 Ohm/cm. (Trans Amer. 
Inst. Mining metallurg. Engincers 1932 . Reprint. 25 Seiten.) E n s z l in .

Picon, jDer Kohlenstoffgehalt terschiedener Wasser in organischer Bindung. Dio 
Best. der organ. Kohlenstoffverbb. in FluB-, Quell- u. Gebrauohswasser erfolgt mikro- 
chem. Eine bestimmte Menge W. wird zur Entfernung der Carbonate entweder mit 
vord. HC1 im Vakuum behandelt oder mit Barytwasser gefallt u. eingedampft. Der 
Riickstand wird mit Chromsaure unter Zusatz von Ag2CrO., verbrannt. In einer Tabellc 
werden verschiedene Analysen nach beiden Methoden ausgefiihrt angegeben. Danaeh 
scheint es, ais ob beim Eindampfen auf dcm Sandbad mit HC1 ein Teil der organ. Bestand- 
teile sich verfluchtigt. Die bei der Vcrbrennung erhaltenen C-Werte zeigen mit dem 
Permanganatverbrauch weder in saurer noeli in alkal. Lsg. Proportionalitat. Es lassen 
sich nocli nicht eininal irgendwelehe Beziehungen zwisehen KMn04-Verbrauch u. 
C-Goh. aufstellen. (Compt. rond. Acad. Sciences 194 . 1175—77. 4/4. 1932.) E n s z l in .

H. Wattenberg, Fliissiges Kohlendioxyd in den Tiefen des Ozcans. Die Ansicht 
von V f.RNADSKY, daB in den Tiefen des Ozeans C 02 in stabiler fl. Form vorkommt, 
ist nach den Ergebnissen der Meteorexpedition hóchst unwahrscheinlich. Der Druck 
in groBen Tiefen hat aber einen anderen EinfluB auf die gel. Kohlensaure: Bei gleichem 
COj-Geh. wachst die clektrolyt. Dissoziation mit zunehmendem Druck; das W. der 
Tiefe ist saurer ais das der Oberflache. (Naturę 130. 26. 2/6. 1932. Berlin, Inst. f. 
Meereskunde.) Sk a l ik s .

A. Lacroix, Neuere 3Ieteoritenfdlle in Westafrika. Beschreibung der auBeren 
Umstande beim Niedergehen einiger Meteorite im westlichen Afrika. Ein Chondrit, 
welcher neben Nickeleisen Troiliteinschliisse zeigt, mit der D. 3,59 enthalt ais Silicat- 
mineralien Chondren von 01ivin u. Bronzit. In geringeren Mengen treten Clinobronzit- 
zwillinge, Diopsid-Bronzit u. unverzwillingter Feldspat auf. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 194 . 1533—35. 2/5. 1932.) E n s z l in .

H. H. Nininger, Ein Metallmeteorit von Ogallala, Nebraska. Der Eisenmeteorit 
hat ein Gewicht von 3300 g u. zeigt auBen eino Anschmelzzone von der Erwarmung 
beim Fali. Im Anschliff wurden nach dem Atzen schone WlDMANNSTATTENsche 
Figuren von ICamazit beobachtet. Danebon sind noch Taenit u. Plessit vorhanden. 
Die Zus. ist Fe 90,10, Ni 7,93, Co 0,34, Cu 0,04, Cr 0,031, Mn nichts, P  0,164, S 0,045, 
C 0,048, Si 0,024, Cl Spur, O 0,48 u. P t 0,40 Unzen pro Tonne. (Amer. Mineralogist 
17. 221— 25. Juni 1932.) ______________  E n s z l i n .

Frank F. Grout, Petrography and petrology: a textbook. London: Mo Graw-Hill 1932.
(540 S.) 8°. 30 s. net.

D. Organische Cliemie.
E.-M. Bellet, Vber den Reaktionsmechanismus der Spaltung der Ester in  Gegen- 

wart von Alkohol in  schwach alkalischer Lósitng. (Vgl. C. 1932 . I. 655.) Die eingehende 
Unters. der 1. e. beschriebenen Rk. bzgl. der verschiedenen Ausbeuten ais Funktion 
der Zeit u. der Alkalimenge hat ergeben, daB es sich nicht um eine eigentliche katalyt. 
Erscheinung handelt. Alle Verss. wurden mit 0,1 g-Mol. Benzylacetat in 50 cem A. 
ausgefiihrt; die Alkalimengen betrugen 1, 2 u. 3% der fiir eine volIige Yerseifung er- 
forderlichen Menge. Eine Tabelle im Original laBt erkennen, daB in jedem Falle 2 sehr 
verschiedene Phasen existieren; die erste ist sehr schnell, nach fast genau 2 Stdn., 
beendet, wahrend die zweite viel langsamer verlauft. Durch Feststellen der pn-Ver-
anderung wurde gefunden, daB die erste Phasc zu demselben Zeitpunkt aufhort, wie
die Alkalinitat verschwindot. Dic zweite Phaso scheint in allen 3 Fallen ident. zu sein.

. ,  Es wurde festgestellt, daB in neutraler 
C lij.C^-— Ó-ĆIf2 • C0H5 | \ ~ : Lsg., d. h. ohne Anfangsalkalinitat, die

O • C II O— :H Rk. genau so langsam verlauft wie in
j  0 ____ ..........  I I  ÓK jeder der zweiten Phasen. — Die Rk.

wird offenbar durch die C: O-Gruppo 
der Esterfunktion vermittelt. Diese Doppolbindung ist in neutraler Lsg. stabil, w'ird
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aber in alkal. oder saurer Lsg. beweglich u. addiert dann lcicht 1 Mol. A. (I). Darauf 
wird das schwererc Alkoholradikal abgespalten (punktierte Linie), in diesem 
Falle unter Bldg. von Athylacetat u. Benzylalkohol. Aber das Alkali, welches fiir 
sich verseifend wirkt, verschwindet ziemlich schnell, u. in demselben Moment verliert 
die Doppelbindung ihro additive Eig. fast ganz, so daB die Rk. von jetzt ab bedeutend 
langsamer verlauft. — Auf Grund vorstehender Hypothesc ware die Yerseifung der 
Ester analog so zu erklaren, daB sich zuerst das Additionsprod. II bildet, welches sodann 
R'-OH abspaltefc (punktierte Linie). (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1655— 58. 
9/5. 1932.) . L in d e n b a t o i.

Heinrich Wieland und Derek Richter, U ber den Ilechanismus der Ozydations- 
r.orgiinge. X X X I. Weileres zur Autozydalion der Aldehyde. (X XX . vgl. C. 1932. I. 
10520 Wfihrend man weiB, daB bei der Rk. zwischen Aldchyden u. mol. 0 2 die echte 
Aldehydform (nicht ihr Hydrat) primar in eine Persaure umgewandelt wird, ist die 
Umsetzung Persaure +  Aldehyd — ->- Saure noch ungeklart. Es besteht die Móglich-

 n ....... i : kcit, daB sich zuerst nebenstehendes Zwischenprod. bildet,
Jt__C<Cn I : das gemiiB dem angegebenen Schema zerfallt, oder es

^  ; ^-C—R kann sich die Persaure mit dem Aldehydhydrat ais H 2-
Akzeptor umsetzen. Es wird die friiher festgestellte Tat- 

sache (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54 [1921]. 2356) quantitativ bestatigt, daB fiir das 
System Acetpersaure—Acetaldehyd (erhalten durch teilweise Autoxydation von Aeet- 
aldcliyd mit Luft unter FeuchtigkeitsausschluB) W. zum Umsatz notig ist. Das geht 
besonders daraus hervor, daB eine 25% ige wss. Aldehydlsg. mit Peressigsaure schneller 
reagiert ais eine 50%ig., u. daB die Reaktionsgeschwindigkeit einer 2°/0ig. etwa gleich 
der der 50°/oig. Lsg. ist. Auch trockener Benzaldehyd reagiert mit der Lsg. von Per
essigsaure in  Acetaldehyd nicht. — Benzaldehyd wird hingegen bekanntlich auch 
trocken zu Benzoesaure autoxydiert. Ebenso reagiert Acetaldehyd trocken mit Benzo
persaure, schneller in wss. Lsg. Es sind also offenbar beide angedeuteten Móglichkeiten 
der Sekundarrk. reell. DaB wirklich die Aldehydhydrate eine wesentliche Rolle spielen, 
schliefien Vff. daraus, daB Phenylglyoxal, das in W. nur ais Hydrat vorliegt, mit Benzo
persaure noch viel schneller reagiert ais Acetaldehyd. Auch Chlofalhydrat reagiert 
(in Chlf.) mit Benzopersaure rascher ais Chloral. Bei Benzaldehyd besteht kein wesent- 
licher Unterschied zwischen dem troekenen u. dem feuchten Zustand. — Die Umsetzung 
von Benzopersaure mit Acetaldehyd wird beim Ubergang vom sauren Gebiet ins neu- 
trale geschwinder —  analog wirken Neutralsalze. Der Temperaturkoeff. ist etwa 3,0. 
Im Gegensatz zur ersten Stufe der Autoxydation ist diese zweite durch Jod, Isopropyl- 
alkohol, Essigsaure, FeCl3 oder MnCl2 nicht hemmbar. — Persulfat setzt sich mit Alde
hydhydrat erwartungsgemafl, wenn auch langsam, nach dem Schema:

H O , TTri
H4N 0 3S - 0 - 0 - S 0 3N H 4 +  H O -)C -C H s — 2 N H, 0 3SOH +  n X >C -C H 3

W  ^
um, was durch Titration der Lsg. mit Barytlauge (u. Bromthymolblau) verfolgt werden 
kann. In schwach saurer Lsg. u. nach Zusatz von Eisenammonalaun trat keine 
Anderung ein, hingegen wirkt eine geringe Cu-Konz. stark beschleunigend. Die mit 
Ferrosulfat beobachtete ,,Induktionsperiode“ diirfte die Umsetzung mit Persulfat 
darstellcn. — Dibenzoylperoxyd reagiert in organ. Losungsmm. mit Aldehydhydratcn 
nicht. (LlEBIGs Ann. 495. 284— 91. 30/5. 1932. Munchen, Bayr. Akademie der 
Wiss.) B ergm ann .

L. CapatOS, Uber einige Verbindungen der Arsoniumbasen. Tetramelhylarsonium- 
dichlorjodid, (CIIj^AsJCl;,. Durch Einleiten yon Cl in eine methylalkoh. Lsg. von 
(CHjJ^AsJ. Zuerst Abscheidiuig von J, welches durch iiberschussiges Cl wieder gel. 
wird. Nach Verdampfen gelbe Blattchen, F. 121— 122°. — Tetramethylarsoniumdibrom- 
jodid, (CH3)4AsJBr2. Aus (CH3)4AsJ u. Br-Dampf. Aus CHaOH orangene Prismen, 
F. 126— 127°. Verliert an der Luft Br. — Analyse dieser Verbb. durch Lósen in CH3OH, 
Zugeben von KJ-Lsg. u. Titrieren des gebildeten J  mit Hyposulfit. — Dimethyldiathyl- 
arsoniumjodid, (CH3)2(C2H 5)2AsJ. Darst. nach AuGER (Compt. rend. Acad. Sciences 
142 [1906]. 1153) entsprechend der R k .:

(CH3)„As02H +  2 C jr5,I +  2 H 3P 0 2 =  (CH3)2(C2H 3)2A sJ +  2 H 3P 0 3 +  H J .
Man geht von Na-Kakodylat aus u. fallt schlieBlich mit festem NaOH. Aus CH3OH 
prismat. Blattchen. —  Doppelsalz (C i/3);(C2/ / 5)2̂ l i / ,  HgJ2. Aus vorigem u. H gJ2 
in mit HC1 angesauerter KJ-Lsg. oder einfach in A. Aus A. gelbliche, stark licht- 
brechende Blattchen, F. 253—254°. — Doppelsalz (CII:l)1{C\Hrl)2A sJ, CdJ2. Aus den
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Komponenten in A. Aus A. Nadeln. (Corupt. rend. Acad. Sciences 194 . 1658—59.

B ertil Englund, Die JReaktion zwischen Diolen und Arsenverbindungen. Eine 
slereochemische Studie. Die friiheren Untcrss. des Vfs. uber Bldg. yon Yerbb. aus Arson
essigsaure (I) u. Polyoxyverbb. (C. 1927. I. 269. 1929. II. 417. 1930. II. 31. 1931. I. 
2191. 1932. I. 1886) werden zusammcngefaBt u. erweitert. —  Brenzcatechinverb. der 
Arsonessigsaure, C14H u Or,As (II), aus I u. Brenzcatechin in Eg., Krystalle mit 1 C2H40 2. 
Wird bei 60° Eg.-frei, F. 146°. Wird dureli W. zers. —  Arsonessigsdurediglykolester, 
CuHnOoAs (III), beim Aufloscn von I in Glykol. Krystalle aus absol. A., F. 142°. 
Brucinsalz, C23H 260 4N 2 +  CfiHu OcAs. Anilinsalz, C„HTN +  C0Hu OaAs +  C2H„0 (aus 
A.). III gibt. bei starkem Erhitzen Methylarsonsiiurediglykolester. —• Diarsonessigsaure- 
pentaglykolester, C,4H'j.10 12As2, aus III in A. oder Glykol bei 100°. Krystalle, F. ca. 130°. 
Diarsonessigsdurelriglykolesler, C10H16O10As2, durch teilweise Veresterung von I mit 
Glykol. Krystalle. Gibt beim Umkrystallisieren aus A. Diarsonessigsduremonoglykol- 
ester, C6H 12O10As2, lockeres Krystallpulver, zers. sich bei 160°. — Methyłarsonsdure- 
diglykolester, C5H 110 4As, aus I u. Glykol beim Erhitzen uber 130°. 01, Kp.ls 135— 136°; 
erstarrt zu Schuppen. Wird durch W. zers. — Arsonessigsauredipinakonester, 
C14H 2;0,iAs, aus den Komponenten in verd. A. oder Eg. Krystalle, F. 138°. —  Verb. 
aus d-Weinsdure u. Arsonessigsaure, C6H 7O0As, aus den Komponenten in h. Eg., Kry
stalle, schm. nicht bis 240°. — Aus I u. Glycerin, Glycerinsaure, Erythrit, Propylen- u. 
Trimethylenglykol wurden nur glasige oder zahe Prodd. crhalten. Arsensaurediglykol-

durch W. rasch gespaltcn. Pyridinsalz, C5H6N +  C4H 80 5As +  H 20 . Brucinsalz, 
C23H 20O4N 2 +  C4H 90 5As +  CH40  (aus Methanol). —  Triglykolarsensaure. H3A s04 
lost sich beim Erwarmen in 3 Moll. Glykol; das Prod. erstarrt beim Abkiihlen; Zus. 
zwischen Di- u. Triglykolarsensaure. Salze der Triglykolarsensaure aus den Kompo- 
nenten (Glykol im OberschuB). Anilinsalz, C6H7N - f  C6H 13O0As (aus A.). Pyridinsalz, 
C6H5N 4- C0H13O6As (aus Pyridin). Phendthylaminsalz, CsHn N  +  C0H 13O8As +  
C2HaO (aus A.). —- Arsensauredipinakonester, C12H 250 5As, Krystalle aus A. oder Aceton, 
F. 131°. NaC12H210 5As, Krystalle. Pyridinsalz, C5H5N +  C12H 240 5As (aus A.). Dio 
Hydrolyso des Esters laBt sich titrimetr. u. konduktometr. vcrfolgen. — Arsensauredi- 
[cydopentandiol-(l,2)]-esler, C10H l;O5As, aus cis-Cyclopentandiol-(l,2) u. H3A s04. 
Krystalle aus Aceton, F. 123—124°. Arsensduredi-[cyelohexandwl-(l,2)]-esler, 
C12H sl0 5As, Krystalle aus Aceton, F. 130— 131°. Arsensauredi-[hydrindendiol-(l,2)]- 
ester, C18H 170 5As, F. 149°. Arsensduredi-[tetrahydronaphłhaliitdiol-(l,2)]-ester, 
C20H 21O5As, F. 147— 148°. Die Leitfahigkeit der Arsensaurccster von Glykol, Cyclo- 
hcxandiol, Cyclopentandiol u. Pinakon in A. bei 25° nimmt nach Zusatz von W. all- 
mahlich (u. zwar mit yerschiedener Gesehwindigkeit) zu, bis die Leitfahigkeit der Arsen- 
saure erreiclit ist. Die Saurestarke in A. nimmt mit wachsender MolekiilgróBe ab; nach 
den I^eitfahigkeiten zu urteilen, seheint dic Diolkomponente nicht ohne Bedeutung fiir 
die Aciditat zu sein. In Glykollsg. ist die Pinakonyerb. viel schwacher, ais die iibrigen 
Estersauren; da die Brenzcateehinyerb. mit dem grćłBten Molekiil in Glykol am starksten 
ist, wahrend in W. Pinakon- u. Brenzcateehinyerb. gleich stark sind, nimmt Vf. an, daB 
die Estersauren mit den weniger Raum bcanspruchenden Molekiilen bei weiterer Glykol- 
aufnahme komplexe Sauren von groBerer Starkę bilden. — Aus A s20 3 u. Brenzcatechin 
erhielt Vf. nicht Verb. (C6H40 2)As-OH (R o s e n h e im , C. 1931. II. 3192) sondern V, 
Nadeln, F. 147 bzw. 151°, zll. in A., Aceton u. Eg. Die Leitfahigkeit in W. nimmt 
langsam zu. —  Arsenigsauredipinakonester, C12H250 4As (wahrscheinlich VI), aus Pinakon 
u. As20 3 in der Warnie. Krystalle. F. 110°, Kp.s 13.9°, hat in absol. A. keine meBbare 
Leitfahigkeit, ist also sehr schwach sauer. — Arsenigsdurepenlaerythritesler, C5H 90 4As, 
aus 2 Mol Pentaerythrit u. 1 Mol As20 3 beim Zusammenschmelzen. F. 102— 103°, 
Kp.u 169— 170°. Sehr schwach sauer. — Arsenigsaureerythritester, Kp.u  ca. 160°, sehr 
zahfl., erstarrt glasig. — Verb. aus A s20 3, Brenzcatechin u. Pinakon, C12H170 4As, 
Krystalle aus Eg., F. 100°. — Die Rk. zwischen I u. d-Weinsdure in Eg. laBt sich polari-

9/5. 1932.) L in d e n b a u s i .
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metr. verfolgen. Die anfangs geringe Drehung ([M]d2D =  +16°) liimmt in den ersten
5 Min. rasch zu, nach 13 Min. beginnt ein Abfall, spater ein erneuter langsamer Anstieg, 
bis nach 3—4 Stdn. der Endwert [M ]d25 =  +134° erreicht ist. Die Rk. yerliiuft Yóllig 
anders ais eine gewóhnliche Verestcrung. — Der EinfluB von Oxyverbb. auf dieLoslichkeit 
von I u. As20 3 in Eg., in einigen Fallen auch auf die von Resorcinarsensaure u. Benzyl- 
arsonsdure in Eg. u. von As20 3 in Butylalkoliol, wurde nach der C. 1929. II. 417 aus- 
gearbeiteten Mcthode bestimmt u. rechner. ausgewertet. Experimentelles s. in den 
Tabellen des Originals. Im einzelnen ergeben sich nachsteliende Folgerungen: Aromat. 
Oxyverbb. m it 2 oder mehr OH-Gruppon in o- oder vic.-Stellung bcwirkcn betrachtlieho 
Loslichkeitszunahme, m- u. p-D eriw . haben yiel geringeren EinfluB. Bei den Glykolen 
HO ■ [CHs]n ■ OH ist die Loslichkeitszunahme bei n =  2 am groBten, von n =  4 ab zeigen 
sich Oscillationsorsehoinungen. Der Effekt des Athylenglykols (n =  2) wird durch 
Substitution beeinfluBt; Stereoisomere wirken yerschieden; negatiye Gruppen (C8H 5 
u. C 02II) wirken entgegengesetzt wie CH3. Dio cis-Formen von cycl. 1,2-Diolen wirken 
starker ais die trans-Formen. Glycerin, Erythrit, Mannit u. Dulcit wirken starker ais 
Glykol. Die strukturelle u. raumliche Lago der OH-Gruppen ist also von gróBter Be- 
deutung fiir das Eintreten der Rk. m it As-Verbb. Berechnung von Gleichgewichts- 
konstanten s. Original. —  Die mit Hilfe der Bldg. As-haltiger Komplexe ausgefuhrten 
Konf igurationsbestst. stehen in bestem Einklang mit den Resultaten der yon B o e se k e n  
u. Mitarbeitern begriindeten Borsaure- u. Acetonmethoden. Es wird nachgewiesen, daB 
5-gliedrige Heteroringe, die zugleich O u. As enthalten, spannungsfrei sein kónnen; 
borhaltige Fiinfringe konnen oben sein, As-haltige nicht, weil sich der groBere Atom- 
durchmesser des As-Atoms bemerkbar maoht. — Die Stereochemio der aliphat. u. 
oycl. 1,2-Diole, der Polymethylenglykole u. der mehrwertigen Alkohole wird ausfuhr- 
lich diskutiert. (Nova Acta Reg. Soc. Scient. Upsaliensis [4] 8 . Nr. 3. 5—88. 5/2. 1932. 
Uppsala.) O stertaG .

L ucien Sem ichon und M ichel F lanzy, Anwandung der Ozydation mit Ghromsdure 
auf einige einbasische Sauren. Vff. untersuehen die bei unvollstandiger Oxydation 
von 5 ccm 1 °/rjig. organ. Sauren mit H2Cr04-H2S0 4-Gemiseh (0,525 g Cr03 +  5 ecm 
H«S04, D. 1,710) entstehenden Zwischen- u. Endprodd., aus denen sich bei Gemischen 
verschiedener fliichtiger Fettsiiuren die Komponenten nebeneinander bestimmen lassen. 
Ameisensaure wird bei 15 u. 55— 60° in weniger ais 1 Stde. vollstandig u. ausschlieBlich 
zu W. u. C 02, Bullersaure bei 55—60° in derselben Zeit zu Essigsaure oxydiert, auch 
Propionsaure ohne W.-Zusatz liefert Essigsaure. Mit MOHRschem Salz u. ais Indicator 
lv3Fe(CN)6 liiBt sich die uberschiissige H2Cr04 u. dadurch der 0 2-Verbrauch bestimmen; 
wird die hieraus berechnete Essigsaurebldg. von der aus der Aciditat der Ausgangslsg. 
berechneten abgezogen, dann erhiilt man die zu Beginn y o rh an d en e  Essigsauremenge. — 
Auch Brenzlraubensaure u. Milchsaure werden zu Essigsaure oxydiert, wobei im ersteren 
Falle die CO-Gruppe C 02 liefert. Es ergibt sich folgendes Verf. fiir die Best. von Milch
saure: A., Aldehyde u. fliichtige Fettsauren werden (nach Yerseifung m it Kalkwasser) 
im Wasserdampfstrom abdest. u. die Sauren mittels Weinsaure in Freiheit gesetzt; 
der Riickstand wird mit 1,5 g Cr03 u. unter Kiihlung mit 5 ccm H 2S 0 4, D. 1,710, 
yersetzt; beim Erliitzen am fiuekfluBkuhler auf dem Wasscrbad ist innerhalb einer 
Stunde die Essigsaurebldg. yollstandig; die mit Wasserdampf ubergetriebene Essig- 
■sauro wird alkalimetr. titriert, sie entspricht einer gleichmolekularen M enge Milch
saure. Das Verf. la-Bt sich bei Weinen u. natiirlichen Saften anwenden, wobei in Ggw. 
gróBerer Zuckermengen ( >  5 g/ł) die Menge des Osydationsmittels entsprechend zu 
erhohen ist. — a-Oxybuttersaure ohne W.-Zusatz wird yon H 2Cr0.,-H2S 0 4-Gemisch 
binnen weniger ais einer Stunde yollstandig in Essigsaure ubergefiihrt, wobei aus der 
CHOH-Gruppe intermediar Formaldehyd entsteht; Propionsaure kann nicht nach- 
gowiesen werden. Schon bei langsamer Oxydation bei 15° mit Zusatz von 25 ccm W. 
ist binnen weniger ais einer Stunde neben der Oxydation der CHOH-Gruppe ein deut- 
licher Angriff auf die CH2-Gruppe festzustellen; da dieso unter denselben Bedingungen 
bei Propionsaure nicht angegriffen wird, ergibt sich, daB ihre /J-Stellung neben CHOH 
die Oxydation erleichtert. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1827— 29. 23/5.
1932.) _ R. K. Mu l l e r .

H elm uth Seheibler, Uber die Einwirkung von Natriumalkolwlat auf Saureester, 
•iiber Estcrkondcnsation tmd SubstHuticmsreaktionen der Metalherbindungen der Saure
ester. XIV. Mitt. Uber die Mctallverhindvnqen der Enolformen von Monocarbonyherbin- 
dtingen. (X III. ygl. C. 1932. I. 515.) Auf die Ausfiihrungen yon A d ic k e s  (C. 1932. I. 
3165) erwidert Vf., daB die Fahigkeit der Saureester zur Bldg. yon isolierbaren Additions-
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prodd. mit CjHjONa weniger wichtig ist ais die yerschiodeno Rk.-Fahigkeit des C2H5ONa 
mit den Estern. Dieselbe lafit in der Reihenfolge Ameisen-, Essig-,' Propion- u. Isobutter- 
saureester auffallend nacli, u. es ist daher nicht verwunderlich, daB Trimethylessigcster 
weder Rk.- noch Anlagerungsfahigkeit zeigt- Beide Eigg. diirften in nakem Zusammen- 
liang stehen, u. die Ansicht von A d ic k e s ,  daB die gegeniiber dem Essigester veranderte 
Konst. des Trimethylessigesters fiir die Fahigkeit, C2H5ONa anzulagem, ohne Be- 
deutung sei, ist unriehtig. — Nach A d ic k e s  (C. 1926 . I. 52) ist das durch Erhitzen von 
Benzoesaureathylester mit C2H5ONa gebildetc Prod. kein Anlagerungsprod., sondern 
ein Gemisch von unverbrauehtem C2H5ONa u. Na-Benzoat. Aber die Menge des letzteren 
(ca. 1/i gegen 3/4 C2H 5ONa) kann nicht mit „Spuren Feuchtigkeit“ erklart werden. Vf. 
hat durch langeres Erhitzen von 1 Mol. Ester mit 0,5 Mol. C2H6ONa auf 160— 170° be- 
wiesen, daB die Rk. wie folgt verlauft:

C6H5-C02C2H 5 +  C2HsO .\a =  C6H?-C 02Na +  C2H 4 +  C2H5OH.
Wahrscheinlich entsteht zuerst das Additionsprod., welehes sodann A. u. C2H 4 

abspaltet. Auch bei der Einw. von Alkalialkoholaten auf enolisierbare Saurcester bilden 
sich stets die Alkalisalze der Sauren neben den Estercnolaten u. dereń Umwandlungs- 
prodd. —  Vf. kritisicrt schlieBlieh noch die von HtŻCKEL (Theoret. Grundlagcn d. organ. 
Chemie, 1931, Bd. I, S. 186 u. 198) geiiuBerten Ansichten iiber die Esterkondensation. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 994— 99. 8/6.1932. Berlin, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

Carrie Gutman Moses und E. Emmet Reid, p-Halogenphenacylester der normalen 
Feltsauren. (Vgl. H a n n ,  R e id  u . J a m ie s o n ,  C. 1 9 3 0 .1. 2539.) Vff. stellen die p-Chlor-, 
p-Brom- u. p-Jodphcnacylester dor n. Fettsauren bis zur Stearinsaure lier. Die Ester 
sind meist farblosc Tafcln, die der Essigsaure sind gelb u. fiirben sich im Lichtc 
starker, die der Ameisensaurc verfarben sich noch rascher u. schm. unter Zers. Die 
einzelnen Reihen zeigen deutliche F.-Oscillationen. — Die bei den einzelnen Sauren 
angefiihrten Zahlen sind die FF. der p-Chlor-, Brom- u. Jodphenacylester. Ameisen- 
sdure, 128,0°, 135,2°, 163,0°. Essigsaure, 72,4°, 86,0°, 117,0°. Propiotisdure, 98,2°, 
63,4°, 98,0°. Buttersaure, 55,0°, 63,0°, 81,5°. Yaleriansiiure, 97,8°, 75,0°, 81,0°. Capron- 
sdure, 62,0°, 72,0°, 84,0°. Heptylsdure, 65,0, 72,0, 78,8°. Caprylsdurc, 63,0°, 67,4°, 
79,2°. Pelargonsaure, 59,0°, 68,5°, 77,0°. Caprinsaure, 61,6°, 67,0°, 82,0°. Undecylsaure, 
60,2°, 68,2°, 81,8°. Laurinsaure, 70,0°, 76,0°, 85,8°. TridecyUaure, 67,0°, 75,0°, 88,5°. 
Myrislinsaure, 76,0°, 81,0°, 89,8°. Pentadecylsaure, 74,0°, 77,2°, 93,0°. Palmitinsaure, 
82,0°, 86,0°, 94,2°. Margarinsaure, 78,8°, 82,6°, 92,0°. Stearinsaure, 86,0°, 90,0°, 
97,2°. — Dio p-Bromphenacylesier von Gemisclien aus Palmitin- u. Stearinsaure schm. 
beim Verhaltnis 1 :1  bei 80,4°, bei 1 :2  bei 83,8°, bei 2 :1  bei 80,6°. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54 . 2101— 03. Mai 1932. Baltimore, JOHNS H o p k in s  Univ.) Og.

H. van der Veen, Die Hydrierung der Linolsaure. I. Der Linólsaureathylester. 
Der aus der festen Tetrabromstearinsaure (erhalten aus Sesamfettsiiuren) nach Roli,ET  
hergestellte Athylester der Linolsauren wurde bei 200° in Ggw. von Ni-Kieselgur 
hydriert. Die Stearinsaure wurde in den hydrierten Prodd. rhodanometr. nach K a u f-  
MANN u. nach der BERTRAMsehen Methode bestimmt; beide Methoden ergaben iiber- 
einstimmende Werte. Bei Anlagerung von 1  Mol. H 2 wird A 12,13 der Linolsaure 
gesatt., ohne daB eine Wanderung der Doppelbindung stattfindet. Die Rk. Linol
saure — y  9,10-0ctadecensaure verlauft sehr selektiv, indem hochstens 9°/0 Stearin
saure gebildet werden. Die entstehende 9,10-0ctadecensaure besteht aus einer Mischung 
etwa gleicher Teile 01- u. Elaidinsaure. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 
39. 104— 09. Mai 1932. Delft, Techn. Hochsch.) S c h o n fe ld .

Alfons Schoberl und Max Włesner, Die Oxydalion von Thiomilchsaure mit 
Wasserstoffsuperoxyd. Thiomilchsaure (I) wird sehr leieht durch H 20 2 zur Dithiodi- 
lactylsaure (II) dehydriert. Die Oxydationsgeschwindigkeit wird vom pK der Rk.-Lsg. 
stark beeinfluBt. In saurer Lsg. erfolgt die Dehydrierung sehr langsam, in carbonal- 
alkal. Lsg. dagegen sehr schnell. Es wird eine Darst. -Methode fur rac. II ausgearbeitet. 
Mit iiberschussigem H 20 2 bei erhohter Temp. gibt I neben H 2S 0 4 a-Sulfopropion- 
sdure (IH).

V o r s u c h o. Bei der Oxydation in wss. Lsg. wird ein unseharf schm. Saure- 
gemisch (F. 118—122°, aus A.-PAe. umkrystallisiert) erhalten. Reinigung iiber das 
K-Salz. F. von II 140— 142°, nach der Umkrystallisation aus H20  148— 150°. —  
Darst. von II: 10 g I in 20 ccm H20  mit der 1 Mol entsprechenden Menge K 2C 03 
werden bei 10— 20° mit der notigen Menge H 20 2 (10%ig. Lsg.) oxydiert. Das K-Salz 
gibt bei der Zers. mit HC1 die Racemsaure Yom F. 142— 144° (Ausbeute 90% der 
Theorie). — HI aus I: 3,0 g I in 28 ccm verd. HC1 wurden mit 19,3 g Perhydrol vor-
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siohtig bei hoherer Temp. oxydiert. Nach Entfernung der HC1 (Abdunsten auf W.-Bad) 
u. der gebildeten H 2SO., (mit BaCOa) wurde III ais Ba-Salz (C3H40 5SBa +  1 7 2H 20 )  
isoliert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1224— 26. 6/7. 1932. Wurzburg, Chem. Inst. d. 
Univ.) _ S c h o b e r l.

E .V otoBek und S. M alacłlta . Uber die 6-KeU>-v.-rlmmnohexonsaure. Der von Vff. 
gefundene tlbergang der 5-Kelorhamnonsaure in die Furanreihe, der unter dem Ein- 
fluB von methylalkoh. HC1 stattfindet, stellt die Frage, wie sich Homologe, dio ebenso 
wie die 5-Ketorhamnonsauro die zum Bingschlufl giinstige Mannosekonfiguration bo- 
sitzen, verhalten wiirden. Ais leieht zugiingliches Homologes wurde die bisher un- 
bekannte 6-Keto-<x.-rlia,miiohexonsaure (II) durch Oxydation des Lactons dor a.-Rliamno- 
liezonsaure (I) mit HNO. dargestellt u. ihre Konst. bestimmt. Wie C-H-Wert-c u. 
Titration zeigen, bildet die krystallisierte Saure kein Lacton, die Carboxylgruppe ist 
frci. Die Carbonylgruppe reagiert m it Phenylhydrazin unter Bldg. eines Hydrazons, 
die freigebliebene Carboxylgrupps vermag mit Baryt ein Ba-Salz zu bilden. Dio 
Naehbarstellung der Carbonylgruppe zur CH3-Gruppe wird bewiesen durch die LlEBEN- 
sche Jodoformrk., die quant. verlauft. Die Oxydation der 6-Keto-a-rhamnohexon- 
sauro mit H N 0 3 (d =  1,15) liefert unter Abspaltung der CH3-Gruppe in guter Aus- 
beute Schleimsauro (III).

COs H COJI COjH
HO—Ć—H HO—Ć—I-I HO— Ó—H

H - Ć - O H  H - Ć - O H  H - Ć - O H
I H - Ó - O H  II H - Ó - O I I  III H - Ć - O H

HO—Ć—H H O - Ó - H  HO—O—H

HO— Ć - H  CO Ó
CH3 ĆH, Ó,H

V c r s u c h e .  6-Keto-ot.-rhamnoJiezonsdure, C-H170 7: 42,5 g a-Bhamnohexon- 
saurelacton werden innerhalb 24 Stdn. mit 17 g N 20 3 in 40 ccm W . (in 2 Ansatzen) 
bei 5° oxydiert. Aus der wss. Łsg. krystallisieren beim Einengen im E.wsiccator 30 g, 
aus A. umkrystallisiert: 27,5 g; F . 153— 154°, 11. in W. FEHLINGsche Lsg. w-ird schon 
in der Iia lte stark reduziert. Der Drehwert der wss. Lsg. ist linear temp.-abhiingig: 
[«]Di3 =  - f 6,23° (c =  6%); [a]D21-2 =  +5,42°; M d 67' 1 =  4-1,85°. — Ba-Salz aua 
wss. Lsg. in mikroskop. Blattchen u. Prismen. — Phenylhydrazon, F. 117— 118°, Kry- 
stalle. ■p-Broniphcnylkydrazon, F . 130— 131°. Weiteroxydation der fy-Kelo-a-rhamno- 
hezonsaure zu Schleimsauro: 1 g Ketosauro in 60 ccm Salpetersaure (d =  1,15) werden 
auf 1/3 des Anfangsvolumens eingedampft, 0,466 g Krystalle F . 212— 213°. (Collect. 
Trav, chim. Tchecoslovaquie 5 . 2251—32. Mai 1932. Prag, Inst. d. Chimie organ.) Dz.

Hermann O. L, Fischer und Leonhard Feldmann, fiynthesc der a-Amino- 
P,y-dioxy-n-buttersaure. Yff. gewinnen die Saure nach dem STRECKERsehen Verf. aus 
Glycerinaldehyd uber das Cu"-Salz. Weiterhin wurde die PhenylisocyamtvcTb. der 
Saure u. dio fi-Naphlhalinsulfoverb. ihres Lactons dargestellt. —  Eine opt.-akt. Form 
diesor Saure ist von K le n k  u . D ie b o ld  (C. 1931 . II. 1009) aus Sphingosin crhalten 
worden.

V e r s u c h c .  Cu"-Salz der <x.-Amino-f},y-dioxy-n-buttersaure, CsH ,60 8N2Cu. Durch 
Einw. voii HCN auf eino abgekiihlte methylalkoh. Lsg. von Glycerinaldehyd u. Um- 
setzung dabei entstandenen Cyanhydrins mit NH3 entsteht das AminonitriL Nach 
Entfernen des iiberschussigen NH 3 Buckstand in Methylalkohol lóscn u. Lsg. in k. 
HC1 eintragen. Sattigen der Lsg. m it HCl-Gas. Nach Abfiltrieren von evtl. aus- 
geschiedenem NH4C1 mehrfach im Vakuum eindainpfen. Letzte NH3-Beste mit Baryt, 
dioses durch Fallen mit H sS 0 4 entfernen. Die voni B aS04 abzentrifugierte Lsg. wird 
zur Beseitigung der HC1 mit Ag2C 03 geschuttolt u. der Ag-tlbersehuB auągetiipfelt. 
Die vom AgCl abfiltrierte Lsg. wird nach Filtrieren durch ein mit Tierkohle gedichtetos 
Filt-er im Vakuum eingeengt. Siruposen Buckstand in W. losen u. mit Cu(OH)a er- 
warmen, Nach Abnutschen u. Zugabe von Methylalkohol zur Lsg. wird schnell filtriert. 
Cu''-Salz krystallisiert langsam aus dem Filtrat aus. Blaue Krystalle. — a-Amino- 
p,'y-dioxy-n-bultersdure, C4H 90 4N. Durch Ansauern von vorst. Verb. m it HC1. Cu 
wird ais Sulfid gefallt. Entfernen von HsS durch Eindampfen der Lsg., von HC1 durch 
Zugabe von Ag2C03. Weitere Beinigung wie bei der Darst. des Salzes angegeben. 
Krystalle aus W. u. Methylalkohol, Zers. bei 211—212° (bei ca. 180° Braunfarbung).
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— a-Phcnylurcido-[J,y-dioxy-n-butlermure (Phenylisocyanatverb. der a.-Amino-P,y-dioxy- 
n-bullersdure), C11H ,l)OtN2. Durch Zugabe von Phenylisocyanat in eine alkal. Lsg. 
der OxyaminosiŁuro bei 0°. Abfiltrieren vom Diphenylhamstoff u. Einleiten von HC1- 
Gas bis zur sauren Rk. unter Kuhlung. Nd., nach 2 Stdn. Krystalle. Aus h. W. Nadel- 
chen. F. 161° (korr. 163°) (Aufschiiumen, Sintern!). L. in KH C03, gegen Lackmus sauer.
-— a,-(P-NaphtIialinsulfoamino]-f},y-dioxy-n-bultersa.ure-y  - lacton (fi-Naphlhalinsulfoverb. 
des Lactons der a.-Amino-[},y-dioxy-n-buttersaure), C].,Hi30 6NS. Nach E. F i s c h e r  u . 
B e r g e l l  (C. 1902 . I I .  1469) aus alkal. Lsg. von Oxyaminosilure u. ath. Lsg. von 
/j-NaphthalinsuIfochlorid, Ansauern mit gasfórmiger HC1. Krystalle. Aus Methylalkohol 
u. W. diinne Nadeln. F . 175° (korr. 177°). Unl. in KH C03, ncutral gegen Lackmus! 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1211— 14. 6/7. 1932. Berlin, Uniy.). A. H e l l e r .

Th. Lieser und w. Nagel, Zur Kenntnis der Koldcnhydrate. I. Mitt. Die Xanłho- 
genalreaktion bei niederen Alkoholen und Zuchem. Um die Xanthogenatrk. der Cellulose 
(ygl. C. 1931 . I. 1744) naher aufzuldaren, wird zunachst die yon einfaehen Alkoholen 
u. Zuckern untersucht. Die Umsctzung der trockenen Alkoholate mit CS2 ist nicht 
allgemein anwendbar u. ergibt bei mehrwertigen Alkoholen keinc guten Resultate. 
Reines Glycerinxanthogenat konnte so nicht dargestellt werden. Bei der Einw. yon 
Lauge u. CS2 auf Alkohol© entsteht ais Nebenprodukt Trithiocarbonat, das mittels C 02 
zerlegt werden kann. Ais Lauge erwies sich dann Ba(OH)2 ais gceignet. Aus den Barium- 
xanthogenaten werden mit Kupferacetat die citronen- bis orangegelben Cuproxantho- 
genate ein- u. mehrwertiger Alkohole dargestellt. Entgcgen der bisherigen Annalime 
gibt auch Glucose so ein Xanthogenat. Stets reagiert nur e i n e  Hydroxylgruppe u. 
zwar bei Glycerin die sekundare, wie aus der positiven Rk. des a,a'-Dimethylathers 
folgt. Bei Glucose reagiert ebenfalls wolil ein sekundiires Hydroxyl, da auch Layo- 
glucosan ein Xanthogenat gibt; es wird ańgenommen, daB parallel zurRk. der Cellulose 
das besonders reaktionsfahige Hydroxyl 2 der Glucose reagiert.

V o r s u c h e. Das Gemisch von Alkohol bzw. Zucker, der ber. Menge (oder 
etwas mehr) Barythydratlsg. (zuweilen auch festes Ba(OH)2-8 H ,0 ) u. uberschussigem 
CS2 wird 4— 8 Stdn. bei Zimmertemp. geriihrt. Trithiocarbonat wird unter Verjagung 
des H2S mit C 0 2 in 10—30 Minuten zerstort, yon BaCO, filtriert, das Metallxanthogenat 
mit essigsaurer Metallsalzlsg. gefallt u. durch griindliches Waschen mit A. von Dixantho- 
gen befreit. Es wurden die Cuproxanthogenate folgender Alkohole dargestellt: Methyl- 
alkohol, Athylalkohol, Isopropylalkohol, Allylalkohol, Benzylalkohol, ferner das Ag-Salz 
des Athylalkoholmnlhogenats. — Glykolcuproxanihogenat, C3H 50 2S2Cu. —  Glycerin- 
cuproxanthogenat, C4H 70 3S2Cu. —  a,a'-Dimethylincuproxanthogcrat, C6H n 0 3S2Cu. — 
a-3fethylglucosidxanlhogcnat: Cuprosalz, C8H 130 6S2Cu, Ag-Salz gelbgrun. Auch bei 
weiterem Sulfidieren reagiert keinc Hydroxy]gruppe mchr. — Glucosecuprozanlhogenat, 
C7Hn 0 6S2Cu. — Lavoglucosancuproxanthogenat, C7H 0O5S2Cu. Es reagiert ferner: 
n-Butylalkohol, kaum aber Octylalkohol, Zimtalkohol, Methylarabinosid, nicht tertiarer 
But.ylalkohol. Bei Fructose entstand beim Yersetzen mit Kupferacetat nur eine rotc 
Lsg., aus der sich kein Nd. abschied. (L ie b ig s  Ann. 4 95 . 235—49. 30/5. 1932. Konigs- 
berg, Univ.) L e m b e r g .

Hans Heinrich Schlubach, Kohlehydrałe mit besonders gelagerter Sauerstoffbriicke 
und ihre biologischa Bedeutung. Zusammenfassender Vortrag iiber die Forschungs- 
ergebnisse des Vfs. (Naturwiss. 20 . 273—77. 15/4. 1932. Hamburg, Univ.) OllLE.

H. S. Isbell und C. S. Hudson, Der Oxydationsvcrlauf von AUłehydzuckcm durch 
Bromwasser. Nach den bisherigen Anschauungen yerliiuft die Oxydation der Aldo- 
hexosen mit Br-W. zu einbas. Sauren iiber die sich in der Lsg. immer von neuem ein- 
stellende Aldehjrdform, so daB die gesamte Zuckermenge ais Aldehyd reagiert u. die 
freie Saure das primare Oxydationsprod. darstellt. Dic entstehende Saure lagert sich 
zum Teil zu 1,4 u. 1,5-Lactonen um, bis ein bestimmtes Gleichgewicht erreicht ist. —  
Entgcgen dieser Anschauung finden Vff., daB die opt. Drchung einer schwaeh essig- 
sauren gepufferten Glucose-Lsg. ([ajn =  52,4°) nach der Br-Zugabe innerhalb weniger 
Minuten zu einem Punkt ansteigt, der annahernd dem Drehwert des 1,5-Gluconsaurc- 
lactons entsprieht [a]i> =  +73,3°; die Drehung durchlauft dann ein Minimum, ent- 
sprechend der Hydrolyse des 1,5-Lactons ([cc]d =  + 7 ,5  bis 8,5° nach 27 Stdn.); u. 
schlieBlich steigt die Drehung langsam zu einem Punktc an ([a ] 0 =  + 15 ,8° nach 
40 Tagen), der dem Gleichgewichtswerte der Glueonsaure entsprieht. Wird Glucon- 
saurc aus einer Na-Gluconatlsg. mit Essigsaure in Freiheit gesetzt, so andert sie ihre 
Drehung von [«]d20 =  — 6,29° nach 4 Min. — y  [a]ir° =  -(-16,09° nach ca. 10 Tagen. 
Diese Anderungen machen sehr wahrscheinlich, daB nicht die Aldehydform, sondem
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die 1,5-Ringform der Glucose direkt zum 1,5-Lacton oxydiert wird u. dai3 die freic 
Saurc sich erst sekundar bildet. Der langsame Wicdcranstieg des Drehwertes nach 
dem Minimum deutet darauf hin, daB eine weiterc Umlagerung des Ox3'dationsprod. 
zum 1,4-Lacton stattfindet. Ganz iihnliche Drehwertsanderungen werden bei der Oxyda- 
tion von d-Oalaktose, l-Arabinose, d-Xylose u. Milchzucker beobachtct. Wie erwartct 
gibt Milchzucker mit der veratherten 4-Stellung des Glucosidrcstes nicht den fiir die 
y-Lactone charakterist. langsamcn Wiederanstieg der Drehung. — Die Messungen 
wurden in schwach essigsauren, mit Na-Acetat gepufferten Lsgg. ausgefiihrt, u. zwar 
sowohl mit weitergehender Br-Wrkg. (bis zu 6 Tagen), ais auch nach Entfernung des 
Br (nach 4 Minuten) entweder durch Ausschutteln mit 01ivenól oder Zerstóren mit 
Na-Thiosulfat umnittelbar nach Erreichen des Drehwcrtmaximums [a]D =  +73,3°. 
Da in letzterem Falle noch nicht die gesamte Zuckermenge oxydiert war, wurde dic 
Hóhe des Umsatzes durch Best. des yorhandenen Br (Jodtitration) ermittelt. Kurven 
u. Tabellcn im Original. (Bureau Standards Journ. Res. 8 . 327—38. Marz 1932. Was
hington.) D z ie n g e l .

Horace S. Isbell, Die Darstellung krystallisierter Melhyl-d-guloside mitłels Molekiil- 
verbindungen mit Cldorcalcium. Der Inhalt deckt sich im wesentliehen mit einer friiheren 
Mitt. (ygl. C. 1931- I. 1595). Nachzutragen ist: Telraacetyl-a.-melhyl-d-gulosid, 
C15H 22O10, aus a-Methyl-d-gulosidmonohydrat mit Pyridin u. Acetanhydrid; aus W. 
diinne prismat. Krystalle vom F. 98°, [a]D 20 =  +97,3° (Chlf.; c =  3,2270). -— Tetra- 
acetyl-[}-melhyl-d-gulosid, C15H 22O10, aus W., F. 66—67°, [a]n20 = — 32,1° (Chlf.; c =  
2,8036). (Bureau Standards Journ. Res. 8. 1— 8. Jan. 1932. Washington.) O h le .

Alfred Georg, Ober die a.- und fl-2,3,4,6-Tetracelyl-d-glucosen und iiber eine neue 
Fehlerguelle bei der Schmelzpunklsbestimmung in  Capillarrohren. Das Brom der Accto- 
bromglucose wird beim Behandeln mit A gN 03 in trocknem A. durch N 0 3 ersetzt, bc- 
gleitet von WALDENseher U m kehrung . Man erhalt fi-Acetonilroglucose. Ist der A. 
feucht, so geht dio Rk. weiter, es findet Hydrolyse unter erneuter W ALDENscher 
Umkehrung u. Bldg. von a -Tetracetylglucose statt. Andererseits isomerisiert sich die 
/J-Acetonitroglucosc in Ggw. von W ., H N 03, u. AgNO, langsam zur a-Form, die nun 
wiederum mit W. Hydrolyse in H N 03 u. fi-Tetracetylglucose erlcidcn kann:

CHjOAc—CH—(CHOAc)^—-C < g r — >- AgNOa 
Acetobromglucose (a)

CHjOAc—6 i —(CHOAc)s—Ć< ^ ° 2 CH3O A c -Ć H -(C I I O A c )^ C < q H
/i-Acctonitroglucose a-Tetracetylglucose

I U
t  O Yl Q

CH2O A c -Ć H -(C H O A c )^ C < Q NO ■ CU2OAc—CH—(CHOAc)3—Ć< ^ 11
a-Acetonitroglucose 2 ^-Tetracetylglucose

Die beiden Telracetylglucosen, wie auch die cc-Acelonitroglucose konnten gemaB diesem 
Schema in Ggw. kleiner Mengen W. rein isoliert werden, die /?-Acetonitroglucosc war 
unter den gewiihlten Bedingungen zu instabil. — oi-Tetracetylglucose aus A.-PAe.- 
Gemisch krystallisiert- in perlmutterartigen Blattchen oder sehr diinnen Nadeln, F. 99 
bis 100°. Aus A. allein erscheinen seidige, faserige Nadeln, F. 112,5— 113°. Der Yor- 
gang ist reversibel. a-Tetracetylglucose ist also dimorph. Beide Modifikationen haben 
den gleichen Drehwert ([<x]d24 =  +141,5° — >— 1-80,2° bzw. +142,0° — y  +80,3°). 
Vf. wendet auf die a- u. /}-Form der Tetracetylglucose dio HUDSONsche Supsrpositions- 
regel an. Dor fur den Molekulrcst mit den asymm. C-Atomen 2—5 charakterist. 
molekulare Drehwert B, der sowohl aus den Pentacetylglucosen, wic aus den beiden 
Tetracetylmethylglucosiden berechnet, den gleichen Wert gibt, zeigt starkę Ab- 
weichungen, wenn man ihn aus den Drehungen der a- u. /S-Tetraacetylglucosen berechnet; 
d. h.: infolge der Beeinflussung des Molekulrestes B durch die 1 -standige OH-Gruppe 
versagt die Suparpositionsregel. — Vf. stellt fest, daB z. T. erhebliche Schwankungen 
des F . bei Zuckerderiw. mit freier Aldehyd- oder Ketogruppe auftroten u. zeigt, daB 
diese Storungen durch den Alkaligeh. des Glases bedingt sind. Sie verschwinden, wenn 
die Capillarróhrchen mit yerd. HC1 ausgekocht werden. DaB aber auch kaum entfem- 
bare Saurespuren den F. erniedrigen, zeigt Rohrzucker, der in mit Siiure gereinigten 
Rohrchen 25° tiefer schm. (Hydrolyse), ais in ungereinigten. — Die Mutarotation der
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Tetracetylglucosen wird bestimmt fiir CHC13 u. A. in Abhiingigkeit von Konz. u. Zeit. 
Tabb. im Original. (Helv. chim. Acta 15 . 924—35. 1/7. 1932. Genf, Univ.) DziENGEL.

Richard F. Jackson und Joseph A. Mathews, Einige physikalische Eigenschaften 
der Fructose und ihre Bestimmung durch Kupfer-Reduktionsmethoden. Um die quant. 
Best. der Fructose zu erleichtern, werden die wichtigsten physikal. Eigg. der Eructose 
ermittelt u. die crhaltenen Daten zu Formeln (S.M. Goergen) zusammengefaCt. Die 
Diehten der wss. Lsgg. fiir Konzz. von 0-—20% bei 20 u. 25° sind: D .20., 0,99 823 +  
0,0 038 893 p  +  0,0 000 140 p2; D .25, 0,99 708 +  0,0 038 557 p  +  0,0 000 139 p2; fur
20— 70%ig. Lsg.: D .204 0,99 936 +  0,0 037 842 p  +  0,0 000 164 p 2. Der mittlero
Ausdehnungskocffizient zwisehen 20 u. 25° u. 0— 20% bereehnet sich nach AD/A i =  
— (0,000 231 +  0,00 000 672 p  +  0,0 000 000 224 p2); von 20— 70% nach AD/A t =  
—(0,0 002 145 +  0,00 000 795 p  +  0,0 000 000 136 p"). Die Ausdehnung wird zwisehen 
20—70° bestimmt. Der refraktometr. Brechungsindex ist fiir Konzz. von 0— 20%: 
nD2° =  1,33 300 - f  0,0 014 159 p +  0,00 000 491 p2; nD25 '= 1,33 252 +  0,0 014 059 p  
+  0,00 000 487 p2; von 20— 63%: nD20 =  1,33 344 +  0,0 013 625 p  +  0,000 006 645 p2; 
ud25 =  1,33 312 +  0,0 013 415 p  +  0,000 006 762 p2; von 63— 90%: nD20 =  1,33 377 
+  0,0 013 570 p  +  0,000 006 680 p2; nD25 =  1,33 345 +  0,0 013 360 p  +  
0,000 006 800 p 2. Dio Abkangigkeit der opt. Drehung von Konz. u. Temp. zwisehen 
20,1 u. 75,7° wird ermittelt. Mehrere Kupfer-Reduktionsmethoden werden fiir Lsgg. 
von reiner d-Fruetoso u. fiir Mischungen mit Glucose u. mit Rohrzueker untersucht 
u. die Abhiingigkeit der gefundenen Reduktionswerte von Zuckorkonz. u. Rk.-Temp. 
tabellar. niedorgelegt. SchlieBlich werden yereinfachte Berechnungsmethoden zur 
schnellen Best. von Fruchtzueker in Zuckermisehungen gegeben. 3 Figg. u. 25 Tabb. 
im Original. (Bureau Standards Journ. Res. 8 . 403— 44. Marz 1932. Washington.) Dz.

A. N. Kappanna und J. G. Shrikhande, Die Kinetik der Rohrzuckerinversion 
mit Salzsaure in verdiinnten Lósungm. Vff. uutersuchen die Kinetik der Rohrzucker- 
hydrolyse in 3 Yersuchsreihen: 1. Bei verschiedener Rohrzuckerkonz. von 0,002 924- bis 
0,2924-mol. u. konstanter HCl-Konz. von 0,1-n. bei 35 u. 45°; 2. boi wecliselnder HCl- 
Konz. von 0,001— 1,0-n. u. konstanter Bohrzuckerkonz. von 0,029 24-mol. bei 35°; 3. bei 
wechselnder Salzkonz. (KC1, NaCl u. LiCl) von 0,10—3,0-n. u. konstanter HCl- u. Rohr
zuckerkonz. (0,1-n. u. 0,029 24-mol.) bei 35°. In der Yersuchsreihe 1 nehmen die mono- 
molekularen Rk.-Konstanten mit steigender Rohrzuckerkonz. zu, aber nicht im Ver- 
lialtnis der H-Ionenaktiyitat. k^ /k^  ist iiber den ganzen Konzentrationsbereich kon
stant =  3,505. — In der Versuehsreihe 2 bleibt das Verhiiltnis k/ [HCl] konstant bis zu 
einer Sśiurekonz. von 0,01-n., u. steigt dann mit steigender HCl-Konz. Die molekulare 
Geschwindigkeitskonstante V wird dann wiedergegeben durch die Gleiehung: .

0,434 V =  1,376-10-2 +  0 ,84-10~2-[HCl], 
giiltig bis zu einer HCl-Konz. von 0,12-n. — Der Neutralsalzeffekt entspricht der empir. 
Beziehung von S c h m id  u. Gr u b e : k =  k0-ea-». Die eharakterist. Konstantę a hat 
die Werte fiir KC1 0,135, fiir NaCl 0,1564 u. fiir LiCl 0,1767. Auch in Ggw. der 
Salze entspricht die Erholiung der Rk.-Geschwindigkeit nicht der Zunahme der H- 
Ionenaktmtat. (Journ. Indian chem. Soc. 8 . 557—69. 1931. Nagpur, College of 
Science.) O h le .

W. Reinders und D. W. van Gelder, Das System Calciumozyd-Saccharose-Wasser. 
Um iibersichtlichero Verhaltnissc zu schaffen, setzen Vff. der Rohrzuckerlsg. nicht —  
wie meist bisher — CaO, sondern Ca(OH)2 zu. Ca(OH)2 liegt ais Bodenkorper vor: bei 
12° bis zu einer Zuckerkonz. von 30%, bei 25° bis zu 35% u. bei 45° bis zu 40%. Ober- 
halb dieser Zuckerkonzz. ist nicht mehr Ca(OH)2, sondern ein Saccharat unbekannter 
Zus. mit der Lsg. im stabilen Gleichgewicht. Durch Auflósen von feinem CaO in verd. 
Zuckerlsgg. (1— 10%ig.) entstehen iibersatt. Lsgg., aus denen sieh bei niedriger Temp. 
primar ein metastabiles Disaccharat, bei hoherer Temp. (80— 90°) ein metastabiles 
Trisaccharat ausscheiden kann, die in bezug auf CaO metastabil sind. Die Losliehkeiten 
von CaO in Rohrzuckerlsg. betragen: bei 25° u. 0% Zucker 0,40% CaO, bei 2% Zueker 
0,83% CaO, bei 4,9% Zucker 1,61% CaO; bei 50° u. 0% Zucker 0,24% CaO, bei 2%  
Zucker 0,49% CaO, u. bei 5% Zucker 0,96% CaO. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. 
([4] 13). 253— 59. 15/2. 1932. Delft, Techn. Hocbschule.) O h le .

E. L. Hirst, James Trvines Ansicht iiber die Konstitution der Di- und Polysaccharide. 
Vf. bezweifelt, daB bei der Konst.-Best. von Di- u. Polysacchariden dio Isolierung 
der n. Form der 2,3,6-Trimcthylglucose, die nach I r v i x e  (C. 19 3 2 . I .  2020) in solchen 
Yerbb. vor der Hydrolyse eyentuell ais labile Form vorliegen kónnte, eine Fehlerąuelle 
einsehlieBt. Femer glaubt er nicht, daB dio von I r v i n f ,  angegebene Yersuchsanordnung
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der Oxydation von 2,3,6-TrimethylgIucose (in saurer Lsg. zum y-Lacton, in neutraler 
Lsg. zum <5-Lacton) einen endgiiltigen Beweis fiir die Bevorzugung einer der beiden 
Formen in Abhangigkeit von den Oxydationsbedingungen erbringt. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 2559—60. 6. Juni 1932. Birmingham, U niv.) DziENGEL.

James C. Irvine, E .L .H ir s ts  Kómmentar uber Irvine und M cG lynns Bericlit 
uber „eine mogliclie Fehlerguelle. bei der Konstitutionsbestimmung von Di- und Poły- 
sacchariden“ . (Vgl. vorst. Bef.) Vf. verteidigt seine SehluBfolgerungen, ohne jedoch 
weiteres Materiał zu bringen. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2567— 68. 6/ 6 . 1932. 
St. Andrews, Scotland. Univ.) DziENGEL.

J. C. Irvine, Die Molekularstruktur der Polysaccharide. Im AnschluB an eine 
Veróffentlichung von H a w o iit h  (vgl. C. 1932. I. 3413) uber die Auffindung von Tetra- 
methylglucose unter den Hydrolysenprodd. methylierter Cellulose teilt Vf. folgende 
Befunde aus seinem Laboratorium mit: Bei fraktionierter Hydrolyse vóllig methylierter 
Cellulose wird zunaehst nur 2,3,6-Trimethylglucose abgespalten. Die 2,3,4,6-Telramethyl- 
glucose entsteht aus den widerstandsfahigeren Fraktionen. Ahnliche Ergebnisso wurden 
mit methylierter Stdrlce erhalten. Sie yariieren mit der Natur der Starkę u. den Methy- 
lierungsbedingungen. Aus einer Fraktion methylierter Amylose wurden neben 55— 53% 
2,3,6-Trimethylglucose u. 23—26% 2,3,4,6-Tetramethylglucose noch 21% 2,3- u. 2,G-Di- 
methylglucose erhalten. Vf. nimmt daher an, daC die Tetramethylglucose u. die beiden 
Diraethylglueosen aus einem komplizierter gebauten Bruchstiick des Amylosemolekuls 
stammen. — Trimethylinulin gibt bei der Hydrolyse mit Oxalsaure neben u>-Methoxy-
6-methylfurfurol 1,7—2,7% Tetramethyl-y-fructose u. eine Trimeihylanhydrofructose.
Auf Grund der Ausbcute an Tetramethyl-y-fructose konnte das Inulin aus 25— 43 Fruc- 
tosekomplexen aufgebaut sein. SchlieBlich deutet Vf. an, daB gewisse D eriw . der 
y-Fructose sich mit groBer Leichtigkeit in Glucosederiw. umlagern, was die Erkenntnis 
der Inulinstruktur sehr erschwert. (Naturę 129. 470—71. 26/3. 1932. St. Andrews, 
Univ.) Oh l e .

J. C. Irvine, Die Molehdarstruktur der Polysaccharide. Der Inhalt deckt sich 
mit vorst. referierter Arbeit. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 263. 18/3. 1932.) Oh l e .

K. Hess und M. Ulmann, Ober eine Pu-Abhdngigkeit der Molekiilgrofle bei Poly- 
sacchariden. Vff. stellen mit Hilfe der osmometr. Methode fest, daB die a-Di- u. a -Tetra- 
amylose (S c h a r d in g e r s  a-Dextrin) in wss. Lsg. die MolekulargroBe eines Tetra- 
saccharids besitzen. Die MolekulargroBe ist aber abliangig vom pn der Lsg. Bei pn =
7—7,5 bleibt die MolekulargroBe konstant, bei ph =  8-—8,5 tritt MoI.-Verklcinerung 
ein, so daB nach mehreren Tagen ein Wert erreicht wird, der einem Disaceharid ent
spricht. Der Verlauf der Umwandlung ist ahnlich dem einer autokatalyt. Rk. (S-Kurve). 
Die aus der Lsg. abgeschiedene Substanz zeigt bei erneuter Auflósung die Molekular- 
gróBe eines Tetrasaccharids. Wird dagegen pn nach der sauren Seite versclioben, so 
steigt das Mol.-Gew. auf Werte, die zwischen Octa- u. Hexadekasaecharid liegen. 
(Naturwiss. 20. 296. 22/4. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chemie.) O h le .

P. Karrer und Leon Kamieński, Polysaccharide. XLVI. Ober ein neues Maltose- 
anhydrid, das a.-4-Glucosidolavoglucosan. (XLV. vgl. C. 1932. I. 809.) Vff. setzen 
Acetobrommaltose mit Dimethylamin zur 1-Dimethylaminoheptacetylmaltose um, ver- 
wandeln diese Verb. durch Einw. von CH3J  in das ąuartare Ammoniumsalz u. spalten 
mit Baryt-W. aus letztercm Trimethylamin ab, wobei das neue Maltoseanhj'drid in 
guter Ausbeute entsteht. E s reagiert weder mit FEHLINGscher, noch mit Br-Lsg. 
Essigsaureanhydrid in Pyridin acetyliert zum Hexaacetylderiv. Die Konst. des neuen

Maltoseanhydrids (I) wird auf- 
geklart durch Hydrolyse mit dem 
Hepatopankreassaft (Malzdiastase u. 
Emulsin spalten nicht) der Wein- 
bergschneeke. Es entsteht Glucose 
u. Lavoglucosan; nach Entfernung 
der Glucose durch Vergaren laBt 
sich das Lavoglueosan isolieren u. 
ais Triacetat identifizieren. Ferner 

wird dio Formel gestiitzt durch die Entstehung von Tetramethylglucose bei der Hydro
lyse der methylierten Anhydromaltose.

V e r s u c h e. Heptacetylmaltosidodimethylamin, O^H^O^N: 65 g /9-Octacetyl- 
maltose zur Acetobrom-maltose umgesetzt. Die mit CaCl2 getrocknete CHC13-Lsg. 
62 Stdn. mit 10 ccm Dimethylamin stehen lassen. Mit W. waschen, eindampfen, aus

CIIjOII
H A ______0  II

/H \r\ u  ci^OH H 
i i

h h
c------w

o n
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A. umkrystallisicren, F . 164°. Ausbcute 26 g. —  Heptacctylmallosidolrimethylammonium- 
jodid, C29H 440 17N J: 46 g Dimethylaminyerb. in 190 ccm CH3OH -)- 190 ccm CHrT
10 Stdn. bei 100° am RiickfluB gekocht. Nach 5 Stdn. weitere 115 ccm ĆH3J zugegeben; 
Ausbeute 50 g. — Olucosido-laroglucosan, CI2H 20O10: 50 g ąuartares Ammoniumsalz 
in 750 ccm W. werden h. durch portionsweise Zugabe von 250 g Ba(OH)2 yerseift u. 
glcichzeitig anhydrisiert; F . 157— 158° (bei 100° getrocknet, 0,5% W. cnthaltend), 
[a]o18 in W. =  + 79° (c =  4%). Mol.-Gew. 312 (ber. 324). — Hexacetyl-a.-4-gluco 
sidolaroglucosan; F. 184°. — Bei der Methylieruiig der Anhydromaltose, zuerst mit 
NaOH +  Dimetliylsulfat, dann mit CH3J +  Ag20 , konnten nur 37,8°/0 0CH3 statt 
45,55% (ber.) eingefiihrt werden. (Helv. chim. Acta 15. 739—45. 1/7. 1932. Ziirieh, 
Univ.) DziENGEL.

M otoi Onuki, Uber die Konstitution der Slachyose, des Tetrasaccharids aus Stachys 
tuberifera. Slachyose krystallisiert mit 1,5 Mol W. u. nicht mit 3 bzw. 4 Mol. Bei der 
Hydrolyse der Tetradekamethylslacliyose mit n. HC1 wurden ais Spaltprodd. 1,3,4,6- 
Tetramethyl-d-fructose u. 2,3,4,6-Tetrametliyl-d-galaktose identifiziert. — Die Undeka-
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methylmanninotricmsaure, die aus der Stachyosc durch Abspaltung des Fructose- 
kompleses, Oxydation des yerbleibenden Trisaccharids, der Manninotriose, u. folgender 
Methylierung entsteht, gab bei der Hydrolyse mit 2-n. HC1 bei 90° 2,3,5,6-Tetramethyl- 
gluconsdure u. 2,3,4,6-Tetrainethyl-d-galaktose. Damit ist die Konst. der Stachyose bis 
auf die Bindungsweise des mittleren Galaktosekomplexes im Sinne der Formel I auf- 
geklart. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 18. Nr. 357—58; Buli. Inst. physical 
chem. Res. [Abstracts], Tokyo 11. 58— 59. April 1932.) Oh l e .

A. Perret und A. Gislon, Ubcr ein angebliches Natriumisonitriłoferrocyanid. 
B r u n n e r  (C. 1930. II. 2246) behauptet, ein Salz von der Zus. des Na-Ferrocyanids 
erhalten zu haben, in wrelchem eines der CN-Anionen die Isonitrilstruktur besitzen 
soli, entsprechend der Formel [Fe(CN)5(NC)]Na4. Das Salz soli im Gegensatz zum ge
wohnlichen Fe(CN)0Na4 durch CaCl2 +  KCl nicht gefiiilt werden. Vff. haben die Darst. 
nach Vorsehrift wiederholt. Das Salz bildet, aus der wss. Lsg. mit A. gefiiilt, wciBe 
Nadelchen mit 9 H„0 u. unterschcidet sich auBerlich nicht vom n., aus W. +  A. ge- 
fallten Fe(CN)6Na4. Beide Salze werden durch CaCl2 +  KCl in gleicher Weise gefiiilt, 
wenn man ein Gemiseh yon jo 5 ccm m/5 CaCl2-Lsg. u. m/5 KCl-Lsg. mit 5 ccm 
m/20 Fe(CN)0Na1-Lsg. bzw. ,,Isonitriloferrocyanid“-Lsg. versetzt; in beiden Fallen 
nach 5— 6 Stdn. gleiche Menge Nd. Beide Salze yerhalten sich ferner v 6llig gleich 
bei der Oxydation mit KlMnO., in saurer Lsg., bei der Red. m it DEVARDAscher Legie- 
rung in 10%ig. KOH, geben dieselbe Farbrk. mit Ca-Cyanamid (ygl. BUCHANAN u. 
B a r s k y , C. 1931. II. 386) u. schlieBlich ident. Rontgenogramme. Das BRUNNERscho 
Salz ist folglieh mit dem n. Salz ident. (Buli. Soe. chim. France [4] 51. 480— 86. 
April 1932. Miilhausen, Chemieschule.) LlNDENBAUM.

Georges Laude, Uber die Synthese der Cyansaure und des Ilarnsłoffs durch am- 
moniakalische Ozydation der Kohlenstoffverbindun(jen. (Vgl. C. 1931. I. 930; ferner 
F o s s e  u . L a u d e ,  C. 1921. III. 1352 u. fruher.) Vf. hat festgestellt, daB die frtiher 
erlialtenen Ausbeuten an Cyansaure u. Harnstoff wesentlich yerbessert werden konnen, 
wenn man die Menge der zu oxydierenden Substanz stark vermindert. Die Cyansaure 
wurde in Form yon Harnstoff nach dcm Verf. von FOSSE bestimmt. Reichliches Zahlen- 
material im Original. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 2070—72. 6/6 . 1932.) Lb.

R. Cornubert und M. de Demo, Beitrag zur Kenntnis der Dibenzylidencyclo- 
pentanone. (Vgl. C. 1930. I. 2396.) Das Dibenzylidencyclopenłanon ron F. 1290 (II) 
lieferte durch Hydrieren ein fl. Prod. u. dieses dieselbe Tetrahydropyronverb. wie 
das Dibenzylcyelopentanon aus dem Dibenzylidencyclopenłanon ron F. 190° (I). —  
Vff. haben zuniichst yersucht, II direkt durchKondensation von Cyclopentanon u. Benz-
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aldehyd zu erhalten, u. dafiir in wss.-alkoh. Lsg. folgcndo Kondensationsmittcl ver- 
wendet: HC1, CH:,-COJf, KCN, N a2B40 „  Na,S, Piperidin, (CH3)3N, (C2H5)3N, C2H 6ONa, 
Na,.C03) (CH3)4N-OH, NaOH, KOH. Alle sauren Agenzien lieferten nur I, die alkal. 
Agenzien entweder ein Dialdol von F. 158° oder ein solehes von F. 178° oder I. Durch 
Dehydratisierung der Dialdole mit Acetanhydrid wurde nur I, durch Dcst. derselben 
unter at-Druck wenig I, hauptsachlieh Benzaldehyd u. Cyclopentanon erhalten. Auch 
die Kondensation durch verschiedene Alkoholate, selbst Cetylat bei 250°, ergab nur I. — 
Sodann wurde eine groBere Menge I in Portioncn von je 10 g dest. u. das Destillat aus 
A. umkrystallisiert. Erhalten entsprechend zunehmender Loslichkeit: 1. Weehselnde 
Mengen von I; 2. eine gewisse Menge II, jetzt von F. 131° u. amorph; 3. sehr wenig 
einer Verb. von F. 140°, silberglanzende Blattehen, ebenfalls von der Zus. eines Di- 
benzylidencydopenlanons; 4. wenig I; 5. Harze, daraus mit A. verschiedene, zwischen 
115 u. 240° schm. Prodd. — I lieferte das sehon bekannte Tetrabromid von F. 176°,
II wenig eines Telrabromids von F. 80— 85°. — Hydrierung von I u. II mit Ni (aus dem 
Formiat) ergab 2 Dibenzylcyclopentanone von FF. 39—40° u. 58°. Hydrierung de3 
Isomeren 140° ergab eine Fl., in welchcr a,a'-Dibcnzylcyclopentanon mittels seiner 
Tetrahydropyronvcrb. nachgewiesen wurde, auBerdem 2 weiBe Verbb. von FF. 129 
u. 220—240°, wclchc auch, u. zwar dann ohne die Verbb. 30— 40° u. 58°, durch Hy- 
drieren von I mit gewissen Ni-Priiparaten erhalten wurden. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 194 . 1587—89. 2/5. 1932.) L in d e n b a u m .

Marcel Godchot und Max Mousseron, Ober 2-Aminocydopentanol und seine 
Spallung in seine optischen Antipoden. (Vgl. C. 1932 . I. 2838.) Vff. haben durch Einw. 
von konz. NH,,0 H auf Cyclopentenoxyd bei 110° ein 2-Aminocydopentanol dargestellt, 
welches, analog dem 2-Aminocyclohcxanol (1. c.), das trans-Isomere sein durfte. Vis- 
cose, stark bas. Fl„ K p .13 114— 115°, K p .7C0 205— 206°, D . 15 1,0617, nD15 =  1,4965, 
Md =  27,81 (ber. 28,03), Viscositat ?;15 =  2,083. Hydrochlorid, F . 192— 193°. Chloro- 
platinat, C5H u ON, HC1, PtCl.,. Ckloromercurat, C5H u ON, HC1, HgCL. Acetylderiv., 
ICp.15 194— 195°. p-Toluolsulfonylderiv., F. 142— 143°. Mit PC15 in Chlf. bei 0°: 
2-Chlorcydopentylamin, K p .12 63— 64°; Hydrochlorid, F. 169— 170°. — Mit d-Wein- 
saure in absol. A. bildet sich das d-Tartrat des d,l-2-Aminocyclopentanols, mikrokry- 
stallin, F. 69— 70°, an =  +14,25°. Daraus durch wiederholte Krystallisation aus 
80-gradigem A. das d-Tartrat des d-2-Aminocyclopentanols, stark lichtbrechende Pris- 
men, F. 77—78°, kd — +29,55°. Aus den Mutterlaugen wurde nicht das d-Tartrat 
des 1-Amins, sondern ein partiell racemisiertes Salz von F. 74— 75°, an =  — 8,1° iso- 
liert. Ebenso mit 1-Weinsiiure die l-Tartrale des d,l- u. l-2-Aminocyclopenlanols, F. 69 
bis 70°, an =  — 14,55°, u. F. 77—78°, ao =  —29,50°; auBerdem wieder ein partiell 
racemisiertes Salz von F. 74— 75°, <xd =  — 7,95°. —  Dio Tartrato der opt.-akt. Amino- 
allcohole wurden mit konz. KOH u. Chlf. zers. Aus den Clilf.-Lsgg. mit HCl-Gas dio 
Hydrochloride, F. 155— 156°, an =  ±29,30°, u. aus diesen d- u. l-2-Aminocydopentanol, 
Fil., aD =  ±38,25°, D .is 1,0410, nD15 =  1,4769, MD =  27,50 (ber. 28,03), ihs =  2,1738. 
Das Drehungsvermogen ist also um 1,95 geringer ais das des 2-Aminocyclohexanols.
—  WALDENsche Umkehrung: Das Hydrochlorid des d-Aminoalkohols liefert mit
PC15 in Chlf. bei 0° akt. 2-Chlorcyclopentylamin, K p .12 61— 62°, ao =  — 44,90°, u. dieses 
mit A gN 03 +  Na2C 03 den 1-Aminoalkohol iiber dessen Hydrochlorid (F. 155— 156°, 
a D =  — 28,95°). Die Umkehrung ist vollstandig. — Die Quotienten der Rotations- 
dispersion fur die Hydrochloride der akt. 2-Aminocyclopcntanole u. 2-Aniinocyclo- 
liexanole sind gleich, namlich

C6: aa(s/a«4e =  57,06°/34,60» =  1,649; C6: a436/a540 =  61,15°/37,10° =  1,648.
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 2061—63. 6/6. 1932.) ŁlNDENBAUM.

Erich Hiickel und Walter Hiickel, Die Theorie der induzierten Polaritdten beim 
Benzol. Erwiderung auf die Kritik von L a p w o r t i i  u . R o b in s o n  (C. 1 9 3 2 . I. 1873), 
die bemangelten, daB dio HlfCKELsche Theorie der Benzolsubstitution erstens dio 
GesetzmaBigkeiten (Substituentenabhangigkeit) der Benzolsubstitution nicht ver- 
knupft mit denen der Additionsvorgange, zweitens keine Beziehung herstellt zu der 
Substituentenabhangigkeit der Dissoziationskonstanten von Sauren u. Basen u. drittens, 
daB sie die Falle nicht berucksichtigt, in denen bei der Substitution das austretende 
H-Atom sich an einem anderen C-Atom befindet ais der eintretende neue Substituent. 
Vff. weisen darauf hin, daB die HuCKELschc Theorie bewuBt keinen Mechanismus der 
Substitutionsvorgange angibt, daB aber die Annahme der engl. Forscher, Substitution 
sei eino Addition, der ein Austritt des H-Atoms folgt, unbewiesen ist. Sicher ist nur
— u. das hat sich in allen quantitativ untersuehten Fallen bestatigt — daB fiir eino



1932. II. D. O r g a n is c h e  C h e m ie . 1009

vorgegebene Rk. dic Aktivierungswarme kleiner ist fiir ein loekeros, groBer fiir ciii 
feater gebundenes H-Atom. Die ,,anormalen“ Substitutionsrkk. (Punkt 3) sollen 
durch die HuCKELsehe Theorie gar nicht erkliirt werden. Die Dissoziation einer Siiure 
oder Base (Punkt 2) ist yon einer Substitution ganz, yerschiedcn (es entsteht ein go- 
Iadenes, kein neutrales Mol.) u. kann nicht denselben Gesetzen folgen — ferner existiert 
ein EinfluB der Substituenten auf die Dissoziationskonstante auch bei gesatt. Verbb. 
Auch iiber dio Beziehungcn zwischen dem Meclianismua von Additionen u. Sub- 
stitutioncn (Punkt 1) ist nichts bekannt, zumal es ganz yerschiedeno Arten von 
Additionen gibt. Es ist durchaus moglieh, daB bei Additionen (im Gegensatz zu Sub- 
stitutionen) die Rk. am leiehtestcn an Stellen hoherer Elektronendichto einsetzt. Das 
kann erst eine ąuantentheoret. Berechnung der Verandcrungen der Ladungsdichto 
bei Verbb. zeigen, dereń Additionsrkk. quantitativ untersucht worden sind. (Naturę 
129. 937—38. 25/6.1932. Stuttgart, Techn. Hochseh. u. Greifswald, Uniy.) B e r g h a jw .

Hermami Liitgert, tfber die elektrischen Momenie der l-Halogen-2,4-dinitrobenzole. 
Bei 1,2-disubstituierten Benzolen kann man zunachst nur das Moment der Verb. be- 
stimmen, nicht aber seine Riehtung in bezug auf den Benzolkern. Unter der Annahmc, 
daB m- u. p-standige Substituenten sich prakt. nicht beeinflussen, liiBt sich aus dem 
Moment yon 1,2,4-trisubstituierten Verbb. die fragliche Riehtung bestimmen. Vf. 
fiihrt das am 1-Chlor-, 1-Brom- u. l-Jod-2,4-dinitrobcnzol durch, dereń Momente 
zu 3,0 ±  0,1, 3,1 ±  0,1, 3,4 ±  1 bestimmt wurden. Es ergibt sich daraus fiir den 
Winkel des resultierenden Moments der 1- u. 2-stiindigen Substituenten (C1-N02, 
Br-N 02, J -N 02) mit den Verbindungslinien der Stellungen 1 u. 4 der Wert 46 ±  '2\ 
46 i  2°, 55 ±  2°. Zur Ermittlung der Atompolarisation wurde das Moment des
l-Brom-3,5-dinitrobenzols (2,3) bestimmt. Von seiner Gesamtpolarisation wurde dio 
Elektronenpolarisation, die sich aus der des 1,3-Dinitrobenzols (T egan ik , C. 1931 .
II. 1987) u. der Atomrefraktion des Broms ergab, ferner das theoret. (yektoriello 
Addition der Substituentenmomente) Moment der Verb. abgezogen; der so er- 
haltcno Restbetrag (16)-wurde ais Atompolarisation fiir die yerwendeten drei 1,2,4- 
Verbb. angesetzt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 17 . 460—62. Juni 1932. Halle, 
Uniy.) B ergm ann.

George Hazlewood Locket, Mohkularassoziation aromatischer Kohlenwasserstoffe 
mit Thionylclilorid, Sulfurylchlorid und Schwefeldiozyd. S 0 2 ist sil. in aromat. KW- 
stoffen u. bildet damit feste Prodd. (S e y e r  u . P eck , C. 1930. I. 2705); dio Vis- 
cositatskurvon von Gemischen organ. Fil. (L ew is, C. 1925 . II. 514) zeigen, daB dio 
Tendenz zur Bldg. solcher Verbb. mit zunehmender Methylierung des Benzolkerns 
steigt. Anzeichen fiir eine ahnliche Assoziation zwischen S 0 2Cla u. aromat. KW-stoffen 
ergoben sieh daraus, daB das Chlorid sich mit gelber Farbo in Nydol u. Mesitylen lóst. 
Um diese Erscheinungen naher aufzuklSren, bestimmt Vf. die Viscositaten der Ge- 
tnische von Bzl., Toluol, X ylol, Mesitylen u. SnClĄ mit SOC1, u. S 0 2C12, von A. u. 
Athylacetat mit SOCl2 u. yon Mesitylen u. Athylacetat mit S 0 2 u. dio Losungswarmen 
der Gemischo aus den genannten KW-stoffen mit S0C12 u. S 0 2C12 u. aus Athylacetat
u. A. mit SOCl2. Es ergibt sich, daB die aromat. KW-stoffe sićh im Gegensatz zum 
Cyelohesan in mit zunehmender Kcrnmethylierung steigendem MaBo mit den S-Verbb. 
assoziieren. Die KW-stoffe kónnen ais polaro (elektronenabgebende) Fil. angesehen 
werden, Vf. nimmt aber an, daB sie durch Einw. des anorgan. Molekuls ein induziertes 
Dipolmoment annohmen u. dann eine Art Dipolassoziation zeigen. Ausfiihr]icho Dis- 
kussion s. Original. — SOCl2 reagiert bei 25° langsam mit Mesitylen, aber nicht mit 
Bzl. u. Toluol; A. u. Athylacetat werden starker angegriffen u. liefern koine roprodu 
zierbaren Werte. SnCl., u. CC14 geben beim Misehen mit SOCI2 u. S 0 2C12 geringo negatiyo 
Wiirmetonungen. A. u. S0C12 geben eine starko Mischungswarme, reagieren aber 
bald miteinander. Bei Zusatz von S 0 2C12 zu Athylacetat oder umgekehrt boobaehtet 
man anfangs sinkende, nach 1/ i Min. steigende, auf weiteren Zusatz wieder steigende 
Temp.; dio gesamte LŚsungswarme ist positiy; die Erscheinung ist yorlaufig nicht z;u 
erklaren. — Mesitylen gibt mit S 0 2, SOCl2 u. S 0 2C12, Xylol mit S 0 2C12 gelbe Lsgg.; 
die iibrigen Gemische sind farblos. -—- Thionylchlorid, Kp .Tr0 76,05°, D .254 1,6284, 
tj25 =  0,006 194 g/cm sec. Sulfurylchlorid, Kp . .74 69.60— 69,69°, D .254 1,6573, t?25 =
0,006 850. Bzl., F. 5,46° (korr.). =  0,005 961. Xylol, Kp .7S9 140°, D .254 0,8521, 
t}** =  0,006 067. Toluol, Kp.7e2 110,35—110,55°, i f s =  0,005 460. Mesitylen, iiber 
die Sulfonsaure gereinigt, K p .T61 164,5— 165,0°, D .254 0,8611, if-‘ =  0,006 518. Cydo- 
hexan, enthielt etwas Paraffin, F. 4,8° (statt 6,48°), D .254 0,7759, r fs =  0,008 824. 
Athylacetat, Kp.7M 76,9—77,1°, t f :‘ =  0,001 269. SnClt , Kp .762 114,07°, D .254 2,2164, 
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_  0,008 145. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1501— 12. Mai. London SW 7, 
Imperial College.) Os t e r t a g .

Jean Turcan, Uber die. Zcrselzung der Bromide von Schiffschen Basen durch Wasser. 
Vf. hat die Unterss. yon B e r g  (C. 1925. II. 541) forgesetzt u. auf die Bromide des 
Amylidenamylcimins, Jsobutyliden-p-bromanilins, Benzyliden-a-naphthylamins u. Ben- 
zyliden-p-bromanilins ausgedehnt. Die Resultate cntsprechcn vollkommen den von 
B e r g  initgeteilten, d. h. die beiden ersten Bromide werden durch W. in a-Bromaldehyd 
n. Aminhydrobromid, dio beiden letzten in Aldehyd u. das Hydrobromid des kern- 
bromierten Amins gespalten. —  Die Zers. der Bromide, wclche zunachst ziemlicli viel- 
seitig erseheint, Iśifit sich auf 2 Typen zuruckfuhren: 1 . Lcitet sieh die Baso von einem 
alipliat. Aldehyd ab, so wird dieser bromiert u. das Amin ais Hydrobromid zurttek- 
gefunden. 2. Leitet sich die Base von einem aromat. Aldehyd ab, so wird dieser zu- 
riiekgewonnen, u. das Br findet sich im Aminrest in Form eines Bromamins oder kern- 
bromierten Amins. —  Fiir don 2. Typus ist anzunehmen, daB die Bromide wie folgt 
hydrolysiert werden:

A r-C H B r.N B r-E  +  H20  =  A r - C H < ^  +  R -N H B r.
BrDer Komplex At-CH<^q jj zerfiillt in Ar CHO u. HBr. Ist nun II aliphat., so ist

das Bromamin bestandig u. isolierbar. Ist aber B  aromat., so lagert sich das sehr un- 
bestandige Bromamin sofort um, indem das Br in den Kern wandert, bei freier p-Stcl- 
lung in diese, andernfalls in die o-Stellung. —  Die Tatsache, daB die Bromide vom
I. Typus, unabhangig von der Natur des Amins, immer in a-Bromaldehyd u. Amin 
gespalten. werden, lafit sieh am besten Terstchcn, wenn man annimmt, daB sie die 
Formel >  CBr• CHBr• NHR besitzen, d. h. sich nicht von der iiblichen Imidform, 
> C H 'C H : N- R,  sondern von der Enaminform, > C : CH-NHR, ableiten. Ihre Hydro- 
lyse ist darni zu so formulieren:

> C B r ■ CHBr ■ NHR +  H*0 =  > C B r.C H < ^ g  +  R-NII2;

> C B r-C H <Q j^  =  >C Br-C H O  +  H B r.
Vf. weist an Hand der Literatur nach, daB diese Auffassung berechtigt ist (vgl. 

v . A u w e r s  u. S u s e m ih l , C. 1930. I. 3782; Sh o r t  u . W a t t , C. 1931. I. 272). Die 
H-Wanderung laBt sich sehr einfach mittels der Ionentheorie erklaren (vgl. P r e v o s t  
n. KlRRMANN, C. 1931. II. 214). D ie Isomerisierung der Base ist naturlieh nur mog- 
lich, wenn das der Doppelbindung benachbarte C-Atom mindestens ein H-Atom tragt.

V e r s u e h e .  DaTst. der Bromide durch Eintropfen der in Bzl. gel. berechneten 
Br-Menge in die gekuhlte absol. ath. Lsg. der Base; Nd. in trockenem Luftstrom ab- 
saugen, mit A waschen. —  Amylidenainylamindibromid, gelbe Blattchen. Zers. mit W. 
ergab a.-Bromvaleraldehyd, C6H 9OBr, hellgelbes 01, stechend riechend, die Augen reizend. 
Das Br haftet, wie bei allen a-Halogenaldehyden, sehr fest (vgl. KlRRMANN, C. 1929.
II. 548). Aus der Mutterlauge wurde durch Alkalisieren, Dest. usw. Amylaminhydro- 
chlorid, C6H i4NC1, isoliert. —  Isobulyliden-p-bromanilin. Durch Erwarmen der Kom- 
ponenten ais orangenes 0 1, welches sich infolge Polymerisierung schnell braunt u. 
immer viscoser wird. Das gelbe Bromid enthielt daher 4°/o zu viel Br, lieferte aber, 
mit W. erhitzt, etwas <x-Bromisobuiyraldehyd u. p-Bromanilin. —  Benzylidcn-v.-naph- 
thylamindibromid, C17H 13NBr2, hellbraunes Pulver. Zers. mit W. ergab Benzaldehyd
u. 4-Bromnaphthylamin-(l), Nadeln, F. 102°. —  Benzyliden-p-bromanilindibromid, 
CiąHjdNBrj, goldgelbe Blilttehen, F. 130° (bloc, Zers.), sehr empfindlich gegen Feuehtig- 
keit. Zers. mit W. ergab Benzaldehyd u. 2,4-DibromaniUn, C„H5NBr2, aus A. Nadeln,
F. 81". (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 486— 500. April 1932.) L in d e n b a u m .

Jean Turcan, Vber die Jodide der aromatischen Schiffschen Basen. (Vgl. yorst. 
Ref.) Vf. hat gepruft, ob bei der Hydrolyse der Jodide vom Typus A r-C H J -N J • Ar' 
das J ebenso leicht in den Kern iibergeht wie das Br bei den Bromiden, besonders 
wenn die p-Stellung schon besetzt ist. Dies ist nicht- der Fali. Zwar verhalt sich das 
Jodid des Benzyliden-a naphlhylamins ebenso 'nie das Bromid, aber das des Benzyliden- 
p-bromanilins yerliert das gesamte J; dieses sucht demnach bei besetzter p-Stellung 
nicht die o-Stellung auf,

V e r s u c h o. Benzyliden-a. naphthylamindijodid. Darst. in A. Tief schwarz- 
griine Lsg. hinterlaBt im Vakuum dunkelgrune, luftempfindliche Nadeln. W. greift 
langsam an. Beim Erwarmen bilden sieh Benzaldehyd u. ein blaugriines Pulver, welches
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mit verd. NaOH behandelt wird. Im Filtrat ist J' nachweisbar. Nd. licfert aus A. 
ein Jod-a-naplilhylamin, C10H8NJ, F. gcgen 197° (bloe, Zers.). — Benzyliden-p-brom- 
anilindijodid, griine Nadeln, sehr nnbestandig. Vcrd. alkoli. Lsg. fiillt A gN 03, u. das 
AgJ wird schnell rcduziert. An fcuohter Luft Bldg. von Benzaldehyd u. J-Diimpfen. 
Zers. mit w. W. ergibt Benzaldehyd, . /  u. p-Bromatiilin. (Buli. Soc. chim. France [4] 
51. 500— 02. April 1932. Marscille, Fac. des Sc.) L indenbaum .

G. Ottolino, Uber die basischen Eigenschaflen der Ilydrazone. V. Mitt. (IV. vgl.
C. 1932. I. 1091.) Vf. gibt zwei neue Methoden zur Horst, der friiher (vgl. auch C. 1931.
II. 427) besehriebenen griinen Farbstoffe (N-Aminoderiw. des DoBNERschen Violctts) 
an, bei denen die Ausbeute erhoht wird. Phenylhydrazinhydrochlorid u. Benzaldehyd 
werden in einem PorzellangefiiB mit groBer Oberflache auf dem W.-Bade erhitzt. 
Ais Oxydationsmittel wirkt in diesem Fali der Sauerstoff der Luft. Ausbeute 40%. 
Dio Ausbeute wird auf G0°/o erhoht, wenn dem Gemisch ais Oxydationsmittel Arsensaure 
zugesetzt wird. Auf die beiden Weisen kondensiert Vf. p-Nitrobenzaldehyd mit Phenyl
hydrazinhydrochlorid zu der Verb. C33/ / 230 6Ar7 • HCl. Kupferfarbige Blattchen, F . 238°. 
(Gazz. chim. Ital. 62. 227— 30. Marz 1932. Bari, Univ. Benito Mussolini.) F ie d l e r .

H. Wuyts und H. Koeck, Umwandlung der Ditliiocarbonsduren in Aldoxime.
(Vgl. C. 1932. I. 2025 u. friiher.) Vor einiger Zeit (C. 1930. I. 2719) wurde an 2 Bei- 
spielen gezeigt, daB sich aromat. Dithiosauren durch NH„OH in Pyridin in Aldoxime 
uberfiihren lassen: R -C S-SH  +  NH,OH =  E-CH : N -O H  +  S -f  H 2S. Das Verf. 
stellt eine Synthese der Aldoxime aus den um 1 C iirmeren Halogeniden dar: 
R X — y  R M gX — >-R -C S-SM gX — >-R-CH: N-OH. Es wurde auf Brombenzol, 
o- u. p-Bromtoluol, p-Chlorbrombenzol, a- u. )J-Bromnaphthalin angewendet. —  
Darst. der Dithiosauren wie friiher, Isolierung aus dem Rk.-Gemisck mittels Sodalsg. 
Man tragt die Dithiosśiure allmiihlich in ein Gemisch von 1,5 Mol. NH,OH, HCl u. 
Pyridin ein, erwarmt langsam bis auf 70°, kiihlt. nach beendeter Rk. ab, filtriert vom S, 
fiillt mit W. u. wiischt das zuniichst ólige Oxim mit W. u. sehr verd. HCl, wodurch 
es meist fest wird. Man lost in Lauge, filtriert vom unl. Anteil ab, gibt zur Entfernung 
von etwas S einige Tropfen ammoniakal. CuSO,,-Lsg. zu, filtriert u. fiillt mit Saure. 
Ausbeuten an rohen, alkalil. Oximen 70—90%. — Benzaldozim, C7H 7ON. Aus Dithio- 
benzoesaure. K p .3 gegen 85°, D .20., 1,111, auch in Kitltegemisch nicht erstarrend. 
Bei der Dest. bleibt etwas Benzamid zuriick, gebildet durch Isomerisierung. — o-Toluyl- 
aldozim, C8H 9ON. Aus Dithio-o-toluylsaure. Aus Lg., F. 49°. — p- Toluylaldozim, 
C8H sON, aus W. Krystallchen, F. gegen 75°. —  Dilhio-p-chlorbenzoesaure. Aus p-Chlor- 
brombenzol, welches mit Big nur (p) Cl-C0H,-MgBr bildet. Violettrote Krystalle,
F. gegen 30°. —  p-Chlorbenzaldoxim, C7H 0ONC1. Aus voriger. Nadelchen, F. 110,5°. —  
a-Naphlhaldoxim, Cu H sON. Aus Dithio-a-naphthoesaure. Aus verd. CH3OH Nadeln,
F. 98,5°. — p-Naphthaldoxim, Cu H!,ON, aus verd. A. Blattchen, F. 156°. (Buli. Soc. 
chim. Belg. 41. 196—201. April 1932. Brussel, Univ.) L in d e n b a u m .

A. Hodaghian und R. Leyaillant, Einwirkung des Lithiumhydrids auf Benzoyl- 
chlorid. C JI^C O C l reagiert mit LUJ keineswegs entsprechend der einfachen Rk.: 
C6H 5-C0C1 +  LiH =  C0HS-CHO +  LiCl. Die Verss. wurden in N-at ausgefuhrt. 
In Lg. bei 100° erfolgt noch keine Rk. Ohne Lósungsm. setzt bei ca. 130° eine Rk. 
ein unter Gclbfarbung u. spontaner Temp.-Erhohung, so daB bei groBeren Ansiitzen 
Gefahr besteht. Man verd. daher ani besten 1 Teil C6H 5 -C0C1 mit 2 Teilen eines Petro- 
Icums von Ivp.15 110— 130°, erhitzt mit dem LiH 3— 4 Stdn., wobei man die Temp. 
allmahlich Yon 150 auf 210° erhoht, u. dest. im Vakuum. Man crhiilt nur sehr wenig 
Benzaldehyd. Das Hauptprod. geht zwischen 173 u. 180° (14 mm) libcr u. ist Benzoe- 
sdurebenzylester (I), Kp.t 135°. Ausbeute ca. 65% entsprechend der Gleichung:
2 C6H5-C0C1 +  2 LiH =  C6H5-COjCH2-C6H 5 +  2 LiCl. Der feste Riickstand ent- 
halt jedoch nicht nur LiCl, sondern auch Li-Benzoat. —  Die Bldg. von I erklart sich 
leicht, wenn man annimmt, daB zuerst Benzaldehyd entsteht (vgl. oben), welcher 
sich dann zu I dimerisiert (TlSCHTSCHENKOsche Rk.). DaB LiH tatsachlich diese Rk. 
katalysiert, zeigte folgender Vers.: 100 g Benzaldehyd in 200 g Petroleum mit 0,5 g 
LiH erhitzt; gegen 130° exotherm. R k.; l 1/2 Stdc. auf 200° erhitzt; Vakuumdest. ergab 
75 g I, D .2°0 1,118— 1,119, nD15 =  1,571. Das Li-Benzoat verdankt seine Bldg. der 
teilweisen Zers. von I durch das LiH. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 2059— 60. 
6/ 6. 1932.) L in d e n b a u m .

A. N. Nessmejanow und L. G. Makarowa, Uber die Eigenschaflen der Halogen- 
mercuribenzoesduren. Es werden die FF. der friiher (vgl. C. 1 9 3 2 .1. 2947) besehriebenen 
Verbb. angegeben u. mit den Befunden von K o n ig  u. SCHARRNBECK (C. 1931. I. 262)
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yerglichen. — o-Chlormercuribenzoesdurc, F. 253°. — o-Brotnmcrcuribmzpesaure, F. 249°.
— o-Jodmercuribcnzoesdure, liat keinen bestimmten F., bestandig bis 230°. —  m-Chlor- 
mercuribenzoesaure, F. 264°. — m-Brcnnmercuribenzoesdure, F. 250°. — m-Jodmercuri- 
benzoesdure, F. 181— 185°. — p-Chlormercuribenzoesaure, F. 273°. — p-Brommercuri- 
benzoesdure, schm. nicht bis 300°. — p-Jodmercuribenzoesdure, sclini. nicht bis 300°. 
(Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Sliurnal Sscr. A. 
Shurnal obschtschci Chimii] 1 (63). 11G2—63. 1931. Moskau.) Sc iio n f e l d .

B uliei Sakurai, Elektrolytische Reduktion von Alkylphthalimiden. IV. Voll- 
stdndige Iłeduktion. (III. vgl. C. 1932. II. 865.) Naehdem Shim a (C. 1929. I. 2978) 
gczeigt hat, daC das CO in Aldchyden u. Ketonen elektrolyt. an einer Zn-Amalgam- 
kathodc bei hoher Stromdichtc zu CH2 reduzierbar ist, war zu erwarten, daB sich 
auch in den Saureimiden beide CO-Gruppen elektrolyt. vollig reduzieren lassen wurden. 
Dies trifft in der Tat zu. — Dio Herst. der Zn-Amalgamkathode wird beschrieben. 
Ais Elektrolyt diente 12-n. H2S 0 4; dem Katholyten kann zur vólligen Lsg. des Imids A. 
zugefiigt werden. Stromdichte 30— 60 Amp./lOO qcm. Temp. 80— 90°. Pb-Anode. 
Nach beendigter Elektrolyse Katholyt abgekiihlt, mit NaOH alkalisiert u. pusgeathert. —  
Phthalimid licferte 80% Dihydroisoindol, Kp. 213°. Chloroplatinat, ClcII2oN 2Cl0Pt,
F. 252°. — N-MethylpMhalimid lieferte 80% N-Methyldihydroisoindol, Tafeln, roh
F. ca. 85°. Chloroplatinat, CleH MN sClePt, F. 199— 200°. — N-Athylphthalimid lieferte 
60% N-Athyldihydroisoindol, 01. Chloroplatinat, C20H ,8N 2Cl6Pt, F. 192°. —  N-Phenyl- 
phthalimid wurde vor der Red. zu Phthalsaure u. Anilin hydrolysiert. N H v Phthalat 
lieferte [mit (NH4)2C03-Lsg. ais Anolyt] teilweise Phthalid, aber kein Phthalan. 
(Buli. chem. Soc. Japan 7.155— 57. Mai 1932. Sumiyoshi [Osaka], Womens Coli.) Lb.

Erich Schroer, Die verschiedene Loslichkeit optisćher Antipoden in aktiven Losungs- 
mittdn. In ahnlieher Weise wie T o llo c z k o  (Ztschr. physikal. Chem. 20 [1896]. 412), 
aber mit verbesserter Methodik u. darum mit positivem Erfolg zeigt Vf., daB opt. Anti
poden in opt. akt. Lósungsmm. verschiedene Loslichkeit besitzen, was schon VAN’t  H o f f  
yermutet hat. Die Erhóhung des an sich kleinen Effekts wird dadurch bewirlct, daB die 
Verteilung einer gróBeren Menge des racem. Gemisches zwischen einem akt. u. einem 
inakt. Lósungsm. (die sich ineinander nicht lósen) untersucht wird. Es wurde die Lsg. 
im akt. Solvens mit immer neuem inakt. Lósungsm. ausgeschiittelt; dabei erhalt man 
immer schwacher drehende u. schlieBlich entgegengesetzt drehende Fraktionen. Die 
Umkehrung findet statt, wenn die Halfte des Gelosten aus dem akt. Lósungsm. heraus- 
geschiittelt worden ist. Dic Drehungssumme aller Fraktionen muB Nuli sein, der Vers. 
mit dem einen opt. Antipoden des akt. Lósungsm. muB ein Spiegelbild des Yers. mit dem 
anderen sein. —  Yf. zeigt das unter Verwendung von racem. Mandelsaure u. von Carvon
u. Wasser. Carvon lóst sich in W. nur zu 1,7 mg im ccm; es liiBt sich daraus durch Ad
sorption an Kohle oder Eincngen leicht entfernen. Das Verteilungsverhaltnis der 
Mandelsaure ist 5: 1 in Carvon u. W. —  DaB der sicher nachgewiescne Effekt auf keine 
chem. Rk. zuriiekzufuhren ist, ergibt sich daraus, daB die Schuttelzeit ohne EinfluB 
ist u. daB die Dreliungsumkehr wirklich nahezu an der erwarteten Stello stattfindet. 
Es wurde noch dic Lósungswarme der Mandelsaure in Carvon zu ~ 2 ,5  Cal bestimmt. 
Aus dem beobachteten Lóslichkeitsunterschied ergibt sich A L  =  Ld — L l — 0,15 cal, 
also 0,6% der Lósungwarme. — Vf. weist darauf hin, daB trotz des beobachteten 
Effekts, der im Prinzip ein Verf. zur Zerlegimg eines racem. Gemisches ist, der Begriff 
der „asymm. Induktion“ doch keine reale Bcdeutung besitzt; es handelt sich nicht um 
die Asymmetrisierung eines symm. Systems durch eine nur richtend wirkendc Kraft. 
Wesentlich ist vielmehr der Untcrschied der Losungsaffinitat der Antipoden. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 65. 966—74. Juni 1932. Berlin, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) B e r g .

N. D . Zelinsky und M. B. Turowa-Pollak, Die Umlagerung des Hezamethylens 
in  Methylpentamethylen und Dimcthyltetramethylen unter der Einwirkung von Aluminium- 
bromid und -chlorid. In Fortsetzung friiherer Arbeiten (C. 1929. II. 426) versuchten 
Vff., die nach der Theorie von Sa c h s e  u. Mo h r  fiir das Cyelohesan geforderten 2 Formen 
zu isolieren. Vff. reinigtcn das verwendcte Cyclohexan durch Waschen mit rauchender 
HjSOj (7 % S 0 3) u. dann m it W., Trocknen u. Dcst. iiber Na u. fanden folgende Kon- 
stanten fur das so gereinigte Prod.: Kp. 80,5— 81°; nc20 =  1,4268; d204 =  0,7783; 
Md =  27,69 (ber. 27,70), was mit den fiir synthet. Cyclohexan gefundenen Werten 
iibereinstimmt (Ze l in s k y , Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 2799). Cyclohexan 
wurde im Verhaltnis 3 : 1 mit AlBr3 oder A1C13 24 Stdn. auf dem W.-Bade erwarmt, 
gewaschen u. fraktioniert: 1. Kp. 78°, nu22 =  1,4204; 2. Kp. 78— 79°, nD22 =  1,4219;
3. Kp. 79—80°, nD22 =  1,4239; 4. Kp. 80—81°, nD!! =  1,4248. Dio 2. u. 3. Fraktion
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wurde abermals mit AlBr3 behandclt u. fraktioniert: 1. Kp. unter 75°, n ir° =  1,4154; 
2. Kp. 75—77°, n D20 =  1,4 182, d2\  =  0,7624, Md =  2780; 3. Kp. 77— 78°, n n2° =  
1,4212, <ż2°, =  0,7676, M„ =  27,80; 4. Kp. 78— 79°, n D20 =  1,4244, d - \  =  0,7720, 
Md =  27,82. Dies Prod. kónntc ein Gemisch von Stereoisomeren des Cyclohosans 
sein, die Fraktion Kp. 77—78° ihrer Menge nach die stabilere trans-Form. Dic ent- 
standencn cycl. Verbb. wurden durch Dehydrierung mit Pt-Kohlo getrennt, wobei 
naturlich cis-trans-Isomerc in dasselbe Prod. iibergehen. Dic Dehydrierung wurde 
fiir jede Fraktion bis zur Erreichung eines konstanten Brechungsindex durchgefiihrt. 
Die erhaltenen Prodd. wurden zweimal mit rauchendcr H 2S 0 4 (7 u. 10% S 0 3) behandelt, 
um Bzl. yollig zu entfernen. E s blieb ein Rest vom Kp. 740 68—70°, no 17 =  1,3988, 
dl"i =  0,7122, Md =  28,55, welcher m it Dimethylcyclobutan, dem noch geringe Mengen 
eines gesatt. KW-stoffs beigemischt waren, ident. war. Ein Vergleich der physikal. 
Konstanten mit denen der isomeren Dekalino u. Hydrindane zeigt, daB bei diesen 
zwischen cis- u. trans-Formen grOBere Differenzen bestehen ais hier zwischen den ein- 
zelnen Siedefraktioncn. Aus dem Auftreten des Dimethylcyclobutans folgern Vff. die 
Berechtigung der Annahme ASCHANS, daB unter den Isomerisationsprodd. des Naphlha- 
liezamethylens Methylcyclopsntan sich befindet, welches hier bei der reinigenden Be- 
handlung m it H,SO, entfernt wird, wie ein Blindvers. bestatigt. Vff. geben einen 
Mcchanismus der Bldg. des Dimethylcyclobutans aus Cyclohexan an, der auf wechseln- 
der Dehydrierung u. hydrierender Aufspaltung beruht. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
1171— 74. 6/7. 1932. Moskau, Uniy.) HlLLEMAim.

G. Chavanne, Katzenstein und Palilavouni, Dic langsame Oxydałion des Di- 
mclhyl-l,2-cyclohexans. (Vgl. C. 1932 . I. 1775.) In Fortsetzung der friiheren Unterss. 
wurde unter gleichen Bedingungen die Autoxydation des Dimethyl-l,2-cyclohexans 
yerfolgt. Diese yerliiuft bei gewohnlicher Temp. im diffusen Licht sehr langsam; 
Sonncnlicht beschleunigt sehr stark. Von den beiden Stereoisomeren (ygl. naehst. Ref.) 
oxydiert sich dic cis-Verb. erheblich schneller. Neben dem bei der Oxydation ent- 
stehenden H ,0  wurden an sauren Prodd. isoliert: Ameisensdure, Essigsaure, n-Capron- 
sdure (Silberśalz, Cr,Hn 0 2Ag; Anilid, F. 95,5°) u. Acełylbutlersaure (Semicarbazon, F.1770) 
unter den neutralen Rk.-Prodd. \vnrdcn aufgefunden: Dimelhyl-l,2-cyclóhexanol-l, 
CsH15OH (Allophanat, F. 179°), Methyl-n-liexylketon, Diacetylbutan, CH,CO(CH.)4- 
COCH, (Dioxim, F . 157— 158°, Disemicarbazon, F. 252°). Ein bitertiares Glykol hatte 
sich nicht gebildet. Die Menge an acycl. Monoketon ist 2—3-mal geringer ais die des 
isomeren cycl. Carbinols. Trotzdem ist das Verhilltnis acycl. Keton/cycl. Carbinol in 
diesem Falle erheblich groBer ais beim 1,3- oder gar l ,4 -D im e th y lc y c lo h e x a n . D ic  
o-Stellung der Seitcnketten bewirkt eine Lockerung der Bindung zwischen den C- 
Atomen 1 u. 2. (Buli. Soc. cbini. Belg. 41 . 209—16. Mai 1932. Briisscl, Univ.) B f.rsin .

O. Miller, Uber die stereoisomeren l,2-Dimethylcyclohexane. (Vgl. vorst. Ref.) 
o-Xylol liefert jc nach der Wahl des Hydrierungskatalysators (Ni oder Pt) die beiden 
storeoisomeren l,2-Dimethylcyclohexane in yerschiedenen! Mengenverhaltnis. Aus- 
gehend yon einem gereinigtcn o-Xylol (Kp.-60 143,95— 144,15°, F. —  25,0°, D .42° =
0,88010), in dcm keine Katalysatorgifte nachgewiesen werden konnten, versuchte Vff. 
yergeblich, eine yollstandige" Hydricrung in Ggw. yon N i bei 180° durchzufuhrcn. 
Mit Pt-Schwarz in Eg. gelang die Hydricrung bei gewohnKcher Temp. Der gereinigte 
KW-stoff —  zur Priifung auf o-Xylol diente die Rk. yon BOURGOM (Ć. 1930 . U . 1933) 
u. die 2-mal empfindliehere D.-Messung —  wurde sorgfaltigst fraktioniert u. iiber CaCl2 
(Antioxydationsmittel!) aufbewahrt. Das fliichtigere l,2-Dimethylcyclohexan, Kp .7C0 
123,7° (korr.), D..,2° 0,7760, ist zu 9—10% im urspriinglichen Gemisch yorhanden. 
Da die Mol.-Rcfr. des schwerer fliichtigen Stereoisomeren, K p .7r,0 130,00°, D .42° 0,7962, 
niedriger ist ais die des anderen, kommt dem ersteren nach der AuWERSschcn Regel 
die cis-Konfiguration zu. (Buli. Soc. chim. Belg. 41 . 217— 27. Mai 1932. Briisscl, 
Uniy.) B e r s i n .

A. Soldi, Uber disubstituierłe Derimte des Eucalyptols. Bei Ketonen, dic ein Halogen 
an einem primaren oder sekundaren Kohlenstoffatom in ct-Stellung zum Carbonyl 
tragen, ist bekanntlich das Halogen sehr reaktionstrage. Vf. yergleicht in dieser 
Beziehung das Verh. des 2-Oxo-3-bromcineols mit cc-Bromcampher. Wahrend aber 
beim a-Bromcampher aueh die Carbonylgruppe reaktionstrage ist, so daB a-Brom- 
campheroxim nicht erhalten werden konnte, ist dies beim 2-Oxo-3-bromcineol nicht 
der Fali. Es ist Vf. gelungen, das Oxim herzustellen, u. durch die Oximgruppc wird 
sogar das Bromatom auBerordentlich beweglich. u. laBt sich ersetzen. — 2-Oxo-3- 
bromcineolozim, C10H16O2NBr (I), aus 2-Oxo-3-bromcineol (ygl. Cu sm a n o , Atti R ,
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Accad. Lincci [Roma], Rond. [5] 28 [1919]. I. 78) in A. durch Erhitzen mit Hydr- 
oxylaminhydrochlorid ( +  K 2C03); F. 165°. Liefert bei der Red. mit Zn 4 - HC1 das 
Oxim des Oxocineols, F. 137°. — 2-Oxo-3-liydroxylaminocineoloxim; das Acelat 
C„H2A N 2 entsteht, wenn das Osim des Oxobromcineols in Methanol mit Hydroxjd- 
aminhydroehlorid u. wasserfreiem Na-Acetat 2 Stdn. auf dem W.-Bade erliitzt wird; 
F. 83°. Die freie Base krystallisiert nicht, ebensowenig ihr Hydrocldorid. —  Das 
Acetal liefert bei der Oxydation mit K 2CrO,, das Dioxim des Dioxocincols (F. 198°). —  
2-Oxo-3-aminocineoloxim, CJ0H lfiO2N2, durch Einw. von konz. Ammoniak auf das 
Oxim des Oxobromcineols; F. 226°. Die Verb. enthalt ein Mol. W. Chloroplatinat, 
[C10H ,sO2N2]2-H2PtCl|;, gelbes Pulver, F. 252° (Zers.). Hydrocldorid, O^H^O^Nj- 
HC1-2H20 , mkr. Pulver. AuBer dem genannten Aminoxim entsteht bei der Einw. 
von Ammoniak auf das Broxrioxim ein krystallines Pulycr vom F. 232°, dessen Konst. 
noch nicht aufgeklart ist. — Das Oxim des 2-Oxo-3-bromcineols kondensiert sich 
sehr leicht mit Piperidin zu einer Verb. C15H 260 2N 2 (II), F . 173°. (Gazz. chim. Ital. 62. 
221— 27. Marz 1932. Genua, Univ.) F ie d l e r .

A. d’Ambrosio, Ober die Einwirkung von Diazoniumsahcn auf aliphalische und 
Terpenhydroxylaminoxime. (Vgl. C. 1928. I. 340.) In Fortsetzung friiherer Vcrss. 
kuppelt Vf. die Hydroxylaminoxime des Amylens, a-Pinens u. a.-Terpineols m it Di- 
azoniumsalzen. Das Hvdroxylaminoxim des a-Terpineols liefert je nach dem Losungsm., 
in dem die Rk. stattfindet, verschiedene Prodd., ein farbloses, vom F. 187— 188° u. ein 
gelbes vom F. 199— 200°. Das Limonenhydroxylaminoxim  konnte auf keine Weisc 
mit Diazoniumsalzen gekuppelt werden. Bei der Rk. des Hydroxylaminoxims des 
Amylens mit diazotiertem Anilin in salzsaurer Lsg. entsteht eine Verb. O "

TJ.y-TsT.n TT
CH3 .C;NOH

-NT H T .H T  n  ŁT C OH

# 1 0o,Nt (I ) ,

CHS c h 3
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C7H II
schmutzighellgelbe Blattchen, F. 137— 138°. Cu-Salz, Cu/2 CjjII^OjN,, F. 142— 143°.
—  Pinen aus franzos. Terpentinol wurde nach WALLACH (vgl. L ie b ig s  Ann. 245 
[1888]. 241) in das Bisnilrosochlorid u. dieses nach CtTSMANO (Gazz. chim. Ital. 40 
[1910]. 122) in das Hydroxylaminoxim  iibergefuhrt, das bei 140° schm. Bei der Kupp- 
lung mit Diazoniumsalzen entstehen zahlreiche, schwer zu trenuende Nebenprodd., 
wenn nicht am Ende der Rk. dio freigewordene HC1 durch kryst. Na-Acetat eliminiert 
wird. Gescliielit dies, so entsteht eine hellgelbe Verb. CVH „ , 0 , N F. 170— 171°, der 
die Konst. II zugeschriebcn wird. Cu-Salz, Cu/2 C16H ai0 2Ń4, rotbraun, F. 129°. —  
Das Hydroxylaminoxim des a.-Terpineols liefert bei der Kupplung mit Benzoldiazonium- 
sulfat in alkoh. Eg. eino Vcrb. C16H 210 3N „ F. 187— 188°, Cu-Salz, Cu/2 CI6H ,30 3N4, 
F. 142°. Findet dic Rk. aber in A. unter Zusatz von etwas Na-Acetat statt, so entsteht 
die in der vor. Mitt. (vgl. C. 1928. I. 340) beschriebene gelbe Verb. vom F. 199—200°. 
Diese geht bei Behandlung m it konz. HC1 in der Kalte in die Verb. vom F. 187— 188° 
iiber. (Gazz. chim. Ital. 62. 271— 78. April 1932. Venedig, Labor. Chim. Muni- 
cipale.) F i e d l e r .

Charles Dufraisse und Maurice Loury, Untersuchungen iiber die dissoziierbarm 
organischen Oxyde. Drei isomere Dimethylrubrene, C44/ / 32; ihre dissoziierbare?i Oxyde. 
(Vgl. C. 1932. I. 2468 u. friiher.) Die Bldg. der Rubrene kann schemat, durch folgendo 
Gleichung ausgedriiekt werden: 2 Ar2CCl’C: C-Ar =  Rubrcn +  2 HC1. Sind dic
3 Ar =  C6H5, so entsteht das gewóhnliehe Rubren, fiir welehes die friilier aufgestellto



Formel kein Iaomeres voraussehen laCfc; ciii solchos ist auch nicmals gcfunden worden. 
Wird aber 1 C„H5 z. B. durch Tolyl ersetzt, so sind 2 Fallo denkbar:

2 5 « :>C C 1.C :C.C6H VCH8 (I) —>- Dimethylrubrenc-4— 2 CHs g « ^ > C C l  C:C C,Hs (II)
Bk. I  ist bercits yerwirklicht worden (vgl. W il l e  MART, C. 19 3 0 . I .  1786) u. hat ein 
einziges Dimethylrubren gcliefert. D is Durchfiihrung der Rk. II ist Vff. nach vielen 
MiBcrfolgen jetzt ebenfalls gelungen. Dabei wurden 3 Dimethylrubrene, C.Hir32, erhalten, 
FF. 205, 273 u. 321° (bloc), m it den bekannten charakterist.Eigg.: rosenfarbige, fluores- 
cierende Lsgg., Absorptionsspektren mit 3 Bandcrn (Kuryen im Original), Entfarbung 
an Luft u. Licht unter Bldg. dissoziierbarer Oxydc. Die Oxyde der beiden ersten Iso- 
meren, dargestellt in A., besitzen dio Formel C11H3, 0 2 -f- 1/2 (C2H5)20  u. dissoziieren 
bei 150° unter O-Abspaltung mit 63,7 bzw. 66°/o Ausbeute. Das Oxyd des dritten 
Isomeren, dargestellt in Bzl., besitzt Formel C4,H320 2 +  C8H 6 u. dissoziiert bei ca. 
160° mit 70% Ausbeute. Der gcbildcte O war 90—95%ig. —  Der ICW-stoff 321° ist 
dem von W il l e m a r t  (1. c.) dargestellten derartig ahnlich, daB man beide, trotz ganz 
verschiedencr Hcrkunft, fiir ident. halten niuB. Sie bilden aus yerschiedenen Lósungs- 
mitteln ubercinstimmende Krystalle, weisen dieselbe Absorptionskurvc auf, yerhalten 
sich bei der umkchrbaren Oxydierbarkeit gleich u. schni. schlieBlich fiir sich u. im 
Gemisch bei der gleichen Temp. Dio Rkk. I u. II fiihren also zu einem gemeinsamen 
KW-stoff. Krystallkeimo obiger KW-stoffe 205 u. 273° bewirkten, in die unkrystalli- 
sierbaren Ruckstande von der Rk. I  eingetragen, keinen Nd.; man darf daher an- 
nehmen, daB diese beiden KW-stoffe der Rk. II eigen sind. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 94 . 1664— 66. 9/5. 1932.) L indenbaum .

Charles Dufraisse und Maurice Loury, Unter su chungen -iiber die dissoziierbaren 
organisclien Ozyde. Die Isomerie der Dimethylrubrene und die Konslilulion der Rubrene. 
(Vgl. yorst. Ref.) Dio 1. e. besehriobenen Isomeriecrscheinungen bei don Di- 
methylrubrenen orbringen 2 neuo Argumento zugunsten der fiir das Rubren angenom- 
menen Konst. —  1. S y m m e t r i e b e t r a c h t u n g e n .  Dio Bldg. desselben 
Dimcthylrubrens (F. 321°) aus den Chloriden I u. II (1. c.) kann durch folgendes Schema 
wiedergegeben werden (P =  Phenyl, T =  Tolyl):

2 p > -----------T (I) Dimethylrubren 2 p > -----------P (II).
Die Ausgangsmoll. miissen folglich eino Umformung erleidcn, welche das rechte u. 
eines der beiden linken Aryle an 2 symin. Stellen bringt. Man gelangt hierzu leicht 
durch Cyclisierung der aliphat. Drcikohlenstoffketto mit einem der linken Arylo zu 
einem Indanmol. mit 2 symm. in a u. y  stehenden Arylen:

— X --- p
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Die bekannto Rubrenformel besteht nun tatsachlich aus 2 derartigen os.y-Diarylindan- 
kernen u. ist friiher (C. 1928 . II. 1560) durch oxydativo SpalUmg zu o-Dibenzoyl- 
benzol bestatigt worden, allerdings nur bis zu einem gewissen Grade, da die Ausbouto 
an o-Dibenzoylbenzol ungenugend war (C. 1932 . I. 2468). Das alto u. das noue Ar
gument ergiinzen sich somit wechselscitig. — 2. I s o m e r o n z a h l .  I kann nur 1, 
II dagegen 2 eycl. Gebilde liefern, weil es bei I gleich ist, welches der beiden Phenylo 

T  T P T  P P

V \  ch3.(/ v \  A a  cir3-,/ / \ / l \  /ŷ -ch,
\ / \ /  i n  v \ y  x / y  i v  Y '

p  p  p  p  p  p  
sich an dem RingschluB beteiligt, wahrend bei II entweder das Phenyl oder das Tolyl 
hierzu dienen kann. Da nun dio Rubrene aua der Verb. yon 2 solchon cyel. Gebilden 
heryorgehen, so ist leicht ersichtlich, daB sich aus I nur das Dimethylrubren III, da
gegen aus II die 3 Isomeren III, IV u. V bilden konnen, je nachdem sich 2 gleicho 
oder 2 yersehiedene Ringgebilde miteinander yerbinden. Die exporimentellen Er- 
gebnisse (1. o.) befinden sich mit dieser Forderung in yollkommcnem Einklang. (Compt, 
rend. Acad. Sciences 194. 1832—34. 23/5. 1932.) L in d e n b a u m .
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George Roger Clemo und John Ormston, Synthetische Stwlicn in der Dekalinreilie. 
Teil I. Die Darstellung von 9-substiluicrlen Dekalinen. Um dio Konst.-Formeln gewisscr 
Naturprodd. (vgl. C. 1931. I. 625), bei denen Substituentcn am C-Atom haften, das 
selbst Glied zweier Ringsystcmc ist (vgl. 1), zu erbarten, unternahmcn die Vff. dio 
Synthese ahnliclier Verbb. Das nach N a m e t k in  (C. 1926. I. 2584. 1929. II. 426) dar- 
gestellte 9-Brom- oder 9-Joddekalin ergab mit Na-Malonester Octalin neben HHlg. Ahn- 
lich wirkte KCN ein. Eine G r ig n ARB-Ycrb. war nicht darstellbar. — Ad-10:Octalin- 
dibromid reagicrte mit Na-Malonester ebenfalls unter Ruckbldg. von Octalin. Almliche 
Ergebnisse hat CoFFEY (C. 1932. III. 391) mit l,2-Dibromcyclohexan crhalten. Ein 
Vers., 9,10-0clalinoxyd (II) mit Na-Malonester zu kondensicrcn, sclilug fehl (vgl. T r a u b e  
u. L e h m a n n , Ber.Dtsch. chem. Ges. 32 [1899]. 720. 34 [1901]. 1971), wahrend dio Einw. 
von CH3MgJ ein Gemisch noch zu identifiziercnder Verbb. gab. —  Der Ersatz von 
Ketoncn durch Oxyde bei der Rk. nach REFORMATSKY fiihrte beim Cyclohexenoxyd 
zu III, das vielleicht das trans-Isomere einer auch von CoFFEY (1. c.) dargestellten 
Vorb. ist. Moglicherweiso isomerisiert sich das Oxyd bei der Rk. vorher zum ICeton 
bzw. Aldehyd. II reagiert mit Zn +  Bromessigester unter Bldg. des Ketons 1Y u. des 
Esters Y. Unter den milden Bedingungen der REFORMATSKYschen Rk. isomerisiert 
sich also II — vermutlich auf dem Wege einer Pinakolinumlagerung —  zu 1Y. Die 
Formcl YI fiir den Ester konnte durch Yergleich mit einem Praparat aus 1Y ausge- 
schlossen werden. Die Dehydrierung von Y mit Se ergab Naphthalin, einen KW -stoff 
Cj8H 1Si F. 142— 143°, u. eine intensiv ricchende Fl. (Pikrat, F. 140— 141°).

CHa
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V e r s u c h e .  9-Aminodekalin. Aus 9-Nitrodckalin, Kp .]2 92°. Gab mit Stick- 
oxyden in der Kalte eino Verb. C10H1SN ,H N O a, F. 243° (Zers.). Benzoylderiv., C17H 23ON, 
F. 148°. -— 9-Bromdekalin, C10H ,7Br. Aus A 1 °-Octalin u. HBr in PAe. bei 0°; Kp .0i3 80°, 
F. 29—30°. — 9-Joddekalin, Kp .0;2 100°. Unbestandig. — A v'x°-Oclalinoxyd (II), 
K p.j, 84°. — Ester III, C1()H ig0 3, K p .13 114». Hydrazid, C6HJ60 2N 2, F. 154°. Vcr- 
gleichsweiso dargestellt. Hydrazid der l-Oxycyclohexylessigsaure, CsH 10O2N2, zeigte 
F. 103°. —  Ketocyclohexanspirocyclopevtan, C'iOH ,0O (IV), Kp.j., 95°. Daraus nach 
REFORMATSKY neben unyerandertem Keton eine Verb. CuII2iOs (YI), K p .0l25 135°. — 
Ester Y, C14H 2IOs, Kp.0il 125°. Viscose Fl. von eigentiimlich siiBcm Geruch. Hydrazid, 
C12H 220 2N 2, F. 122° aus A. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1778—83. Juni. New- 
castle-on-Tyne, Univ. of Durham.) B e r s i n .

Paresh Chandra Dutta, Vom Phenanthrencliinon abgelcitele indigoide Farbstoffe. 
I. Thionaphthenphenanthrejiindigos. Vf. hat das Yerf. zur Darst. des Tl)ionaphthen-(2)- 
phenanthren-(9')-indigos (vgl. P u m m e r e r  u . L u t h e r ,  C. 1931- I. 2879) auf D eriw .

des Phenanthrenchinons ubertragen, um die Wrkg. von 
Substituentcn auf die Fiirbung kemien zu lernen. Es hat 
sich gezeigt, daB dio Farbstoffe mit Br u. N 0 2 yiolett, 
m it NHj u. OH seliwarz oder brilunlichschwarz sind. Sie 
fiirben, frisch gefallt, Wolle aus saurem Bade mit gleich- 
maBigen u. tiefen Tonen u. geben, mit Ausnahme der swl. 
Br-Derivv., gelblichbrauno Hydrosulfitkupen, aus denen sie 
Baumwolle nicht sehr tief, aber gleichmaBig u. echt farben. 

Sie sind wl. in A., zl. in Amylalkohol u. Eg., 11. in Nitrobenzol, Xylol u. Pyridin u. 
schm. meist iiber 295°; einige sublimieren mit rotlichyiolettem Dampf. Bezifferung 
nach nebenst. Formel. Welches CO in den unsyrum. gebauten Phenanthrenchinon- 
deriw . reagiert, ist noch ungewiB.

V e r s u c h e. 2'-Nitrothionaphthen-(2)-phenanthren-(9')-indigo, C22H n 0 4NS. Lsgg. 
von 1,26 g 2-Nitrophcuanthrenchinon in 100 ccm h. Eg. u. 0,8 g 3 -Óxythionaphthen
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in 2 ccm Eg. durch C 02 vonLuft befreit, vermischt, 0,5 ccm HCI in 5 ccm Eg. zugegeben,
10 Min. gekoeht, Nd. m it Eg. u. A. gcwaschen, mit A. gckocht, aus h. Pyridin +  W. 
umgefallt. Aus Amylalkohol yiolette Plitttehen. H 2S 0 4-Lsg. griin. Farbt Wollo (W) 
violett, Baumwolle (B) hellviolett. — Darst. der folgenden Farbstoffe analog. Bei 
den Namen sind nur noch die Substituenten angegeben. —  4'-Nilro-, C22H 1 10 4NS, 
aus Pyridin (Py) violett, krystallin. H 2S 0 4-Łsg. griin. Farbt W rotlichviolett, B obenso, 
holler. —  2',7'-Dinilro-, C22H]0O„NjS, wie Torigcs. Farbt W schwarzliohviolett, B hollrot. 
•— 4',5'-Dinitro-, C22H ]0O0N 2S, wie voriges. —  2'-Brom-, C22Hn 0 2BrS, aus Py violett- 
braune Nadeln, F. 279°. H 2S 0 4-Lsg. grunlichbraun. Farbt W rótlichbraun.— Librom-, 
C,,H]0O2Br2S, aus Py yiolett, krystallin. H„S04-Lsg. griinlichviolett. Farbt W violett.-— 
Dibromnitro-, C22H 90 4NBr2Ś, aus Py violette Nadeln. H 2S 0 4-Lsg. griin. Farbt W 
tiefyiolett. — Bromdinilro-, C22H gO0N2BrS, aus Nitrobenzol tiefviolette Nadeln, F. 281°. 
H 2S 0 4-Lsg. griin. Farbt W violcttblau, B rot. — 2'-Amino-, C22H 130 2NS, aus Py  
violet£braune mkr. Nadeln. H 2SO.,-Lsg. grunlichbraun. Farbt W schokoladenbraun, 
B hollrot. —  4'-Amino-, C22H 13Ó2NS, aus Py sehwarz, krystallin. H 2SO,-Lsg. grunlich
braun. Farbt W tiefyiolett, B hellrot. —  2',7'-Diamino-, C22H 140 2N 2S, aus Py schwarz- 
lichbraun, krystallin. H 2S 0 4-Lsg. braunrot. Farbt W schokoladenbraun, B hellrótlich- 
braun. —  4',5'-Diamino-, C22H 140 2N 2S, aus P y yiolettschwarz, krystallin. H 2S 0 4-Lsg. 
violettsohwarz. Fńrbt W  schwarzlichviolett. — 2'-Oxy-, C22H 120 3S, aus Eg. yiolette 
mkr. Nadeln, F. 200°. H 2S 0 4-Lsg. flaschengrtin. Farbt W u. B violott. —  4'-Oxy-, 
C22H la0 3S, aus Eg. violettbraune Nadeln. H 3S 0 4-Lsg. violettbraun. Farbt W u. B 
schwarzlichbraun. -— 2',7'-Dioxy-, C22H 120 4S, aus Eg. braunlichschwarze Plattcn. 
H„S04-Lsg. violettbraun. Farbt W u. B grunlichbraun. (Journ. Indian cliom. Soc. 9. 
99'—101. Febr. 1932. Muzafforpur, G. B. B. Coli.) L in d e n b a u m .

Gilbert T. Morgan und Jessie Stewart, Arsonsaurcn der Fluorcnonreihe. J)crivalc 
der Aminofluorenon-2-arsonsdure. Bei der Fortsetzung der C. 1931. I. 34GG referierten 
Verss. iiber therapeut. Wrkgg. von Arsenikalien der Fluorenonreihc ergab sich, daB 
das Glycinamid 1 (B  u. R' =  H) bei Anwendung in maximaler Dosis eino geringo 
trypanocide Wrkg. besitzt; 7-Acetaminofluorenon-a-arsonsaure (II, R =  CH3) erwies 
sich ais wirksamste Verb. dieser Reihe; die Wirksamkeit wird herabgesetzt, wenn H  
u. CH3 durch andore Rcste ersetzt werden. Die Verb. III (R u. R' =  H) zeigt therapeut. 
Wrkg., die bei R  =  CH3 abgesohwacht ist u. bei R  =  CGH 6 versehwindet. Die Oxy- 
vcrb. IV zeigt Heilwrkg., das Acetat ist noch wirksam u. entspricht etwa II mit R  =  CH3. 
Einzelheiten iiber trypanocide AVrkg. vgl. Original. —  Fluorenon-Y-glycinmethylatnid- 
2-arsonsdure, CjeHjsO^NjAs (I, R =  H, R' =  CH3), aus 7-Aminofluorenon-2-arson- 
saureu.Chloracetmethylamidinsd.verd. NaOH. Krystalle. NaCjr,H140 6N 2As +  2 H 20 ,  
roto Nadeln. —  Flwre7ion-7-glycinanilid-2-arsonsaure, C21H 170 5N2As (I, R =  H, 
R' =  CcHrJ, aus Aminofluorenonarsonsiiure u. Chloracetanilid in NaOH unter Zusatz

von N aJ u. A. Roto Fadcn. NaC21H ,60 5N 2As +  H 20 , purpurrot; seheidet sich aus 
W. immer gallertartig aus. —  Fiuorenon-7-glycin-p-acelopheno7iylamid-2-arsonsaure, 
C23H19O0N„As (I, R  =  H, R' =  CJ1, ■ COCH3), analog mit p-Chloracetaminoaceto- 
phenon. Śehwer zu reinigen. NaC23H lsO0N 2As, purpurn. — 7-Formaminofluorenon- 
2-arsonsdure, C14H 10O5NAs (II, R =  H), aus dem Amin u. sd. Ameisensaure (D. 1,2). 
Gelb. NaC14H 90 5NAs +  3 H 20 , orangegelbe Nadeln aus verd. A. — 7-Propionyl- 
aminoflwrenon-2-arsonsdure, Ci6H 14OsNAs (II, R =  C2H 5), aus dem Amin u. Propion- 
saurcanhydrid. Tief orange Krystalle. NaC^H^OjNAs -j- H 20 , goldgliinzendo Tafeln 
aus W. — 7-Bidyrylamino}lwrenon-2-arsonsdure, CJ7H 290 5NAs (II, R =  CH2'C2H5), 
analog mit Buttersaureanhydrid. Tief orange Krj’stalle. NaC17H 250 6NAs +  2 H 20 ,  
goldgelbe Tafeln aus W. ■— 7-Benzaminofluorenon-2-arsonsaure, C!0H 14OsNAs (II, 
R =  C„H5), aus dem Amin u. C6HS-C0C1 in konz. NaOH. Gelb, gelatinós. 
NaC20H 13O5NAs, orangegelbe Faden. N a2C20H I2O5NAs -f  H 20 , tiefgelbe Nadeln aus 
W, — 7-Carbamidofluorenon-2-arsonsdure, C14Hn 0 5N 2As (III, R u. R ' =  H), aus dem 
Amin u. KNCO. Tief orange. NaC14H 10O5N 2As, orangebraune Krystalle'aus verd. A.
— 7-3Iethylcarbamidofluore7ion-2-arsonsaure, C,5H 130 5N 2As (III, R =  CH3, R ' =  H), 
aus dem Amin u. Methylisocyanat; rotbraun. NaC15H 120 5N 2As +  H 20 , Tafeln aus 
50%ig. A. — 7-Phenyicarbamidofluorenon-2-arsonsdure (III, R =  H, R' =  C6H5),

CO II R • CO • NII • ClsII60  • A903Hj

III R.NR'-C0-NH.CI3H60-A s0 8H2
IV H0-C1sH60-A s0 3Hs



aus dem Amin u. Phenylisocyanat. NaCs0HX4O5N 2As +  2 H 20 , rótlicho Faden. 
Na2C20H I;,O5N 2As +  2 H20 , ziegelrot. — Carbonylbis-7-aminofluorenon-2-arsonsaure, 
Ca7H ls0 9N2As2, aus dom Amin u. Phosgcn in Sodalsg. Ticf orange. Na2C»7H 16O0N 3Asj, 
Nadeln aus vcrd. A., Lsg. in W. rot. —  7-Oxalylaminofluoreiion-2-arsonsaure, 
C15H 10O7NAs, aus dcm Amin u. 6 Mol Osalsaure bei 180— 190°. Tiefgelb. Naa- 
C15Hs0 7NAs +  H 20 , gelbo Krystalle aus 50°/oig. A. — Oxalylbis-7-aminoflw>renon- 
2-arsansaure, C2hHjC,O|0N„As, aus dem Amin u. 3 Mol Oxalsaure. Hellbraun. Na2■ 
C2SH 10O10N !!As2 +  4 H 20 , braune Nadeln aus verd. A. —  7-Oxyfluorenon-2-arsonsdure, 
C13H 90 5As (IV); aus dom Amin dureli Diazotieren u. Kochen. Gelb. NaC13H 80 6As +  
H 20 , Krystalle aus verd. A. — 7-Acetoxyfluoreiwn-2-arsonsd‘ur'e, C15H 11O0As, gelblich. 
NaCl5H 10O6As - f  H 20 ,  Krystalle aus verd. A. (Journ. chem. Soc., London 1932. 
1G34—41. Mai. Tcddington.) OSTERTAG.

Georg Schafer, Die KrystaUgeslc.lt des Fluorendicarbonsdure-9,9-didthylester. Aus 
PAe.-A.-Gemisch wurden gut meBbaro Krystalle gezogen. Sie sind nach goniomotr. 
Messungen u. nach einer LAUE-Aufnahm e monoklin-prismat. Dio a u ftre te n d e n  Formen 
werden angegeben. Dio Brechungsindiees konnten nicht bestimmt werden. (Ztsclir. 
Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 82. 472—73. Juni 1932. 
Tubingen, Mineralog. Inst. d. Univ.) Sk a l ik s .

A . 01iverio, Ober die Benzotylbcnzoesauren und ihre Umwandlung in Anthra- 
chinone. Im Hinblick auf die Wichtigkeit der substituierten Benzoylbenzoesauren zur 
Konst.-Best. der Anthrachinonderiw. beschaftigt sich Vf. an Hand der einschlagigen 
Literatur damit, festzustellen, welchen Einflufi die yersehiedenen Gruppen (OH, 
OCH,, CH3) auf die Orientierung des Mol. haben, das sich nach F r i e d e l  u. CRAFTS 
mit Phthalsaure kondensiert. Nach krit. Priifung der zahlrcichen iiber den Gegen- 
stand erschienenen Arbeiton schlieBt Vf., daB es nicht richtig ist, Rkk. zu vergleichen, 
boi denen auBcr dem Kondensationsmittcl auch das Losungsm. u. dic Substituenten 
verschieden sind. Ferner ist kein wesentlieher Untcrschicd in der Orientierung, ob 
Borsaure oder A1C13 ais Kondensationsmittel angewandt wird. Zum SchluB weist Vf. 
auf die Prioritat Va n z e t t is  u . O l iv e r io s  (vgl. C. 1931. I. 69) bzgl. der Syntheso 
der 4,S,3',4'-Tetramethoxy-2-benzoylbenzoesaure u. dereń Obcrfuhrung in 2,3,6,7-Teira- 
mełhóxyanthrachinon hin. (Gazz. chim. Ital. 62. 231—43. Marz 1932. Cagliari 
Univ.) F i e d l e r .

C. F inzi, ArscnhaUige Derivate des Thiophens. V. Mitt. (IV. vgl. O. 1930. I. 
3437.) In Fortsetzung friiherer Verss. stellt Vf. weitere Arsenderiw. des Thiophens dar. 
—  [5-Brom-x-nitrothienyl-(2)]-arsinsaure, C4H 30 5NBrSAs (I), durch Nitrieren von 
[5-Bromthienyl-(2)]-arsmsaure mit einem Gemisch von H N 0 3 +  H2S 0 4 unter starker 
Kuhlung; Blatter, F . 288—290°. —  Bis-[5-jodłhicnyl-(2)]-arsinigsiiure, C8H50 2J2S2As 
(II), entsteht ais Nebenprod. bei der Oxydation des Rk.-Prod. aus [5-Jodlhicnyl-{2)\- 
guecksilberchlorid u. AsC13; F. 184°. —  Meihyl-[5-bromthienyl-[2)]-arsinigsaure, C5H 6- 
OjBrSAs (III), aus [5-Bromlhienyl-(2)]-arsinoxyd in methylalkoh. KOH durch Kochen
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V .!- 1OsN As
S
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mit Methyljodid; F. 192°. — Bis-\5-nilroikienyl-(2)]-arsinsesquistdfid, C(,H40 4N„SsAs2 
(IV), aus [5-Nilrothienyl-[2)]-arsinsaure durch Red. mit unterphosphorigcr Saure zur 
Arsenoverb. u. darauffoigendes langes Kochen mit Schwefelpulver in wss. Lsg. 
Bcginnt bei 60° zu erweiehen u. ist bei 80° geschmolzen. — Folgendo Arsinoxyde 
wurden durch Red. der entsprechcnden Arsinsauren mit S 0 2 in Ggw. von H J her- 
gcstellt; [Thienijl-(2)]-arsinoxyd, C4H3OSAs (V), F. 115— 116°, erweicht schon etwas 
bei 110°. — [5-Nitrothienyl-(2)]-arsinoxyd, C4H 2Ó3NSAs, F. 171— 172°, unter Schwar- 
zung. —  [S-Bromthienyl-(2)]-arsinoxyd, C4H 2OBrSAs, F. 191°. — [x-Nitro-5-brom- 
thienyl-(2)]-arsinoxyd, 0 4H 0 3NBrSAs, F. 245° (Zers.). —  [5-Jodthienyl-(,2)]-arsinoxyd, 
C4II2OJSAs, F. 233— 234°. —  [x-Nilro-5-jodthienyl-(2)\-arsinoxyd, C4H 0 3NJSAs, 
F. 157°. — Bis-[dithienyl-(2)]-arsinoxyd, C16H 12OS4As2 (VI), F. 72— 73°. — Bis-
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[5,5'-dinilrodithienyl-{2)\-arsirioxyd, F . 222°; Zera. boi 265° unter Schwarzung. (Gazz. 
chim. Ital. 62. 244—52. Marz 1932. Perugia, Univ.) F i e d l e r .

Ch. Courtot, M. Chaix und L. Nicolas, U ber dic Darstellung des Diphenylen
sulfids. (Vgl. C. 1931 . II. 1566 u. friiher.) Vff. haben dio von ScHONBERG (C. 1924 . 
I. 663) angegebene Darst. des Diphenylensulfids, welche nur 25% Rohausbeute gibt, 
wie folgt yerbessert: In sd. Gemisch von 404 g Diphenylsulfoxyd u. 1400 ceni Bzl. 
200 g N H 2Na (halbstiindlich je 40 g) einriihrcn, weitere 8 Stdn. kochen, h. absaugen, 
Ruckstand ( l i)  mit sd. Bzl. waschen, bis dieses farblos abliiuft, aus Filtrat Bzl. abdest., 
dunkles, crstarrendes Ol unter ca. 12  mm fraktionieren. Bei 80—85° geht A nilin  iiber. 
Das yon 90— 225° gesammelte Destillat krystallisiert u. liefert nach einmaligem Um- 
lósen aus A. u. Waschen mit k. A. reines Diphcnylensulfid, F. 97°. Ausbeute 123 g =  
31,5%. Nach zahlreiehen Krystallisationen aus A. blendend we i 13 o Nadelchen von 
F. 99,5° (korr.). Aus den alkoh. Mutterlaugen durch U m k rys ta 11 i s icre n u. fraktionierte 
Dest. 34 g Diphenylsulfid u. 116 g zuriickgewonnenes Diphenylsulfosyd. Obiger Riick- 
stand l i  wird zwecks ruhiger Hydrolyse des NILNa mit Na2SO.t, 10 ILO zusammen- 
gebracht u. liefert bei gceignetcr Aufarbeitung 14 g Diphenyldisulfid, 26 g Benzol- 
sulfinsdure, Anilin u. schwarze, S-haltige Harze. (Compt. rend. Acad. Sciences 194 . 
1660—61. 9/5. 1932.) L in d e n b a t jm .

Ch. Courtot, M. Chaix und J. Kelner, U ber den Meehanismus der Einwirkung 
ron Nalriumamid auf Diphenylsulfozyd. (Vgl. vorst. Ref.) 1. Das Diphenylen- 
sulfid bildet sich formell durch Dehydratisierung des Diphenylsulfozyds (I). Dicso 
Rk. scheint begrenzt zu sein, denn Di-[p-bromphenyl]- u. Di-p-tolylsulfoxyd werden 
durch N H 2Na nicht dehydratisiert. —  2. Das Diphenylsulfid (U) entsteht wohl durch 
Red. von I. Ais Red.-Mittel wirkt entweder das im N H 2Na stets enthaltene NaH oder 
der Benzolsulfinaldehyd (vgl. unten). —  3. Das A nilin  ehtstammt folgender Spaltung: 
C„H5■ SO■ C0H 5 +  NH .N a =  C„H5-SONa +  CcH5-NH2. — 4. Die Benzolsulfinsaure (IV) 
kann durch Oxydation des bei vorst. Spaltung gebildetcn u. zweifellos auCerst un- 
bestandigen Benzolsulfinaldehyds (III) entstehen. Der O wird entweder einem Mol. I 
oder einem anderen Mol. III entzogen, welches dadurch in C0H5-SNa ubergeht. III 
kónnte auch im Rk.-Gemisch bestandig sein u. erst bei der Hydrolyse durch den 
Luft-0 oxydiert werden. Ferner konnte durch im Yerlauf der Rk. gebildetes NaOH I 
zu IV oder II zu III gespalten werden. — 5. Das Diphenyldisulfid entsteht wie folgt 
durch Luftoxydation: 2C0HS’ SNa +  O +  H 20  =  CęH5- S- S-C6H5 +  2NaOH. Bldg. 
des C,jH5-SNa wie oben oder yielleicht auch infolge Spaltung yon n  durch N H 2Na in 
C6H5-SNa u. C„Hs-N H 2. — Einige obiger Hypothesen konnten experimentell aus- 
geschlossen werden. Da das NH2Na 3% NaH enthielt u. I durch NaH bei der Rk.- 
Temp. tatsachlich sehnell zu n  reduziert wird, ist dies sicher dio 1 . Phase. II wird 
durch N H 2Na nicht gespalten; folglich kann das Anilin nur durch Spaltung yon I 
entstanden sein. Wciter wurde festgestellt, daC I u. II durch NaOH nicht in IV bzw. HI 
u. Bzl. gespalten werden. — Um die Ggw. yon n i  nachzuweisen, wurde dio Darst. 
des Diphenylensulfids wiederholt, aber im H-Strom. Vor der Hydrolyse wurde dio 
Bzl.-Lsg. abgehebert, der Nd. mit Bzl. gewaschen, mit Bzl. yerd. C2HsBr zugegeben u. 
erhitzt. Aus der Lsg. wurden Phenylathylsulfon (F. 43°), Phenylathylsulfid u. II 
isoliert, aber kein Phenylathylsiilfoxyd, welches aus III hatte entstehen miissen.
IV scheint sich demnach aus 2 Moll. III durch Oxydation-Red. zu bilden. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 94 . 1837—39. 23/5. 1932.) L in d e n b a t jm .

Biman Bihari Dey, Rubugunday Hari Ramachandra Rau und Yegnarama 
Sankaranarayanan, Konstiluiion von [i-Naphthopyronen. B o e h m  u . P r o f i t  (C. 1931 . 
I. 1921) haben die Konst. der beiden moglichen Cumarine, welche sich vom ^-Naphthol 
ableiten, aufgeklart, so daC fiir das sogenannte „Iso-/?-naphthocumarin“ yom F. 141°, 
welches sich nach v . P e c h m a n n  u . W ELSn (Ber. Dtseh. chem. Ges. 1 7  [1884]. 1651) 
aus /?-Naphthol, Apfelsaure u. H 2S 0 4 bilden soli, keine Formel ubrig bleibt. Ubrigens 
stimmt dieser F. mit dem des a-Naphthocumarins (l,2;a,/9-Naphthopyron) iibercin. 
Vff. haben den v . PECHMANNschcn Vers. sorgfaltig nachgepriift u. 2 Frodd. isoliert, 
erstens sehr wenig einer orangegelben, hochschm. Verb., dereń Natur noch nicht 
crmittelt werden konnte, u. zweitens das KAUFFMANNschc [i-Napldhocumarin (1 ,2 $ ,a- 
Naphthopyron), aber keine Spur der angeblichen Vcrb. vori F. 141°. —  Das von 
B a c o v e s c u  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 43  [1910]. 1280) aus /?-Naphthol u. Aeetessigester 
dargestellte 4-Methyl-(i-naphlhocumarin kann Formel I oder II besitzen. II ist aus 
folgenden Griinden wahrscheinlicher: Erstens yerlaufcn die Kondensationen der
Phenole mit Apfelsaure u. mit Aeetessigester in Ggw. yon H2SO., in gleicher Riehtung;
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(las ICauffmannscKo /9-Naphthocumarin aus /J-Naphthol u. Apfelsaure besitzt dic 
Konst. II (H fiir CH3). Zweitens bat D e y  (Journ. chem. Soc., London 107 [1915]. 1616) 
bcobachtet, da U der aus /5-Napht.ho] u. Acetondiearbonsaureester cntstchcndo /?-Naph- 
thocumarin-4-essigcstcr bcim Erwarmen mit konz. H 2S 0 4 unter Ycrlust von A. eine 
Verb. C15H80 3 liefert, wahrend andere Cumarin-4-essigsaurcn unter gleichen Bcdingungen 
unverandert bleibcn. Genanntcm Ester wurde daher Formel III u. der Vcrb. Ci5lT1R0 3 
Formel IV zugeschrieben. Wenn diese Erkliirung richtig ist, so wiirde sic eine weitere 
Stiitze fiir Formel II bilden. —  Vff. liaben ferner die vor kurzem (C. 1932. I. 2717) 
aus /3-Naphthol u. Formylbernsteinsiiureester crbaltenc /l-Naphthocumarin-3-essigs(iure 
(p-Naphthopyron-3-essigsaure) jetzt auch aus 2-OxynaphthaIdehyd-(l), Na-Succinat u. 
Śuccinanhydrid synthetisiert u. dadurcli bcwiesen, daB dieselbe Formel V besitzt. 
Daraus geht klar hervor, daB das 1-stiindige u. nicht das 3-standige H-Atom an der 
Kondensation m it /?-Ketonsaureestcrn teilnimmt, womit dic Formeln II u. III be- 
statigt sind. Neben V bildet sich reichlich AT infolgo bciderseitiger Rk. des BeTnstein- 
sauremol.

CO,C.,Hr, ■ GIL - r ^ ^ C O

CU,
O c k^ - ^ N c o

I H I  I

rrJo
V I ^

V e r s u c h o. 14,4 g /9-NaphtlioI, 12,5 g Apfelsiiurc u. 30 ccm konz. ELSO,, bis 
zum Schaumen crhitzt, Brenner cntfcrnt, spater auf Eis gegossen, nach 4 Stdn. dc- 
kantiert, sehr fcinen Nd. zentrifugiert. Ausbeute ca. 0,6 g. Orangegelb, kr>>stallin, 
metallglanzend, F. >  320°, swl. Mit W. kolloidale, tief orangene Lsg., auf Zusatz 
einiger Tropfen Lauge oder Alkalicarbonat klar u. farblos, so daB die Substanz ais 
Indicator dienen kann. Aus der schwefelsauren Lsg. durch Ausathern f}-Naphtho- 
cumarin, aus 50%ig. A. hellgelbe Nadeln, F. 118°. —  1,2 ;fl,a.-Naph!hopyron-3-essigsaurc, 
CI5Hi„04 (V). Je 7 g Aldehyd u. Succinat (bei 140° getrocknet) mit 14 g Śuccinanhydrid 
5 Stdn. auf 180° erhitzt, mit Sodalsg. stehen gelassen, Filtrat mit HC1 gefallt. Aus Eg., 
F. 264°. Methylesler, F. 149°. — 3,3'-Di-[l,2;(),a.-naphthopyron], C20H 14O4 (Al). In 
Soda unl. Teil mit n. Lauge stehen gelassen, gewaschenes Prod. 2-mal mit 0,5-n. Lauge 
5 Min. gckocht u. schncll filtriert. Aus Nitrobenzol goldgelbe Nadeln, F. 345°, swl. 
oder unl. (Journ. Indian chem. Soc. 9. 71— 77. Febr. 1932. Madras, Presid. Coli.) Lb.

Kurt Lehm stedt, Der wahre Verlauf der Synthe.se von 3-Nitroacridonen nach 
I. Tanasescu. X. Mitt. iiber Acridin. (IX . vgl. C. 1932. II. 221.) Die Synthese von 
TANASESCU (C. 1927. II. 260) besteht in der Kondensation von 2,4-Dinitrobenz- 
aldehyd u. Bzl. oder Halogenbenzolen mittcls konz. H 2S 0 4. Gegen die Erkliirung, 
welche TANASESCU fiir den Rk.-Vcrlauf gegeben hat, erheben sich schwere Bedenken: 
Die angenommcnc Ringspaltung von X-Oxyacridonen ist durch keine bekannte Tat- 
sache gestiitzt; das zw eite Spaltprod., P heno l bzw. H alogenphenol, ist n ic h t nachw eisbar 
usw. Aus 2,4-Dinitrobenzaldehyd u. Chlorbenzol warc nach T a n a s e s c u s  Schema 
Saure I ais Zwisehenprod. zu erwarten, da die NH OH-Gruppe zweifellos reaktions- 
fahiger ist ais CO.H. I miiBte dann durch RingschluB 3-Nitro-7-chloracridon liefern. 
Vf. hat I  nach dem ULLMANNschcn Verf. dargestellt. Die Saure wird durch k. konz. 
H 2S 0 4 nicht cyclisiert u. liefert nach dem Saurechloridrcrf. 3-Nitro-7-chloracrido?i, 
welclies m it der nach TANASESCU dargestellten Verb. nicht ident. ist. Die bciden 

rr . p. iiber 400° schm. Acridone wurden mittels der Di-
j I  j" * I I' śithylanilin-Kondensationsprodd. unterschieden. Die 

N 0 4 -L TANASESCUSche Vcrb. muB also 3-Nilro-6-chloracridon
sein, wie TANASESCU auch, allerdings willkurlich, 

angenommen hat. — Nun hat Vf. in der IX . Mitt. gezeigt, daB sich o-Nitrobenzaldehyd 
m it Bzl., Toluol u. Halogenbenzolen in konz. H .S 0 4, welche eine Spur HNO, enthalt, 
zu Acridoneu kondensiert, u. daB im Falle der Halogenbenzole das Halogen in den
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Acridonen die Stelle 3 ( =  G) einnimmt. Weiter hat Vf. festgcstellt, daB 2,4-Dinitro- 
benzaldehyd in konz. H 2S 0 4 schon bei 18° teilweise Zera. unter Bldg. von UNO, 
erleidet. Daraua folgt, daB dieser Aldehyd ebenao reagieren imiB wie der o-Nitro- 
benząldehyd, namlich nach dcm bekannten Schema von KLIEGL u . B a m b e r g e r  
(ygl. dazu IX . Mitt.). In den TANASESCUschen Acridonen muB folglieh das Halogen 
die Stelle 6 einnehmen. Der 2,4-Dinitrobenzaldehyd yerhalt sich aueh darin dem 
o-Nitro benzaldehyd glcieh, daB bei der ICondensation mit CęHjF erhebliche Mengen HF  
auftreten, infolge Oxydation durch den freigewordenen O. Aueh der 4-Chlor-2-nitro- 
benzaldehyd, welcher sich nach D. R. P. 494321 (C. 1930 . I. 3486) mit Bzl. in konz. 
H 2S 04 zu einem Chloracridon kondensiert, wird durch konz. H 2S 0 4 unter Bldg. von 
H N 0 2 zers. —  Die von T anaSE SC U  fiir das 3-Nitro-9-[p-dimethylaminophenyl]-acridin 
angegebenen Eigg. (F. 225° usw.) sind unrichtig. Vf. hat dio Verb. aus naeh U l l m a n n  u. 
nach T anaSESC U  synthetisiertem 3-Nitroacridon dargeatellt u. ubereinstimmend F. 255° 
u. aueh andere Fluorescenzyerhaltnisse gefunden. —  DaB Nitrobenzol u. Benzoesaure 
mit o-Nitro- u. 2,4-Dinitrobenzaldehyd nicht reagieren, liegt einfach daran, daB der H  
durch den Subatituenten 2. Ordnung seine Beweglichkeit yerliert.

V e r s u c h e. 3-Nilro-9-[p-dimethylaminophenyl]-acridin, C21H ,70 2N3. 3-Nitro- 
acridon mit Dimethylanilin u. P0C13 1% Stde. auf W.-Bad erwarmt, mit NaOH 
alkalisiert u. W.-Dampf durehgeblaaen. Aus Bzl. orangene Blattchen, F. 255°, in A., 
Aceton, Essigester, Bzl. u. yerd. Sauren nicht, in Bzn. stark grun fluoresciercnd. —  
‘l-Nilro-G-clilorbenzoe&iiure. Durch 3-std. Erhitzen von 4-Nitro-6-ehlortoluol mit 30%ig. 
H N 03 im Rohr auf 170— 180°. F. 140°. —  4’-Chlor-ó-nilrodiphenylamin-2-carbonsiiure, 
CuHjO^jCl (I). Vorige mit p-Chloranilin, Na2C03-Pulver u. etwas Naturkupfer C in 
Amylalkohol 27a Stdn. gekocht, Fliiehtiges mit W.-Dampf entfernt, aus dem Filtrat 
ausgefallenes Na-Salz (dunkelrote Nadelchen) mit verd. HC1 zerlegt. Zinnoberrot, 
F. 242°. —  3-Nilro-7-chloracridon, C13H ,0 3N 2C1. I in sd. Bzl. mit PC15 umgesetzt, 
Lsg. mit A1C13 bia zur bcendeten HCl-Entw. erwarmt, in W. gegossen, mit Dampf 
dest., Nd. mit Sodalsg. ausgekocht. Aus Nitrobenzol oder Nitrobenzol-Eg. gelbe 

•Nadeln. — 3-Nitro-7-chlor-9-[p-dialhylami7iophenyl\-acridin, C23H 20O2N 3Cl. Aus yorigem 
mit Diathylanilin u. P0C13 wie oben. Reinigung uber das in k. HĆ1 wl. Hydroehlorid 
(gelbe Nadeln), dieses mit NH4OH zerlegt. Aus Bzl.-A. (1:2)  yiolettbraunrotc Prismen, 
F. 254°, in Bzn. griin fluorescierend. —  3-Nitro-6-chlor-9-[p-diathylaminophenyl]-acridi?i, 
C23H2()0 2N3C1. A us nach TANASESCU dargestelltcm Ś-Nitro-6-ehloracridon. Nach 
Umfallen aus verd. HC1 +  NH4OH aus Bzl.-A. yiolettbraune Prismen, F. 236°, sonst 
wie yoriges. — 3-Nitro-G-fluoracrido7i, CI3H70 3N 2F. 2,4-Dinitrobenzaldehyd in C6H5F 
gel., konz. H 2S 0 4 zugesetzt, von Zeit zu Zeit geschuttelt, nach 5 Tagen mit Dampf 
dest., Prod. mit A. ausgekocht. Aus Nitrobenzol gelbe Nadeln, F. >  380°. Gelbe 
alkoh. Lsg. wird auf Zusatz von NaOH dunkelyiolettrot. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
999—1005. 8/ 6. 1932. Hannover, Techn. Hochsch.) L in d en b a u ii.

Gajanan Purushottam Pendse und Sikhibhushan Dutt, Heteroringbildung aus 
Arylaminoderivatm des Succinylobernsleinsaureeslers. Die zuerst yon LlEBERMANN 
(L ie b ig s  Ann. 404  [1914]. 272), spator von M ig l ia c c i  u . Ga r g iu l o  (C. 1 9 2 8 .1. 2249) 
dargestellten Kondensationsprodd. des Succinylobernsteinsaureesters mit prim. Aryl- 
aminen vom Typus I werden durch alkoh. C2H 5ONa, in yielen Fallen aueh durch konz.

wss. NaOH zu Verbb. yom Typus II bzw. III weiter 
kondensiert. Diese Verbb. sind intensiy gefarbt.

COJC1Hli-Cjj jiC-NH-CijHj Uno Lsgg. in Laugen sind gelb, in konz. H 2S 0 4
n H . \m .C l  r p .p n  p M tief blau oder grun: aus ersteren werden sio durch

0 5 1 2 5  Sauren, aus letzteren durch W. unycrandert ge-
8 fallt. Sie farben Wolle oder Seide aus saurem Bad

CO CII, NII C OH CII,

I I  I I I I

N CII, C-OH
in sehónen Tónen, nicht dagegen Baumwolle. Die Verbb. werden ais Acricliinolin- 
der im . aufgefaBt, analog den Acrindoldcriyy. von Cl e m o , P e r k in  u. R o b in s o n  
(C. 1924 . II. 2520).

V e r s u c h c .  Darst. der Verbb. yom Typus I naeh L ie b e r m a n n  (1. c.). 2,5-Di- 
anilino-A1J-dihydrolerephlhaUaureathylestcr (I), orangerote Nadeln, F. 163°. 2,5-Di-o-,
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-m- u. -p-toluidino-, orangene bis rosafarbene, gełbliolirote u. ticf orangerote Nadeln, 
FF. 181, 143 u. 214°. 2,5-Di-o- u. -p-anisidino-, seharlachrote Prismen, F. 159°, u. 
orangene Nadeln, F. 191°. 2,5-Di-o- u. -p-phcnetidiiio-, seharlachrote Nadeln, F. 201°, u. 
tief rote Krystalle, F. 197°. 2,5-Di-l,3,4-xylidino-, orangerote Nadeln, F. 155°. 2,5-Di-a- 
u. - fi-naphlhy lamino-, orangerote u. rosafarbene Nadeln, FF. 230 u. 228°. Mit o- u. 
p-Aminophenol: 2,S-Di-\o- u. p-oxyanilino]-, tief rote Nadeln, F. 122°, u. rótlichbraune 
Krystalle, F. 113°. Mit p-Aminoacetanilid: 2,5-Di-[p-acetaminoanilino]-, rótlichbraune 
Krystalle, F. 179°. Mit p-Aminoacetophenon: 2,5-Di-[p-acetylanilino]-, rótlichbraune 
Krystalle, F. 119°. — 6,9-Dihydro-5,22-dioxyacrichinolin, C^H^OjN, (III). 3 g I mit 
30 ccm 10%ig. CjHjONa-Lsg. ca. 3 Stdn. gckoclit (Nd. des Na-Salzes), mit W. verd., 
Filtrat mit verd. HC1 gefiiilt. Aus verd. A. violette Prismen, F. >  280°, 1. in A., Aceton, 
Eg., Pyridin usw., unl. in A. u. Bzl. (auch die folgenden D eriw .). Fiirbt Wolle u. Scide 
tief rot. Absorptionsmaximum (Am.) 4520. — l,17-Dimethylderiv., C22H ls0 2N2, blau- 
violette Prismen, Zers. 255°. Fiirbt hellrot. Am. 4870. — 2,1S-Dimethylderiv., C22Hi80 2N2, 
blauviolette Nadeln, F. 258°. Fiirbt rótlichviolett. Am. 4530. — 3,19-DimeihyLderiv., 
C2J I 180 2N 2, rotliehyiolette Krystalle, F. 212°. Farbt rotlichviolett. Am. 4830. — 1,17- 
Dimethoxyderiv., C22H 1S0.,N2, yiolette Nadeln, F. >  260°. Fiirbt rótlichviolett. Am. 4370.
—  3,19-Dimethoxyderiv., C22HlsO.,N2, ticf yiolette Krystalle, F. >260°. Fiirbt hellrot. 
Am. 4960. — 1,17-Didlhoxyderiv., C21H220 4K2, rotliehyiolette Prismen, F. >260°. Farbt 
tief gelb. Am. 4490. — 3,19-Dialhoxyderiv., C24H 220 4N2, rotliehyiolette Prismen, F. 218°. 
Farbt rot. Am. 5170. — l,3,17,19-Tetramelhyldcriv., C24H 220 2N 2, tief yiolette Nadeln, 
F. >  280°. Fiirbt rot. Am. 4460.— 1,2,17,18-Dibenzoderiv., C2SH 186 2N2, tief yiolette Kry
stalle, F .> 2 6 0 “. Fiirbt rot. A m .4980.— 3,4,i9,20-I)»&erazorfenV.,C28H18O2N 2,tief yiolette 
Prismen, F. >260°. Farbt hellrot. Am. 5250. —  l,17-Dioxyderiv., C20H 14O4N2, tief 
rótlichbraune Krystalle, F. 236°. Fiirbt briiunlichgelb. Am. 4210. —  3,19-Dioxyderiv., 
C20H 14O4N2, rotliehyiolette Prismen, F. 205°. Farbt tief rot. Am. 4710. — 3,19-Diacel- 
aminoderiv., C24H20O4N4, rótlichbraune Krystalle, F. 212°. Fiirbt gelblichrot. Am. 4990.
—  3,19-Diacctylderiv., C24Hls0 4N2, gelbe Nadeln, F. 158°. Farbt gelbliekbraun. Am. 
4330. (Journ. Indian chem. Soc. 9. 67— 70. Febr. 1932. Allahabad, Uniy.) LlNDENB.

Frederick Maurice Rowe und Frederick Scott Tomlinson, Eine nem  Reaktion 
einiger von f)-Naphthol-l-svlfonsaure abgeleiteier Diazosulfonate. X . Darstellung von 
Plithalazinderimten aus 4-Aminoazobenzol und 4'-Nitro-4-aminoazobenzol. (IX. vgl. 
C. 1932. I. 2718.) R o w e  u . Mitarbeiter (C. 1926. I. 3474) haben gefunden, daB die 
einzigen Diazosulfonate, die Phthalazinderiw. liefern, ohne N 0 2-Gruppen zu ent- 
lialten, D eriw . des 4-Aminoazobenzols sind. Das Verh. soleher Yerbb. wird jetzt 
genauer untersucht. Zur Darst. reiner Aminoazobenzole kuppelt man Verbb. R- NH-  
CH2-S 0 3Na mit Diazoverbb. u. yerseift mit HC1 oder NaOH. —  Benzolazobenzol-2- 
naphthol-l-diazosulfonat (aus diazotiertem 4-Aminoazobenzol u. /?-Naphthol-l-sulfon- 
siiuro) ist unl. in Sodalsg. u. wandelt sich nur langsam in l-(Benzolazobenzolazo)-/?- 
naphthochinon-l-sulfonsaures Na um. Durch nachfolgende Einw. von NaOH ent- 
stehen nur ca. 20% 3-Benzolazobenzol-l,3-dihydrophthalazin-l-sulfonsaure-4-essigsiiure; 
das Hauptprod. der R k . ist Benzolazobenzolazo-/j-naphthol (Sudan III). Die Sulfon- 
saure liiBt sich bei einiger Vorsicht in die Oxyverb. I  iiberfuhrcn. Beim Nitroamino- 
azobenzolderiy. yerliiuft die Umwandlung in das Phthalazinderiy. mit erlieblich 
gróBerer Ausbeute (64%). — I wird durch SnCl2 u. HC1, das Nitroanaloge durch 
Na2S20 4 zu l-Oxy-3-[4'-aminophenyl]-tetrahydrophthalazin-4-essigsaure reduziert. I  u. 
das Nitroanaloge liefern beim Kochen mit verd. H 2S 0 4II, neben Anilin bzw. p-Nitro- 
anilin; die Azobindung wird in beiden Fiillen aufgespalten; ahnliche Rkk. sind bisher 
kaum bekamit geworden, sie scheinen aber hiiufiger yorzukommen ais bisher an- 
genommen wurde; so gibt Benzolazo-/J-naphthol Anilin, sein 4'-Nitrodcriv. ^Pararot) 
p-Nitroanilin u. etwas p-Phenylendiamin.

OH o-

I II

c h 2. c o sh 6 h3
V e r s u c h e. 3-[Benzolazobenzol]-l,3-dihydrophlhalazin-l-sulfonsaure-4-essigsdure 

(wie I, SOjH statt OH). Man setzt /?-Naphtkol-l-sulfonsaure mit diazotiertem 4-Amino-



1932. II. D. O r g a n is c h e  C h e m ie . 1023

azobenzol um, behaudelt das entstandene Diazosulfonat mit Sodalsg. (zur Umwandlung 
in l-benzolazobenzolazo-/?-naphthochinon-l-sulfonsaures Ka) u. mit Na OH. NaC,,- 
H 170 6N4S, orangebraune Blattchen mit 21/2C2i I5-OH aus A., bildet getrocknet ein 
amorpbes schwarzes Pulver. Bą(C22H 170 5N,,S)2 +  7H20 , orangebraune Blattchen aus W.
— l-Oxy-3-[benzoUizobenzol]-l,3-dihydrophthalazin-4-essigsaure C22H 180 3N4 (I), aus
dem Na-Salz der Sullonsaure durcli langsamen Zusatz von konz. HCl zu einer sd. 
wss. Lsg. u. Koclien bis zum Aufhoren der SO.-Entw. Orangegelbe Tafeln oder Nadeln 
aus Athylacetat, F. 177°. L. in NaOH tiefrot, in Sodalsg. orangebraun, in H 2S 0 4 
orange. Mdhylester C23H 20O3N 4, orangegelbe Nadeln aus Methanol, F. 153°. Athylesler 
C24H 220 3N4, orange Prismen, F. 142— 143°, 1. in h. NaOH tiefrot. Acelyherb. C24H 20O4N4, 
orangebraune Tafeln aus A., F. 229°. Anilid  C28H230 2N5, orange Prismen oder Tafeln 
aus Essigester, F. 250°. — l-Oxy-3-[4'-aminophenyl]-letrahydrophthalazin-4-es.sigsaure, 
aus I durch Red. mit SnCl2 u. HCl, aus dem Nitroderiv. von 1 mit alkal. Na2S20 4. 
Prismen aus W., F. 239°. Diacelyhierb., F. 305°. — 3-[4-Aminophenyl]-4-methylphthal- 
azon-(l) (II), aus I u. aus der Nitroverb. beim Koclien mit H 2S 0 4 (Kp. 140°). Gelbe 
Nadeln aus Pyridin, F. 277°. Acelyherb., F. 316—317°.— 3-[4-Nitrobenzolazobenzol\-l,3- 
dihydrophthalazin-l-sulfonsaure-4-essigsaure, analog der obigen Sulfonsaure aus 4'-Nitro- 
4-aminoazobenzol. NaC22H 180 7N5S, rote Prismen mit 17 2 C2H5-OH aus A., nach dem 
Trocknen amorpbes, rotlicliscbwarzes Pulver. Daraus l-Oxy-3-[4-nitrobe7izolazobenzol]- 
l,3-dihydrophthalazin-4-essigsdure C22H 170 5N5 (Nitroderiy. von I), rote Tafeln aus 
Essigester, F. 222—223°. L. in Sodalsg. braunlichrot, beim Erhitzcn blau, in NaOH 
blau, in H 2S 0 4 fuchsinrot. Gibt boi der Red. u. beim Koclien mit H 2S 0 4 diesclben 
Prodd. wie I. Acetylrerb. C24H 19O0N 6, licllrote Prismen aus Athylacetat, F. 197° (Zers.). 
Anilid  C23H 22O4N 0, ziegelrote Prismen aus Athylacetat, F. 281° (Zers.). (Journ. chem. 
Soc., London 1932 . 1118—-25. April. Leeds, Univ.) OSTERTAG.

M. Godchot und M. Mousseron, Beitrag zur Kenninis von substituicrlen Piper- 
azinen. III. Unlersucliung der stereoisomeren Bistetramethylenpiperazine. (II. vgl. 
C. 1932 . II. 712.) Kurzes Ref. nach Compt. rond. Acad. Sciences, vgl. C. 1930 . I. 2421. 
Nachzutragen ist: a-Bistelramelliylenpiperazin, C12H22N 2, F. 132— 133°, ist fast unl. 
in W., 2-bas. titrierbar, sublimierbar u. zieht schwach C 02 an. Wird aus seinem Di- 
nitrosoderiv. durch Erhitzen mit HCl regeneriert. —- Dibenzoylderfo., C,5H ,0O2N 2. 
Mit C6H5 -C0C1 u. K2C03 in sd. A. (10 Stdn.). Aus absol. A. mikrokrystallin, F. 234 
bis 235°. —  Tetrabromderiv., ClsH 18N 2Br4,2HBr. Mit Br in CC14. Gelb. — Salze: 
Pikral, C,9H 250 7N5, aus absol. A. gelbe Nadeln, Zers. gegen 270°. Chloroplalinat, 
C12H 22N 2,2HCl,PtCl4,3H 20 , aus W. gelbe Krystalle, Zers. gegen 240°. Chloroaurat, 
C12H22N2, 2 HCl, 2AuC13, aus W., Zers. gegen 220°. Chloromercurat, C12H 22N 2,2HCl,2Hg 
Cl2. Chloroslannit, C12H 22N 2,2HCl,2SnCl2. Mit HCl-gesiitt. absol. A. das H ydw - 
chlorid, Ci2H 22N 3,2HCl,6H20 , aus W. Prismen, oberhalb 200° sublimierend. Analog 
das Hydrobromid, C12H 22N 2,2H B r,6H 20 . Mit H J, A. u. A. das Ilydrojodid, C12H 22N „  
2H J,6H „0, aus W. Mit verd. H 2S 0 4 iiber KOH das Sulfat, C12H 22N 2,H 2S 0 4, aus W. 
Tafeln. In absol. A. das Tartrat, C12H 22N 2,C4H|,O0,2 ,5H 2O, aus W. Prismen, [oc]d= 
+  11,1° in W. In A. das d-Camplier-fi-svI}onat, C12H 22N 2,2C10H ł6O4S, aus W. volu- 
minose Krystalle, F. gegen 290°, [a]n =  +16,3° in W. — Dijodmethylat, C14H 2gN2J 2. 
Base in CH30 H  mit CH3J 2 Stdn. gekocht, Filtrat eingeengt. Aus CH3OH Prismen,
F. ca. 300° (Zers.). —  Monojodmethylal, C13H 25N 2J. Aus rorigem mit 3-n. NaOH; 
mit Chlf. estrahiert. F. gegen 200°. — N-Dimethyl-a-bislelrametJiylenpiperazin, C14H 20N .. 
Vorvoriges in W. mit Ag2S 0 4 1 Stde. geschiittelt, Filtrat mit Baryt versetzt u. aus- 
geiithert. Aus absol. A. Plattchen, F . 108— 109°, nicht bitter sehmeckend. —  fi-Bis- 
tetramethyleyipiperazin, Ci2H 22N 2, F. 105— 106°, ist swl. in W., sonst II., 2-bas. titrierbar.
— Salze: Pikral, C18H 250 7Ń J  aus A. gelbe Nadelchen, Zers. gegen 250°. Chloro- 
plalinat, C12H 22N2,2HCl,PtCl4,2H 20 , aus W. gelbe Krystalle, Zers. gegen 230°. Chloro
aurat, C12H22N 2,2HCl,2AuCl3,3H 20 , aus W., Zers. gegen 210°. Chloromercurat, 
C12H 22N 2,2HCl,2HgCl2. Hydrochlorid, Ci2H 22N 2,2HC1,6H20 , aus W. Prismen, Zers. 
gegen 200°. Tartrat, C12H 22N 2,C4H 0O0,4H 2O, aus W. quadrat. Krystalle. —  y-Bis- 
tetramelhylenpiperazin, C12H 22N 2, F. 62—63°, ist mcist 11., 2-bas. titrierbar. —  Salze: 
Pikrat, Ć18H 250 7N5, aus A. Nadeln, Zers. gegen 230°. Chloroplalinat, C]2H 22N 2,2HC1, 
PtCl4,3H 20 , aus W. gelbe Nadeln, Zers. gegen 260°. Chloroaurat, C12H 22N 2,2HC1,2AuC13, 
aus W., Zers. gegen 200°. Chloromercurat, C12H 2„N„,2HCl,2HgC]2. Hydrochlorid, 
C12H 23N 2,2HC1,6H20 , aus W. Pliittehen, Zers. gegen 240°. Tartrat, C12H 22N 2,C4H60,„ 
4H20 , aus W. Prismen. — Die y-Base bildet, im Gegensatz zu den Isomeren, mit CS2 
in A. eine Dithiocarbamidsaure, C14H 22N 2S4, weiBer Nd. —  Die y-Base lóst Harnsaure
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bcsser ais dic Isomcren u. selbst besser ais Piperazin. — Phenazin wird durch Na in A. 
oder Amylalkohol nicht hydriert, wohl abcr katalyt. in Eg. in Ggw. von Pt. Hierbei 
bildet sich obigo p-Base, welcho ais Dinitrosoderiy. (E. 182°) identifiziert wurde. Da 
ferner die a-Baso durch Zn-Staub zu Phcnazin dehydriert wird (kurzes Ref.), so ist 
die Konst. der a- u. fl-Base direkt bewiesen. —  Verss., eine dieser Basen auf anderen 
Wegen zu synthetiaieren, waren erfolglos. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 528—42. 
April 1932. Montpellier, Fac. des Sc.) LlNDENBAUM.

A. Ostrogoyich und Gh. Gheorghiu, Uńłersuchungcn -iiber y-Triazine. X X III. 
Mitt. Synthese des Isobutyl- und des Iśoamyldiamino-y-triazins. (XVIII. vgl. C. 1931. 
I. 87; vgl. auch C. 1931. I. 1289.) Isobutyldiamino-y-triazin, C,H13N 5 +  1/a H 20 , durch 
Erhitzen eines gut getrockneten Gemisches von Cyanguanidin u. Isovaleroamidin- 
hydrochlorid im fl. Paraffinbade bis auf 230°. Prismat. Nadeln, F. 174— 175°. Um  
die Identitat der Verb. mit dem schon von B a n d r o w s k i  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 9 
[1876], 240) dargestellten u. yon ihm ,,Valeroguanamin“ genannten Prod. festzustellen, 
arbeiten Vff. auch nach der Methode von B a n d r o w s k i . E s werden folgende Un- 
stimmigkeiten in den Eigg. der beiden ident. Verbb. festgestellt: die Verb., die nach 
B a n d r o w s k i  wasserfrei krystallisiert, enthiilt 1/2 Mol. Krystallwasser. F. 174— 175°, 
nach B a n d r o w s k i  F. 172—173°. Die Verb. sublimiert nicht, wie BANDROWSKI 
angibt, bei 100° unter gewóhnliehem Druck, sondern erst bei 110° u. 15 mm Druck. 
Auch dio Loslichkeit in A. u. A. ist anders, ais B a n d r o w s k i  angibt. —  Hydrochlorid, 
beginnt bei 255° unter Dunkelfiirbung zu erweichen, F. 259—260°. Neutrales Sulfat, 
(C;Hi3Ns),SO.,H2 +  H 20 ,  F . 267°, braunt sich gegen 260°. —  Acetylderiv., C-H12N5- 
CO-CH3, F . 227—228°. — niacetylderiv., C,Hn N5(CO • CH3)2, F. 129— 130°. Pikrat, 
C7H 13N 6-C,jH30 7N3 -j- H 20 , hellgelb, F . 244—245°, braunt sich etwas fruher. — Iso- 
amyidiamino-y-triazin, CBH]5N 6 +  */2 H 20 ,  durch Erhitzen eines gut getrockneten 
Gemisches von Cyanguanidin u. Isocaproamidinhydrochlorid. Prismat. Nadeln, F. 177,5 
bis 178°, erweichen gegen 175°. Wurde ebenfalls schon von B a n d r o w s k i (1. c.) dar- 
gestellt. —  Hydrochlorid, F. 253—255°, farbt sieli gegen 250°. — Neutrales Sulfat, 
(CsH 15N 5)2-S 0 4H 2 +  HaO, F. 223—228° unter schwacher Gelbfarbung. — Pikrat, 
C8H i5N5-C0H 3O7N 3 +  2 H 20 , braunt sich gegen 245°, F . 247— 248°. — Monoacetyl- 
deriv., CgHj ,Nr, • CO ■ CH3, F. 233—234°. —  Diacetylderiv., CsH 13N5(CO-CH3)2, F. 124 
bis 125°. —  Vff. versuchen, die substituierten Diamino-y-triazine nach der fruher (vgl. 
C. 1931. I. 87) angegebenen Methode aus Cyanguanidin u. dem entsprechenden Nitril 
zu erhalten; abor weder Isomleronitril noch Isocapronitril kondensieren sieh unter den 
angegebenen Vers.-Bedingungen mit Cyanguanidin zu Triazinen. —  Das Hydrochlorid 
des Isovaleroiminomelhylesters wurde unter Durchleiten eines langsamen HCl-Stromes 
durch ein gut gekiihltes Gemiscli von Isovaleronitril u. wasserfreiejn Methanol erhalten. 
Aus diesem wurde dann m it konz. alkoh. Ammoniak das Amidin gewonnen. Pikrat 
des Isoraleroamidins, C5H 12N a-C6H 30 ;N 3, Nadeln, erweichen gegen 228°, F . 231— 232° 
(k. Th.). Pikrat des Isocaproamidins, CflH 14N 2• C0H3O7N3, F. 195— 196®. (Gazz. chim. 
Ital. 62. 317—32. April 1932. Klausenburg, Univ.) F i e d l e r .

G. M enschikow, Ober die Alkaloide von Hcliotropium lasiocarpum. I. Die ober- 
ird. Teile dieser in Turkestan yerbreiteten Pflanze (Borraginaceae) enthalten ca. 0,4%  
Alkaloide, yon denen 2 krystallisiert abgesehieden werden koimten. Das Hauptalkaloid 
(ca. 0,25°/o in der Pflanze) von der Zus. C16H 2;0 5N wird Heliotrin, das andere von 
der Zus. C2lH330 7N  wird Lasiocarpin genannt. Heliotrin enthiilt 2 OH u. 1 OCH3; 
das N-Atom ist tertiar. Durch Barytlsg. wird Heliotrin glatt nach Art eines Saure- 
estershydrolysiert: C16H 2, 0 5N  +  H2Ó =  C^H ĵOj +  C8H 130 2N. Die Spaltsiiure CgHlc0 4, 
Ileliotrinsaure genannt, ist eine starkę, einbas., gesatt., offenbar der alipliat. Reihe 
angehorende Saure u. enthiilt 1 OH u. 1 OCH3, so daB ihre Formel in CsH 11(OH)(OCH3)- 
CÓ2H aufgel. werden kann. Das bas. Spaltprod. C8H 130 2N, Heliotridin genannt, enthiilt 
2 OH, das eine praformiert, das andere bei der Hydrolyse entstandon. Heliotrin ist 
also ein Heliotrinsdurelieliotridinester.

V e r s u c h e. Getrocknete Pflanze mit 1% NH3 enthaltendem 95°/0ig. A. extra- 
hiert, A. abdest., Rtickstand mit 5%ig., dann 2%ig- HCI ausgezogen, Lsg. mit Chlf. 
gewaschen, mit NH4OH alkalisiert, mit Chlf. ausgeschiittelt. Erhaltenes Alkaloid- 
gemisch mit Bzl.-PAe. ausgekocht, mit Tierkohle entfarbt. Aus dem Filtrat krystalli- 
sierte das meiste Heliotrin aus. AuS der Mutterlauge wurde nach Abdest. des Losungs- 
mittels durch Losen in 2-n. HCI, fraktioniertes Fiillen mit 2-n. NaOH usw. das Lasio
carpin isoliert. — Heliotrin, C16H 2, 0 6N, aus Aceton Prismen, F. 125— 126°, [a]p =  — 75° 
in Chlf. Wss. Lsg. stark lackmusalkal. Lsg. in verd. H 2S 0 4 entfarbt KMn04 sofort.



1932. n. D. O r g a n is o e e  C i i e m i e . 1025

Beim Erhitzen mit Zn-Staub Diimpfe, welche Fichtenspanrk. geben. Mit CHaJ  in sd. 
CH3OH das Jodmelhylat, C17H30O5N J, twa absol. A. +  A. gelbliche, hygroskop. Prismen, 
P. 108— 111°. — Lasiocarpin, C21H33Ó-N, aus PAe. Blattchen, F. 94—95,5°, [cc]d =  —4° 
in A. Verh. gegen KMn04 u. Zn-Staub wie oben. —• Verseifung des Heliotrins: Mit 
wss. Barytlsg. 1 Stde. gekocht, mit C02 gefallt, Filtrat angesauert, eingeengt u. mit 
Chlf. ausgesehuttelt. Chlf.-Buckstand lieferte Heliotrinsaure, C8H 10O4, aus Bzl.-PAe. 
(1: 4) derbe Prismen, F. 92,5— 94,5°, [oc]n =  — 12° in W., in wss. Lsg. stark laekmus- 
sauer. Obige saure Mutterlauge verdampft, Ruckstand mit sd. absol. A. ausgezogen. 
Filtrat lieferte nach Einengen Heliotridinhydrochlorid, C8H 140 2NC1, aus absol. A. groBe 
Bliltter, F. 122— 124°. Daraus mit verd. NaOH nach Verdampfen u. Ausziehen mit h. 
absol. A. Heliolridin, C8H 130 2N, aus Aceton Nadeln, F. 116,5— 118°, [cc]d =  + 31°  
in CH3OH, im Vakuum auf W.-Bad sublimierend. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 974— 77. 
8/ 6. 1932. Moskau, Chem.-pharm. Forsch.-Inst.) LlNDENBAUM.

Sudhamoy Ghosh und Nihar Ranjan Chatterjee, Einige. neue Hydrocupreidin- 
derimte. II. (I. vgl. C. 1931. II. 2618.) Nach dem 1. c. angcgebenen Verf. wurden einige 
n-Alkylalher des Hydrocupreidins dargestellt. — n-Propylhydrocupreidin, C22H30O2N2, 
aus Aceton Nadeln, F. 182°, [a]n32 =  +206,25° in Chlf., in verd. H2S 0 4 blaulich 
fluorescierend (auch alle folgcnden Verbb.). Hydrochlorid, C22H320 2N2C12, aus W. 
Nadeln, F. 222° (Zers.), [a]c20 =  +227,5° in W. — n-Butylhydrocupreidin, C23H 320 2N2, 
aus feuchtem Aceton Nadeln, F. 176°, [cc]d31 =  +194,5° in Chlf. Hydrochlorid, 
C23H340 2N 2C12, aus W. Nadeln, F. 226° (Zers.), [a] D26 =  +215° in W. — n-Arnyl- 
hydrocupreidin, C24H340 2N2, aus Aceton Nadeln, F. 164°, [ix]d31 =  +189,25° in Chlf. 
Hydrochlorid, C24H30O2N2Cl2, aus W. seidige Nadeln, F. 223°, [a]c6 =  +212,5° in W. -— 
n-Hcptylcupreidin, (J26H3S0 2N2, aus Aceton seidige Nadeln, F. 158°, [oc]d3 =  +179,75° 
in Chlf. Hydrochlorid, C26H40O2N2Cl2, aus W. Nadeln, F. 215°, [oc]d26 =  +195° in
0,02-n. HCl. — n-Octylhydrocupreidin, C27H40O2N2. Da das Hydrochlorid in k. W. 
swl. ist, wurde das Rk.-Gemisch in W. gegossen, mit NaOH stark alkalisiert, nach 
Stehen uber Nacht Nd. filtriert usw. Aus Aceton Nadeln, F. 151°, [oc]d31 =  +170,75° 
in Chlf. Hydrochlorid, C27H420 2N2C12, aus W. seidige Nadeln, F. 210°, [a]n27 =  +182,5° 
in 0,1-n. HCl. — Isobidylhydrocupreulin, C23H320 2N 2, wurde jetzt krystallisiert erhalten. 
Aus A. Nadeln, F. 175°, [a]c29 =  +186,7° in Chlf. (Journ. Indian chem. Soc. 9 .83—85. 
Febr. 1932. Caleutta, Śchool of Trop. Med. and Hyg.) L in d e n b a u m .

Karl Freudenberg, Richard F. B. Cox und Emil Braun, Das Catechin der 
Kakaobohne. 26. Mitt. uber Gerbstoffe. (25. vgl. C. 1931. I. 1765.) Die friiher (1. c.) 
bereits geiiuBerte Vermutung, daB das Kakaol von U l t e e  u. v a n  DORSSEN mit l-Epi- 
catechin ident. ist, wird bestatigt. Zu demselben Resultat kommen A d a m , H a r d y  
u. NlERENSTEIN (C. 1931. I. 2070). Im Gegensatz zur Auffassung dieser Autoren 
sind jedoch Epieateehin u. Catechin nicht struktur-, sondem diastereoisomer.

V e r s u c h e .  Die zur Vemichtung von Enzymen vorbehandelten Bohnen werden 
getrocknet, gemahlen u. mit A. bei 75° maceriert. . Aus einer wss., mit PAe. von Fett 
u. mit Chlf. von Kaffein befreiten Lsg. extrahiert A. 1-Epicatechin. Umkrystallisation 
aus Aceton-Benzol. Eine Probe Kakaol (U l t e e ) wurde mit 1-Epicatechin identifiziert. 
Identifizierung durch Analyse, Krystallwassergeh., opt. Drehung, Zers.-Punkt, sowie 
durch F., Drehung u. Analyse der Pentacetylyerb. FF. von d, 1-Epicatechin, d-Catechin 
u. d,l-Catechin 169°, 131— 132° u. 164— 165° (abweichend von Daten von A d a m , H a r d y  
u. NlERENSTEIN). (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1913— 17. Mai 1932. Wisconsin, 
U niv .) L e m b e r g .

Walter A. Jacobs und Elmer E. Fleck, Die partielle Dehydrierung der Oleanol- 
saure. (Vgl. C. 1931. II. 3213 u. friiher.) Die Unterss. wurden auf Oleanolsaure oder 
vielmehr auf dereń Melhylesterbenzoat ausgedehnt. Dieses lieferte mit S — im Gegen
satz zum isomeren Ursolsaurederiv., aber analog den D eriw . des /j-Amyrins u. 
Hederagenins — ein Dehydrothioderiv. der Zus. C3RH 480 4S, aus welehem sich das Benzoyl 
leicht entfernen lieB, wahrend die Estergruppe ihre urspriingliche Stabilitat bewahrt 
hatte, ganz wie im Falle des Hederagenins. —  Diese Analogie erwies sich femer durch 
den Verlauf der Oxydation des Dehydrothioderiy. mit KMn04. Da sich das Rk.-Gemisch 
schwer zerlegen liefi, wurde es zuerst verseift. Das resultierende Prod. war benzoyl- 
u. methosylfrei u. lieferte eine saure u. eine neutrale Substanz. Die Saure, 0 ,30i7420 G, 
bildete wl. Salze u. einen leicht verseifbaren Methylester. Die beim analogen Hederagenin- 
deriv. leicht erfolgende Eliminierung des C 02H wird hier offenbar durch die Schwer- 
lóslielikeit der Salze verhindert. — Die neutrale Substanz sollte, in Analogie mifc

XIV. 2. 67
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(9-Amyrin u. Hederagenin, ein Koton C31H440 6 sein (das Keton aus Hederagenin stimmt 
besser auf C3lH440 4 ais auf C31H400 4), besaC jedoch die Zus. CMU i20 3, anseheinend 
infolge Eliminierung der Gruppe CÓ2CH3. Im Gegensatz zum Hederageninderiv. 
lieC sich hier die CO-Gruppe nicht durch Oximbldg. nachweisen. — Wiilirend fur 
Hederagenin Formel C31H 50O4 u. fiir die Amyrine Formel C30H50O gesicliert scheincn, 
werden fiir Ursol- u. Oleanolsaure die Formeln C30H4SO3 u. C31H50O3 noch diskutiert 
(WlNTERSTEIN u. St e i n , C. 1931. II. 1584). Vff. haben die Frage zu kliiren ver- 
sucht, aber bisher erfolglos. Durch Austausch der OH im Hederagenin (mit 2 OH) u. 
in der Oleanolsaure (mit 1 OH) gegen H kónnten, gleiche C-Zahl vorausgesetzt, ident. 
Prodd. entstehen. Vff. haben Oleanolsauremethylester zum Keton, Oleanonsaure- 
methylester, oxydiert u. dieses nach CLEMMENSEN reduziert. Dabei trat stereochem. 
Umlagerung ein, denn der gebildete (i-Oleanansaureester drehte entgegengesetzt wie 
der Oxy- u. Ketonsaurcestcr. Der oc-Esler wurde iiber das Semicarbazon nach WOLFF 
erhalten. Hierbei entstand ais Nebenprod. eine Saure, dereń Methylester sich ais ein 
drittes oder y-Isomcres erwies. — Hcderagonsauremethylester (C. 1925. II. 570) lieferte 
nach CLEMMENSEN unter gleiehzeitiger Entfernung des primaren OH einen Desoxy- 
desoxoester C32/ / 50O2 oder C32/ / r,20 2, gebildet durch Red. des CO zu CH2 u. Abspaltung 
von H20  bzw. weitere Red. der entstandenen Doppelbindung; eine solche lieS sich 
jcdenfalls nicht nachweisen. Der Ester war verschicden von den Oleanansaureestern. 
Hederagonsdureestersemicarbazon lieferte nach W o l f f  2 Prodd., das eine ident. mit 
obigem Desoxydesoxoester, das andere der zu erwartende Desoxooxyester C32HS20 3. 
Ein Teil war anseheinend vor der Red. dehydratisiert worden.

V e r s u e h e .  Oleanolsaure, C31H50O3 oder C30H48O3. Gewiirznelken in CH3OH +  
2-n. KOH mehrere Tage stehen gelassen, mit Eg. angesauert, eingeengt, Nd. in 1 %ig. 
alkoh. NaOH gel., entfarbt, mit W. verd. u. eingeengt, Na-Salz mit A. ausgekocht 
u. in A. mit HC1 zers. Aus A. Nadeln, bei 305° sinternd, F. 312° (korr.), [oc]d24 =  +79°  
in Chlf. —  Methylester, C32H5, 0 3 oder C3IH 5()0 3. Mit CH2N 2. F. 197—198°, [kJd23 =  
+ 7 5 °  in Chlf. Benzoat, C39H560 4 oder C3SH .40 4, aus Aceton Platten, F. 258— 259°, 
[oe]n24 =  + 86° in Chlf. —  Dehydrothiooleanolsduremethylesterbenzoat, C39H500 4S oder 
C3SH480 4S. Yoriges Benzoat mit gleicher Menge S in N-at 2 Stdn. auf 235— 245° erhitzt, 
mit Bzl. extrahiert, mit CH3OH gefallt, unter 2 mm dest. Zwischen 300 u. 350° dest. 
Harz lieferte aus B z l..+  CH3OH, dann Aceton Prismen, F. 266— 268°, [cc]d23 =  +32°  
in Chlf. Cholesterinprobe rotlichbraun, beim Erwarmen dunkelgriin. — Dehydro- 
thiooleanolsauremethylesler, C32H 40O3S oder C31H440 3S. Voriges mit 5°/0ig. alkoh. KOH
4 Stdn. gekocht, mit W. gefallt. Aus Aceton Platten, F . 284— 285°. Mit C(N02)4 
braun, spater gelb. — Saure C31/ / 44O0 oder C30H12O6. 5 g des vorvorigen in Eg. mit
150 ccm 6%ig. KMn04-Lsg. bei Raumtemp. 2 Stdn. geriihrt, mit W. verd., Nd. von 
kolloidaler MnOa-Lsg. filtriert, mit 0,1-n. alkoh. KOH 4 Stdn. gekocht, ausgefallenes 
K-Salz in Aceton mit verd. HC1 zers. Aus Aceton Prismen, F. 268— 269°, [a] u25 =  
— 15° in Chlf. Cholesterinprobe gelb, beim Erwarmen tief orangen. Mit CH2N 2 der 
Methylester, C32H40Oe oder C31H440 6, aus Aceton Prismen, F. 288— 289°. — Verb. 
O30Hu O3 oder C'25/7120 3. Aus der Mutterlauge des vorigen K-Salzes mit W. Aus A., 
dann Aceton Nadeln, F. 287—288°, [a]ir4 =  +202° in Pyridin. — Oleanonsauremelhyl- 
ester, C32H60O3 oder C3lH480 3. Oleanolsaureester in Eg. mit Cr03 oxydiert, mit W. 
gefallt. Aus Aceton Nadeln, F. 181— 182°, [ajn25 =  + 89° in Pyridin (ygl. P r e l ÓG, 
C. 1930. II. 3292). — fi-Óleananmuremethylester, C32H520 2 oder C31H 60O2. Vorigen 
in Eg. mit amalgamiertem Zn u. konz. HC1 2 Stdn. gekocht u. verd. Aus CH3OH 
Nadehi, F. 170— 172°, [oc]d24 =  —75° in Pyridin. — In CH3OH wl. Nebenprod., 
C31/750O, oder wahrscheinlich ein Desoxolacton, aus Aceton Nadeln, F. 335
bis 337°, OCH3-frei. —  Anliydrolacton C'3177laO, oder CmHirf l 2. Oleanolsauremethyl
ester in Eg. unter allmahlichem Zusatz von konz. HC1 5 Stdn. auf 110— 120° erhitzt, 
mit W. gefallt, Aus CH3OH, dann Aceton Platten, F. 246—248° (Zers.), OCH3-frei. 
Mit C(NOj,)4 gelb. — Oleaiumsduremelhylestersemicarbazon, C33H530 3N3 oder C32H510 3N3, 
ausChlf.-A. Nadeln, F. 233—235°. [NachPRELOG (1. c.) F. 136°. D. Ref.] — a-Oleanan- 
sdurcrneihylester, C32H520 2 oder C3lH5()0 2. Voriges mit C2H5ONa-Lsg. im Robr 15 Stdn. 
auf 180° erhitzt, verd., Gemisch von Na-Salz u. neutralem Prod. mit A. extrahiert. 
A.-Ruckstand lieferte aus A. Nadeln, F. 159— 160°, [<x]d26 =  + 71° in Pyridin. —  
y-OlfMnansdure, C31H 50O2 oder C30H48O2. Aus dem Na-Salz mit A. u. HC1. Aus Aceton 
Platten, F. 266— 26S°. -Alit CH„N2 der Methylester, C32H520 2 oder C31H 5„02, aus A. 
Nadeln, F, 16S— 169°, [<x]d24 =  + 77° in Pyridin. —  Anhydrodesoxomelhylester O3iHt0O« 
oder Desoxydesoxomethylester C32J7520 2. Durch Red. des Hederagonsaureesters wie
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oben. Aus Aceton Prismen, F. 184— 185°, [a]o25 =  + 78° in Pyridin. — Aus der 
Aceton-Mutterlauge ein Ncbenprod., aus A. Nadeln, F. 132— 135°, [cc]d24 =  — 20° 
in Pyridin. — Hederagonsauremethylestersemkarbazon, C33H530 4N3, aus Chlf.-A. Nadeln, 
F. 220—222°. — Desoxooxymethylester C'.!2/ / 520 3. Voriges mit C2H5ONa-Lsg. wie oben 
erhitzt, verd., Gemisch vonNa-Salzen mit A. u. HC1 zers., ath. Lsg. mit verd. NH4OH 
ausgeschiittelt, Extrakt mit Saure gefiŁllt, Saure mit CH2N2 wieder yerestert. Aus 
yerd. Aecton Nadeln, F. 165— 166°.. [oc]d27 =  + 84° in Pyridin. Benzoat, C39H5l50 4, 
aus A. Platten, F. 182— 183°, [cc]d25 =  + 89° in Pyridin. — Aus der mit NH4OH 
ausgezogenen ath. Lsg. durch Verdampfen ein zweites NH4-Salz u. aus diesem Saure 
C31Hm0 2, aus Aceton Nadeln, F. 246— 247°. Mit CH2N2 der Meihylester, C32H320 2, 
F. 184— 185°, [a]D26 =  + 77° in Pyridin, ident. mit obigem Desoxydesoxoester. 
(Journ. biol. Chemistry 96. 341— 54. Mai 1932. New York, ROCKEFELLER-Inst. 
for Med. Res.) L indenbaum .

Alfred Winterstein und Gertrud Stein, Untersuchungen in der Saponinreihe. 
X. Zur Kenntnis der Monooxytriterpensauren. (IX . ygl. C. 1932 . I. 240.) Da die von 
B e a u c o u r t  (C. 1930 . I. 235) naher untersuehte Boswellinsaure aus Weihrauch die 
Formel C32H 520 4 besitzen soli, haben Vff. zu ermitteln yersucht, ob sieli diese Harzsaure 
Tom Hederagenin, C31H 60O4, durch den Mehrgeh. einer CH2-Gruppe unterscheidet. 
Wie unten gezeigt wird, lassen sich durch Verseifung der „Boswellinsiiure“ 2 isomere 
Sauren gewinnen, dereń Analysen keine sichere Entscheidung zwischen C30H4aO3 u. 
C31H 50O3 gestatten. Aber die Aquivalentgewichtsbcst. nach dem Blockierungsverf. — 
Einschalten yon Kontrollbestst. mit Cholsaure — lieferte Werte, welche zweifellos 
fiir C30H 48O3 sprechen. Die Ubertragung dieses Verf. auf Oleanolsdure (IX. Mitt. u. 
friiher), Ursolsdure (VIII. M itt., C. 19 3 2 . I. 239) u. Elemolsaure (L ie b  u . Ml a d e n o v iĆ, 
C. 1931 . II. 1565) ergab, daB aueh diese Sauren die Bruttoformel C30H4h0 3 besitzen. 
In dem in der IX . Mitt. fiir den Abbau der Oleanolsaurc angegebenen Schcma sind 
daher alle Formeln um CH2 zu yermindern. — Durch Behandeln des Weihrauchs mit 
Ba(OH), haben Vff. eine Siiure C32H50O4 erhalten, welche bei der Verseifung 1  Mol. 
CH3'C 02H abspaltete u. eine Saure C30H 4SO3 lieferte. Der Weihrauch enthalt demnach 
das Aeetylderiv. einer Monooxytriterpensaure yon der Formel C20H46(O-CO-CH3) 
(C02H). Vff. bezeiclmen dieses ais Acetylbomellinsaure u. das Verseifungsprod. C30H 48O3 
ais Boswellinsaure. Die therm. Zers. ersterer entspricht der Gleichung:

C32H 50O4 =  C20H46 +  CH3 C 02H +  C 02 
u. yerlauft im Hochvakuum sehr glatt, indem man ca. 75% KW-stoff erhalt. — Zur 
praparatiyen Darst. der Harzsauren wird obiges Ba-Salz mit Acetanhydrid behandelt, 
wodurch das wl. Essigsdure-Acelylbosioellinsdureanhydrid entsteht. Hierin gleieht die 
Boswellinsaure der Oleanol- u. Ursolsiiure (vgl. v a n  DER H a a r , C. 1929 . II. 982). 
Die durch Spaltung des Anhydrids erhaltene Acetylboswellinsaurc konnte mittels 
CH3OH in 2 Isomere zerlegt werden, durch dereń Yerseifung die isomeren Boswellin- 
siiuren, mit a u. /3 bezeichnet, erhalten wurden. Es seheint noch eine weitere Saure vor- 
handen zu sein, welche starker rechts dreht ais die a- u. fi-Saure. Die beiden Acetyl- 
siiuren liefertcn durch Hochvakuumdest. die entsprechenden isomeren KW-stoffe. — 
In ihrem pliysiolog. Verh. schlieBen sich die Boswellinsauren den isomeren Oxytriterpen- 
sauren an, indem sie starkę Fischgifte sind.

Y e r s u c h e .  Zur Aquivalentgcwichtsbest. wurde die Substanz in w. 85%ig. A. 
gel. u. naeh Erkalten mit 0,05-n. NaOH u. Phenolphthalein titriert. — Acelylboswellin- 
sdure, C32H50O4. Weihrauch auf — 15° gckuhlt, in Kugelmiilile vermahlcn, mit A. 
48 Stdn. geschiittelt, Extrakt mit gesatt. Barytlsg. u. festem Baryt 100 Stdn. ge- 
schuttelt, gebildetes Ba-Salz mit A. gewaschen u. getrocknet. Gepulvertes Salz mit sd. 
Acetanhydrid iibergefiihrt in Essigsdurc-Acetylboswellimdureanhydrid, C34H520 5, aus 
Chlf.-CH3OH Blattchen, F. 220—225°, wieder fest, dann Zers. 260— 270°. Dieses mit 
A.-CHjOil (1: 1) bis zur Lsg. gekocht u. A. Tcrdampft. Prismen, F. 250—255° (korr.).
— Vorige Saure (Gemisch) in h. CH3OH gel. u. stehen gelassen, wobei die /?-Acetylsaure 
auskrystallisierte. Aus der Mutterlauge durch Einengen weitere /}-, dann (3emische von 
(1- u. a-Acetylsaure. Fraktionen mit sd. 10%ig. methylalkoh. KOH verseift, Boswellin
sauren liaufig aus CH3OH umkrystallisiert (Niiheres ygl. Original). —  u.-Boswellinsaure, 
C30H48O3, aus CH3OH sechseckige Blattchen, F. 289° (korr.), [a]D19 =  +114,5° in Chlf.
— Meihylester, C31H50O3. Mit ath. CH2N 2. Aus CH3OH-A. (A. yerdampft) Blattchen, 
F. 214— 215° (korr.), [cc]d19 =  +115,4° in Chlf. —  oc-Acetylboswellinsaure, C32H50O4. 
Vorvorige mit Acetanhydrid gekocht, gemischtes Anhydrid (aus Chlf.-CH3OH Blattchen,
F. 229— 232°, wieder fest, dann Zers. 267— 270°) mit A.-CH3OH ( 1 : 1 ) yerkocht, A.
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abdost. Aus CH3OH Prismen, F. 241—243° (korr.), [oc]d10 =  +65,3° in Clilf. — Melhyl- 
ester, C33H 520 4, F. 229—230° (korr.), [oc]dw =  + 6 8 °  in Chlf. —• a-Formylboswellinsaure, 
C3,H4RÓ4. Mit 100°/oig. H C 0 2H u . Bzl. 3 Stdn. gekoeht, mit W. yerd. u. Bzl. abgesaugt. 
Aus A. Nadeln, F. 254— 257° (korr.), [cc]d20 =  +65,5° in Chlf. — f)-Boswellinsaure, 
C3„H480 3, aus CH3OH Prismen, F . 238— 240° (korr.), [a] D19 =  +118,4° in Chlf. — 
Methylester, C31H 50O3, F. 189—190° (korr.), [oc]d1!i =  +116,2° in Chlf. Wird durch 
sd. 10%ig. alkoh. KOH nicht yerseift. — p-Acetylboswellinsaure, C32H50O4. t)ber das 
gemischtc Anhydrid (F. 226— 228°, wieder fest, dann Zers. 277— 280°). Prismen,
F. 271—273° (korr.), M d 10 =  +68,9° in Chlf. — Methylester, C33H620 4, F. 197,5 bis 
198,5° (korr.), M d 19 =  +73,8° in Chlf. — fl-Formylbosicellinsiiure, C31H480 4, aus absol. 
A. Nadelchen, F . 272—275° (korr., Zers.), M d 20 =  +91,6° in Chlf., in A. viel schwerer
1. ais die oc-Saure. — K W :stoffe C23Hie . Durch Hochvakuumdest. der Acetylboswellin- 
sauren bei 255— 285°; in A. gel., mit Barytwasser gewaschen usw., aus A.-CH3OH, dami 
Aceton umkrystallisiert. 1. Aus nichtfraktionierter Acetylsaure. F. 127° (korr.), 
[oc] d16 =  4-184,9° in Chlf. 2. Aus a-Acetylsaure. Nadeln, F. 153—154° (korr.), [ajn20 =  
+  132,2° in Chlf. 3. Aus /9-Acetylsaure. Blattchen, F. 140—141,5° (korr.), [<x]d10 =  
+  132,0° in Chlf. (Ztschr. physiol. Chem. 208. 9—25. 24/5. 1932. Heidelberg, Kaiser 
W illi.-Inst. f. med. Forscli.) ' L in d e n b a u m .

E. Cherbuliez, E. Ehninger und K. Bernhard, Untersuchungen iiber Croton- 
samen. II. Das blasenziehende Prinzip. (I. vgl. C. 1932. I. 3068.) Das blasenziehende 
Prinzip des Crotonsamens laCt sich aus dem Crotonol durch Ausschiitteln seiner Lsg. 
in PAe. mit 90%ig. CH3OH oder wss. Pyridin abtrcnnen. Das wirksame Prod. stellt 
ein gelbliches Harz von ziemlich starker Rechtsdrehung dar, die aber bei yerschiedenen 
Priiparaten stark wechselt, je nach dem Darstellungsmodus. Analyse u. Mol.-Gew.- 
Bestst. deuten auf die Zus. C37H5e0 9. Die Substanz ist ungesatt. u. enthalt acetylier- 
bare OH-Gruppen. Br2 wird nicht nur addiert, sondern wirkt auch substituierend. 
Das Crotonol enthalt 0,5— 1%0> das K om  bis 2,8% 0 des Harzes. Das blasenziehende 
Prod. ist yerschieden yon dem purgierend wirkenden Bestandteil des Crotonóls. (Helv. 
chim. Acta 15. 658—70. 2/5. 1932. Genf, Univ.) Oh l e .

E. Cherbuliez, K. Bernhard und E. Ehninger, Untersuchungen iiber Croton- 
samen. III. Uber die Unwahrscheinlichkeit der Ezistenz des Tusonschen Alkaloidem 
und iiber die Anicesenheil von Rohrzucker und von Glucosiden der Glucose in Crotonsamen. 
(II. ygl. vorst. Ref.) Entgegen den Angaben von T u s o n  (Journ. chem. Soc., 
London 17. [1864]. 195), nach denen der wss. Extrakt von Crotonsamen neben dem 
von ihm isolierten Ricinin noch ein zweites Alkaloid enthalten soli, finden zwar Vff. 
eine zweitp krystallisierte Substanz, die jedoeh N-frei ist u. ais Saccharose erkannt wird. 
Ferner erhalten sie aus dem methylalkoh. Extrakt von Crotonsamen eine amorphe 
Substanz, die nach Entfernung des Alkaloides in W. unl. ist u. bei der Hydrolyse mit 
5°/0ig. H 2S 0 4 ein Filtrat gibt, in dcm sich Glucose nachweisen laBt. (Helv. chim. Acta 
15. 855— 56. 1/7. 1932. Genf, Univ.) D z i e n g e l .

Emile Cherbuliez und Karl Bernhard, Bemerkungen zum Crotonosid. Vff. be- 
statigen die schon kiirzlich (C. 1932. I. 3068) wahrscheinlich gemachte Identitat der 
Zuckerkomponente des aus Crotonsamen erhaltenen Crotonosids mit d-Ribose, indem 
sie aus reiner d-Ribose das Phenylosazon, F . 154°, u. das p-Bromphenyll^drazon,
F. 164°, herstellen u. mit den aus ihrem Zucker erhaltenen Deriyy. yergleichen, F. 159 
bis 160° bzw. F . 164°. Die Misch-FF. zeigen keine Depression. — Die bas. Komponentę, 
das Isoguanin, fiir welches Vff. die Formel eines 2-Oxy-6-a7ninopurins aufstellen, wird 
yergliehen mit dem von BuELL u. P ep.KINS (C. 1927. II. 1482) aus Schweineblut 
isolierten Oxyadenin, das nach letzteren ebenfalls 2-Oxy-6-aminopurin sein soli. Da 
die Eigg. der beiden Oxyadenino Unterschiede zeigen, halten Vff. es fiir moglich, dafi 
die Konst. des aus Schweineblut isolierten Praparates eine andere ist. (Hely. chim. 
Acta 15. 978—80. 1/7. 1932. Genf, Univ.) D z ie n g e l .

Jahrbuch der organischen Chemie. Von Julius Schmidt. J g .  1S . D ie Forschungsergebnisse 
u. Fortschritte im Ja h re  19 3 1 . Leipzig u. W ien: Deuticke 19 32 . (X IX , 345 S.) 4°. 
M. 36 .— ; Lw . M. 39.— .

W ilhelm Schlenk und Ernst Bergmann, Ausfiihrliches Lehrbuch der organischen Chemie. 
B d . 1 .  Leipzig u. W ien: Deuticke 1932 . 4°.

1 .  (V II I , 805 S.) M. 36.— ; Lw . M. 39.—  ; H ldr. M. 4 1 .— .
Hermann Staudinger, D ie hochmolekularen organischen Verbindungen. K autschuk und 

Cellulose. B erlin : J .  Springer 19 32 . (X V , 540 S .) gr. 8°. M. 49.60; Lw . M. 52.— .
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E. Biochemie.
E 8. P flanzenphyslo logie. B akterio log ie .

C. H. Rogers und J. W. Shive, Faktoren, die die Eisenverłeilung in  den Pflanzen 
bestimmen. Pflanzen, dereń GewebspreBsafte hohes pn aufweisen, haben wenig 1. Ee 
u. viel Gesamt-Fe, Pflanzen mit niederem ph viel 1. u. relativ wenig Gesamt-Fe, ja 
in manehen Fallen ist das gesamte Fe ais 1. Fe vorhanden. Der pn-Bereich, in dem das 
Fe ausfallt, ist im Gewebe weiter ais in anorgan. Systemen. Entspreehend den Schwan- 
kungen des ph im Laufe von Tag u. Nacht maeht das 1. Fe gegenlaufig Schwankungen 
durch. Die hóchsten pn-Werte wurden bei allcn Pflanzen im Phloem, die nicdrigsten 
im Xylem gefunden, im zwischenliegenden Gewebe steile Ubergiinge zwischen hohem 
u. tiefem ph. Dementsprechend ist das Fe im Phloem abgelagert, wahrend es im Xylem  
von den Wurzeln zu den Blattern geleitet wird. Das unl., abgelagerte Fe ist fiir die 
Pflanze unbrauchbar. Pflanzen mit allgemein tiefem ph fuhren wenig u. in allen Ge- 
weben gleichmiiBig verteiltes Fe. (Plant Physiol. 7. 227— 52. April 1932. New Bruns
wick, New Jersey, New Jersey Agric. Exp. Stat.) LlXSER.

J. Oserkowsky, Die Wasserstoffionenkonzentration und der Eisengehalt des Tra- 
chealsafles griiner w id  chlorotischer Birnbaume. Zu Beginn der Vegetationspcriode ist 
die Fe- u. die H'-Konz. groB, doch ist die Periode des hohen Fe-Geh. kiirzer ais die des 
tiefen pn. In der Fe-Konz. ergeben sich zwischen griinen u. chlorot. Pflanzen keine 
heryorstechenden TJnterschiede, doch ist sie in chlorot. Pflanzen meist etwas hoher. 
(Plant Physiol. 7. 253—59. April 1932. D iv. of Plant Pathology, Univ. of Calif.) LlNSER.

J. O. Mucco, Die Pflanze ais Elektrizitatsleiter. Zwischen den oberen Teilen der 
Pflanze u. ihren Wurzeln im Boden besteht ein Spannungsunterschied, der eine Ionen- 
strómung aus der Bodenlsg. nach den Blattern bedingt. Der Spannungsunterschied 
hangt mit dem Temp.-Unterschied zwischen Luft bzw. den oberird. Pflanzenteilen u. 
Boden zusammen u. wechselt in folgę der yersehiedenen Warmekapazitat von Luft u. 
Boden innerhalb von 24 Stdn. sehr. Die oberird. Teile der Pflanze sind bei Sonnen- 
schein negatiy geladen. In diesem Falle wandern hauptsachlich Kationen nach den 
oberen Teilen. Wahrend der Nacht ist der Boden warmer ais die Luft u. im Vergleich 
zu den oberen Teilen negativ geladen. Hierdurch wird der Anionenstrom nach oben 
begunstigt. Je groBer der Temp.-Unterschied ist, um so intensiver ist der Ionenstrom, 
u. um so besser gedeiht die Pflanze. (Ztschr. Pflanzenernahr., Dungung, Bodenkunde 
Abt. A. 24. 334—-41. 1932. Leningrad, Inst. f. Pflanzenkultur.) W. SCHULTZE.

G. Mezzadroli und E. Vareton, Wirkung der ultrakurzen eleklromagnetischen 
Wellen /. — 2—3 m auf die Keimung der vor der Saat bcslrahlten Samen. (Vgl. C. 1931.
II. 584.) Laboratoriumsverss. mit den Samen verschiedener Pflanzen u. Feldverss. 
mit Zuckerriibcn. Durch die Bestrahlung wird Keimungsgeschwindigkeit u. Keim- 
fahigkeit erhoht; Ernte an Riibengewicht, Zuekergeh. des Saftes u. Reinheit desselben 
sind groBer. (Giourn. Biol. appl. Ind. chim. 1. 212— 19. 1931.) KRUGER.

E. S. Castle, tSber die „ Umkehrung“ des Phototropismus bei Phycomyces. Die von 
Oltm a n ns  u . B la a u w  beschriebene Umkehrung des Phototropismus yon Phyco
myces bei hoher Lichtintensitat riihrt von der Wrkg. ungeniigend ferngehaltener infra- 
roter oder Warmestrahlung her (negativer Thermotropismus). Sonst tritt bei hohen 
Intensitaten nur phototrop. ,,Indifferenz“ auf. (Journ. gen. Physiol. 15. 487— 89. 
Mai 1932. Cambridge, Hąrvard Univ.) K r u g e r .

Hirosbi Tamiya, Uber die Verwendbarkeit von verschiedenen Kohlensloffverbin- 
dungen im Bau- und Betriebsstoffweehsel der Schimmelpilze. Studien uber die Sloff- 
weehselphysiologie ron Aspergillus oryzae. IV. (III. vgl. C. 1931. I. 3249.) Bei allen 
Verss. wurden die Sporenkultur u. die Deekenkultur angewandt. Zur Messung des 
Wachstums u. der O.-Atmung wurden die in fruheren Mitt. bcschriebenen Methoden 
angewandt. Dio GroBe des Wachstums u. der Atmung von Aspergillus oryzae wurde 
bei Zugabe verschiedener organ. Verbb. ais C-Quelle zu der aus 1 g NHjNO;,, 0,5 g 
MgSO.j • 7 H 20 , 1 Tropfen FeCl3, 25 ccm Phosphatgemisch (M/2), 100 ccm W. beste- 
hende Nahrlsg. gepriift. Bei der Deekenkultur wurden von den 123 organ. Verbb. 51 
sowohl zur Atmung, wie zum Waehstum verwertet, bei 8 Verbb. wurde nur Atmung 
beobachtet. Bei der Sporenkultur wurde bei 47 Verbb. Waehstum, bei 7 nur unbe- 
deutendes Auskeimen oder Herauswaschen der POzhyphen beobachtet, bei 69 Verbb. fand 
kein Waehstum statt. Wo Waehstum u. Atmung zugleich stattfindet, besteht eine 
gewdsse Parallelitat zwischen beiden Vorgangen, aber das zahlenmaBige Verhiiltnis der 
beiden GroBen yariiert mit der C-Quelle. Im allgemeinen sind Kohlenhydrate (Starkę,



1030 E 5. T i e k p h y s io l o g i e . 1932. II.

Dextrin, Inulin, Glykogen, Raffinose, Trehalose, Maltose, Saccharose, Glucose, Fructose, 
Mannose, Galaklose, Arabinose, Rhamnose u. a.) u. mehrwertige Alkohole (Glycerin, 
Erythrit, Adonit, Mannit, Sorbit, Dulcit, Styracit, Dioxyaceton, Inosit) beste C-Quellen 
fiir den Pilz. Aromat. Alkohole u. einwert. alijjhat. Alkohole sind untauglich, mit Aus- 
nahmo des A . selbst, der sowohl fur die Atmung, wie fur das Wachstum gut yerwert- 
bar ist. Unter den organ. Sauren stcllen die aliphat. Dicarbonsauren (Bernsteinsaure, 
Azelainsdure, Sebacinsaure, nicht aber Oxalsaure, Malonsiiure, Glutarsaure, Adipin- 
saure), Oxycarbonsauren (Milchsaure, (l-Oxybutlersdure, Apfelsaure, Citronensaure, 
Weinsaure, Gluiaconsaure, Zuckersdure, Schleimsdure) u. Ketocarbonsauren (Brenz- 
traubensaure) besser ausnutzbare C-Quellen dar, ais die aliphat. Monocarbonsauren 
u. Olefincarbonsauren (mit Ausnahme von Aconilsdure). Von cycl. Sauren sind Salicyl- 
sdure, m-Oxybenzoesaure, Protocatecliusdure, Gallussaure u. a., Chinasaure u. Koji- 
sdure mehr oder minder gute C- Quellen. Untauglich sind Aldehyde, Kctone u. Ather. 
Von Phenolen wird nur Hydrochinon yeratmet. Atmung u. iippiges Wachstum wurde 
bei Zugabe yon Monoacetin, nicht aber yon Triacetin konstatiert. Bei den zusammen- 
gesetzten Zuckern, Polysacchariden, Glykosiden u. Glyceriden scheint dem Abbau 
die enzymat. Hydrolyse yoranzugehcn. Fur die Beurteilung des Nahrwertes der C- 
Quellen gibt die Art der endstandigen Atomgruppen (—CH3, —COH, —COOH usw.) 
u. die Lange u. Verzweigung der C-ICetten keinon Anhaltspunkt. >CHOH- u. >CO- 
Gruppen innerhalb der C-Kette bedingen giinstigere Nahrwrkg. ais ^>CH- oder > C H :- 
Gruppen. Die angreifbaren C-Quellen enthalten faat ausnahmslos eine der folgenden 
Atomgruppen (Hauptradikale) am Endo der Kette oder im Ring:
CH3-CHOH— oder :CH C-OH:, CH3C0— oder — CHOH-CH„— , CH.OH-CHOH—  
oder —CHOH-CHOH—, CH20 H -C 0 — oder CH2OH • CO—, CHO-CHOH—, HOOC-
CH: oder HOOC-C<, HOOC-CHOH—, HOOC-C(OH)= oder HOOC— C (0— ) "  
Aber bei yerwertbaren C- Quellen miissen obige 2 C-atomige Radikale wenigstens noch 
einmal in ,,Restradikalen“ yertreten sein. Verbb., bei denen obige „Hauptradikale*1 
fehlen, sind unangreifbar. Auf Grund der Verss. wurde die Annahme gemacht, daB 
die Verbrennung der C-Quellen mit der oxydoreduktiven Abspaltung des „Haupt- 
radikals“, z. B. bei Fettsauren mit der Zertriimmerung der C-Kette am /S-C-Atom, 
einsetzt. Die anaerobc Garung von Asp. oryzae ist im Wesen ident. mit der alkoh. 
Garung der Hefe, indem bei Nichtzuckerstoffen (mit Ausnahme yon Brenztrauben- 
saure) keine Garung stattfindet. Asp. oryzae bildet Kojisaure nicht nur aus Hexosen. 
sondern auch aus gewissen Pentosen (Arybinose, Xylose), ferner aus Glycerin, Erythrit, 
Adonin, Mannit, Sorbit, Dulcit, Styracit, Inosit u. aus Bernsteinsaure. (Acta phyto- 
chim. 6 . 1— 129. April 1932. Toldo. Univ.) SCHONFELD.

Arao Itano und Satiyo Arakawa, Untersuchung iiber die Cellulosezerseizung in 
Boden. II . Ermittelung und Bestimmung der liauptsdchliclisten aeroben, cellulosezer- 
selzenden Bakterien. (I. vgl. C. 1932. I. 694.) Trockene u. feuehte Boden sowie Kom
post* werden nach der Methode DuBOs auf cellulosezers. Bakterien untersucht. Cyto- 
phaga hutchinsoni konnte in 86% aH°r Falle naehgewiesen werden. Es war mit der 
.Methode nicht moglich, sichere Kenntnis iiber die anaeroben, cellulosezers. Bakterien 
zu erhalten. (Buli. agrieult. chem. Soc. Japan 8 . 7. Jan./Marz 1932.) W. Sc h u l t z e .

P. Boysen Jensen, D ie Stoffproduktion der Pflanzen. Je n a : Fischer 19 32 . (10 S  S.) gr. 8°.
M. 4.50.

E 5. T ierphysiolopie.
C. Kaufmann, U ber die Therapie ovariellcr Storungen mit Hormonen der Keim- 

driise. Es wird die Therapie mit Brunsthormon- u. m it Corpus luteum-Praparaten 
besprochen. (Med. Klinik 29. 955— 57. 8/7. 1932. Berlin, Charitś, Uniy.-Frauen- 
klinik.) W a d e h n .

Vladimir Korenchevsky, Die Auswertung von Zuhereitungen des Ilodenhonnons. 
Ais Test wird das Gew. der Prostata +  Samenblasen kastrierter Ratten empfohlcn. 
Injektionsdauer 6—7 Tage. Die Schwankungsbreite der Resultate wird ausfuhrlieh 
dargelegt. (Biochemical Journ. 26. 413— 22. 1932. London, Lister-Inst.) W a d e h n .

Vladimir Korenclievsky, Rosa Schalit und Doris Graetz, Der Einflv.fi der 
Frischheit und des Trocknens des Hodengewebes auf die Ausbeute an Hodenhormon. (Vgl. 
yorst. Ref.) Schon nach 20-std. Lagern der Hoden bei Raumtemp. ist die Ausbeute 
gegenuber frisch yerarbeitetem Materiał merkbar yermindert-. Das Hormon durfte 
durch autolyt. Yorgange angegriffen werden. Werden die Enzyme zerstort, in dem
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das ganze Materiał einem KochprozeB bei pn =  4,6— 4,8 unterworfen wird, so kann 
das Hodengewebe boi 37° getrocknet werden, ohne daB ein Hormonyerlust auftritt. 
Aus dem Trockenpulrer wird das Hormon mit Bzl. extrahiert. (Bioehemieal Journ. 26. 
423— 28. 1932. London, Lister-Inst.) W a d e h n .

Vladimir Korenchevsky und Marjorie Dennison, Uber den Einflup des Kryptor- 
cliismus auf den Oas- und Stickstoffstoffwęćhsel bei Ratten. (Vgl. vorst. Ref.) Der Gas- 
stoffwechsel stieg nach der Operation an, war 6— 38 Tage nach der Operation am 
hochsten u. fiel dann allmahlich zur Norm ab. Die Steigerung des Gasstoffwechsel 
ist dem Freiwerden von Hodenhormon aus den zerfallenden Samenzellen zuzuschreiben. 
Nach der Erschopfung des Hormons kommt es zu einer Periode absinkenden Stoff- 
wechsels. Die N-Ausschcidung war hiiufig wiihrend der ganzen Versuchsdauer ver- 
mindert, die N-Bilanz war positiy; es kam zu einem Ansatz yon Kórpersubstanz, 
trotzdem dio Tiero auf konstanter, gerade ausreichender Nahrung gehalten wurden. 
Bioehemieal Journ. 26 . 429—34. 1932. London, Lister-Inst.) W a d e h n .

Erwin Pulay, Erfolge mit Ovanorm in der Dermatologie. Das Eierstockpraparat 
Omnorm  soli nach Vf. sich anderen ahnlichen Praparaten ais uberlegen erwiesen haben. 
(Wien. med. Wchsehr. 82. 807— 08. 11/6. 1932. Wien.) F r a n k .

Paul Noether, Biologische Auswertung des Kolloids der Rinderhypophysc. Mit dem 
Kolloid der Rinderliypoph yse konnte an der ais Testobjekt benutzten Elritze das Hoch- 
zeitskleid bei 5 yon 6 Fisehen erzielt werden. Die gróBte Kolloidansammlung fand Vf. 
bei Kiihen, die melirfach gekalbt liattcn. (Klin. Wchschr. 11. 865—66. 14/5. 1932. 
Freiburg i. Br., Pharmakolog. Inst.) F r a n k .

John Masson Gulland und William Henry Newton, Der oxytocische Faktor 
des Hinterlappens der Hypopliyse. I. Es wurde gofunden, daB Norit-Holzkohle ein 
gutes Adsorbens fiir Oxytocin ist. Die Elution erfolgt leieht durch Eisessig. Die Ad- 
sorptionen wurden zwischen pn =  1 u. 13 ausgefiihrt u. die adsorbierten u. eluierten 
Einheiten u. dio nicht adsorbierten Trockenruckstande bestimmt. Die Norit-Holzkohle 
war besonders sorgfiiltig mit Salzsaure ausgekocht u. mit W. gewaschen worden. Es 
folgte ein Ausgluhen bei yermindertem Druck. —  Die Lsgg. von Oxytocin waren nach 
K am m  gewonnen u. ziemlich frei yon pressor. Faktor. Die Adsorptionsresultate waren 
recht yersehieden, je nachdem, ob mit der friseli bereiteten Lsg. oder ob mit derselbon 
Lsg., nachdem sie mehrere Wochen bei ph =  3 auf Eis gestanden hatte, gearbeitet 
wurde. Es gehen wahrend einer derartigen Lagerung erhebliche chem. Veranderungen 
im Oxytoein vor. — Die aktiyste Zubcreitung hatte 225 intemationalo oxytoc. Ein
heiten im mg. (Bioehemieal Journ. 26 . 337—48. 1932. London, Lister-Inst., Biochem. 
Dcp., Oxford, Dyson Pcrrins Labor., London, Univ. Coli.) W a d e h n .

Rudolf Hofbauer, Effecton. Ein neuer W eg liormonaler Sexual- und Allgeniein- 
tonisierung. Effecton (Hcrst. Dr. A l b e r t  B e r n a r d  N a c h f ., Berlin) enthalt Keim- 
drusen- u. Hypoph_ysenliorinone nebon Coffein in Likorform. Guto Erfolge bei funktio- 
nellen Sexualstórungen. (Med. W elt 6 . 783. 28/5. 1932. B erlin .) F r a n k .

Arturo Rosenblueth, Die Wirkungsart des Adrenalins und seine biologische A us
wertung. Die Kurven, die sich bei der Registrierung der Einw. wechselnder Mengen 
Adrenalin auf biolog. Praparate ergeben, wurden mathemat. anal^ysiert. Yerwandt 
wurden die Kontraktionen des Nickers (yictitating membrane), Blutdruck, Herzschlag, 
Bewegung des Utcrus der nicht triichtigen Katze; das Adrenalin wurde auf einmal 
(in 5 sec) oder in gleichmaBiger Zufiihrung iiber mehrere Minuten yerabfolgt. Der 
glatte Muskel reagiert bei der Kontraktion naeh der Formel y  =  (k —  e'“-t), bei der 
Erschlaffung nach der Formel y  =  ke~l t ; y  ist die Hóhe der Kontraktion, t die Zeit 
yom Beginn der Kontraktion, k u. /. sind Konstanten. Dieses Ergebnis spricht fur 
die Theorie der ,,chem.“ Wirksamkeit des Adrenalins. Nach ihr verbindet sich Adrenalin 
mit einer unbekannten Substanz im Muskel, die Kontraktion ist dann proportional 
dor Menge der gebildeten Verb. Es ergeben sich Kuryen in Gestalt rectangularer 
Hyperbeln mit Asymptoten parallel den Axen. — Der Temperaturkoeff. fiir die Rk. 
des Nickers auf Adrenalin ist 30000, was ebenfalls fiir eine chem. Rk. u. gegen eine 
physikal. (Diffusion oder Adsorption) spricht. Beim Vergleich der Rk. des Nickers 
zur Blutdruckrk. nach E l l io t  in bezug auf ihre Brauclibarkeit bei der Adrenalinbest. 
ergab sich, daB das Nickerpraparat ebenso empfindlieh u. dauerhaft, aber exakter 
arbeitet u. leiehter herzustellen ist ais das ELLIOT-Praparat. —  Die biolog. Best. des 
Adrenalins ist auf Grund der angegebenen hyperbol. Gleichung derart zu yercinfachen, 
daB die Konstanten der Hyperbel des Praparats durch nur 2 Injektionen des Standard- 
praparates bestimmt werden. Der Adrenalingeh. der unbekannten Lsg. kann dann
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rechner. ra-sch ermittelt werden. (Amer. Journ. Physiol. 101 . 149— 65. Juni 1932. 
Harvard Med. School, Lab. of Physiol.) W a d e h n .

Viktor Gorlitzer, Ein neuer W eg zur Behandlung der Thyreotozikose mit Fluor- 
wasserstoffsaure. Die Kranken wurden einer Baderkur unterworfen. Zum Bade wurden 
30 ccm konz. Fluorwasserstoffsaure in 200 1 W. gel. Nach einiger Zeit war ein Ab- 
sinken des Grundumsatzes u. ein Ansteigen des Korpergew. zu beobachten. (Med. 
Klinik 28 . 717— 19. 20/5. 1932.) W a d e h n .

L. A. Goldstein, A. J. Tatelbaum, S. Ehre und J. R. Murlin, Die Glucose- 
toleranz beim phlorrhizinierten Hunde und ihre Beeinflussung durch Unterbindung der 
Nieren und durch Insulin. Die intravenose Injektion von Glucose verursacht beim 
phlorrhizinierten Hunde einen nicht so hohen Anstieg des Blutzuckers ais beim n. 
Tier. Eigenartigerweise erfolgt das Absinken auf den Stand vor der Glucoseinjektion 
erheblich langsamer ais n. Nach Unterbindung der Nieren ist die absolute Hohe des 
Blutzuckeranstiegs beim n. Hunde unverandert, relativ ist der Anstieg groBer, da er 
von einem niedrigeren Niveau ausgeht. Das Absinken zur Norm ist unyerandert. Beim 
phlorrhizinierten Tiere steigt der Blutzueker nach der Ligatur ebenso hoch wio beim 
n. Hundo. Die Zufiihrung von Insulin hebt die Wrkg. der Unterbindung auf. (Amer. 
Journ. Physiol. 1 0 1 . 166 — 84. Juni 1932. Rochester, U niv., Dep. of Yital 
Economics.) W a d e h n

Friedrich Umber, Werden und Wirken des Deułschen Insulinkomitees. (D tsch . 
m ed. W chschr. 58 . 1157— 60. 22/7. 1932. B erlin .) W a d e h n .

St. Grzycki, Uber die Relation von Kreatinin und Milchsaure im  Pferdeblut bei 
Tetanus. Bei Tetanus der Pferde steht dem Steigen der Kreałinmmenge im Blute ein 
gleiehzeitiges Sinken der Milchsaurewerte bei relatiyer Konstanz der Chloride gegeniłber. 
(Klin. Wchschr. 11. 865. 14/5. 1932. Lwów, Tierarztl. Hochschule.) F r a n k .

Ragnar Nicolaysen, Schwankungen des Blutkalkspiegels beim faslenden Menschen. 
(Bioehem. Ztschr. 2 4 8 . 275— 77. 26/5. 1932. Oslo, U niv., Physiol. Inst.) S im o n .

Stefan Gereb und Daniel Laszlo, Uber Phosphatverbindungm des Blułes bei 
Gesunden w id Kranken. Vff. fassen die Hyperphosphatamie ais akut naehweisbares 
Symptom der Phosphatverarmung bei Kreislaufkranken auf. (Klin. Wchschr. 11. 
800—802. 7/5. 1932. Koln, Univ.) F r a n k .

Izumi Kanai, Uber den EinflufS von Aminosduren auf den Blutzueker. Enterale 
oder parenterale Aminosaurezufuhr zum Kórper (Kaninchen) bewirkt eine Mobili- 
sation oder Neubildung von Traubenzucker u. kann somit auch eine gesteigerte Zucker- 
verbrennung auslosen. (Bioehem. Ztschr. 248. 383— 88. 26/5. 1932. Berlin, Univ., 
Experim.-biol. Abt. d. Pathol. Inst.) SlMON.

A. St. G. Huggett und H. Silman, Die antikoagulierende Wirkung des Chlorazols. 
Chlorazolhimmelblau FF  (Chicago Blau) wirkt wie eine Antithrombokinase. Der koagu- 
lierende Effekt von Ca u. Thrombokinase auf den Fibrinogen-Parathrombosekomplex 
wird durch Chlorazol gehemmt. Chlorazol hat aber auf Thrombose selbst keine Wrkg. 
Es hemmt daher die ersten Stadien der Gerinnung. (Journ. Physiol. 74. 9 P—10 P. 
26/4. 1932. Univ. of Leeds, Dept. of Physiol.) W a d e h n .

G. B. Zanda, Die Hdmolyse in vitro durch Chloroform und durch Saponin in
Gegenwart ton Kaffein. Aus den Verss. ergab sich, daB die Ggw. Ton l° /0 Kaffein
(freie Base) zwar dio Hamolyse nieht verhindert, jedoch in gewisser Beziehung ver- 
zogert. (Arch. Farmacol. sperim. 4 9 . 21— 27. Cagliari.) Gr im m e .

J. puyal und Isabel Torres, Das osmotische Gleichgewicht. II. Die Kurven von 
Glykamie und Sodomie. Yff. untersuchen dio Anderungen der Sodamie, die bei 
15 Glykamiefallen durch nuchterne Verabreichung von 20 oder 25 g Glucose ver- 
ursacht werden. Bei Zunahme der Glykamie geht die Sodamie, wenn auch nicht pro- 
portional, zuruck u. umgekehrt. Die Na-Werte liegen innerhalb der von anderen Autoren 
festgestellten Grenzen bis auf 2 besonders niedrige Werte, die aber nicht auf Vers.- 
FehJer zuriiekgefuhrt werden konnen (8 Blutproben). — Die Na-Best. im Blut wird 
(nach EnteiweiBung mit Trichloressigsaure) durch Fallung mit dem Reagens von 
K a h a n e  (C. 1 9 3 0 . II. 2675), Bed. des UT? im Nd. zu U IV mittels Elektrolyt-Cu u. 
anschlieBende Titration mit 1/10-n. KMn04 ausgefiihrt. (Arch. Cardiologia Hemato
logia 13 . 6 Seiten. 1932. Valdecilla [Santander]. Sep.) R. K . Mu l l e r .

Hermann Rudy, Uber die chemische Natur des Himantigens. I. Zur Trennung 
des Himantigens von unwirksamen Begleitsubstanzen werden Methoden angęgeben. 
Phosphatide u. Cerebroside werden durch CdCl2-Fallung u. Behandlung mit A., das
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ais Verstarker der spezif. Wrkg. fungierende Cholesterin durch Acetonextraktion 
entfemt. Dieses so gereinigte Praparat zeigt die antigenen Eigg. des Himextrakts. 
Weitgehende Reinigung (ohne Cholesterinentfemung) ist móglich durch Adsorption 
an /S-Aluminiumhyd roxyd u. Elution mit A. (Biochem. Ztschr. 248. 426—36. 26/5. 
1932. Miinehen, Dtsch. Forschungsanst. f. Psychiatrie, Kaiser Wilhelm-Inst., Serolog. 
Abt.) S im o n .

Erich Urbach und Robert Willheim, Seltene, bisher unbeaclitete nutritive Allergene. 
(Kochsalz, organ. Sauren, Zucker.) Auf die Bedeutung yon NaCl, organ. Sauren u. 
Zucker ais nutritive Allergene fiir die Entstehung yon Lichen urticatus u. Urticaria 
chronica wird hingewiesen. (Klin. Wchschr. 11. 1012— 14. 11/6. 1932. Wien Univ.) Fk.

F. Plaut und H. Rudy, Vber die Maskierung antigener Wirkungen von Haptenen 
in  vitro und in  vivo. Die Unterdriickung des Immunisierungseffektes des Cholesterins 
durch Zusatz von Lecilhin. Cholesterin u. alkoh. Organextrakte sowie Spirochaten- 
extrakt wurden mit Lecithin bzw. Serumlipoiden u. Organextrakten yersetzt, im Ver- 
gleich zum zusatzfreien Antigen im Komplementbindungsyers. gepriift u. gezeigt, 
daB die Zusatze imstande sind, die antigene Wrkg. von Halbantigenen (Haptenen) 
zu hemmen u. zwar abhangig von der Menge der laryierenden Substanz. Diese Mengen 
sind bei den yerschiedenen Antigenen yerschieden. Bei der akt. Immunisierung yon  
Kaninchen mit Cholesterinsol wird durch Zusatz yon Lecithin die Bldg. yon Chol- 
esterinantikorpern aufgehoben. (Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 74. 333—38. 
28/4. 1932. Miinehen, Dtseh. Forschungsanst. f. Psychiatrie.) Sc h n it z e r .

Fred Oehm, Bekdmpfung der Aceionurie bei Diabetes melliłus, namentlich bei 
gleichzeitig stark erhohter Fliissigkeitsaufnahme mit Magnesium-Perhydrol. Vf. fand 
im Magnesium-Perhydrol ein Mittel gegen das Auftreten yon Aceton bei Zuckerkranken. 
Gleichzeitig damit wurde auch Blut- u. Harnzucker giinstig beeinflufit. (Med. 
Klinik 28. 693. 13/5. 1932. Karlsbad.) F r a n k .

C. E. Brunton und C. Wilson, Die BezieJiung verschiedener Nahrungsstojfe zum 
Alkalispiegel des Harns. Nach Verabfolgung kleiner W .-Mengen wird die pH-Zahl 
des Harns nicht nach der alkal. Seite yerschoben. Nach dem Yerzehr von Rosinen u. 
Pflaumen, dereń Asche reich an Alkaliresten ist, wird der Harn mehr nach der sauren 
ais nach der alka l. Seite hin beeinfluCt. Kartoffeln u. Bananen, die einen geringen 
AlkaliiiberschuB haben, haben deutlich einen nach der sauren Seite hin richtenden 
EinfluB. D ie Alkalitat oder Aciditat der Asche der Nahrungsstoffe war also fiir die 
Schwankungen der pH-Zahl im Harn nicht entscheidend. (Journ. Physiol. 74. 10 P
bis 12 P. 1932. London, Hosp., Dept. of Physiol.) W a d e h n .

A. Verda, Chemische Natur der Vitaminc. tjbersicht. (Pharmae. Acta Helv. 
7. 95— 99. 28/5. 1932.) S c h o n f e l d .

Beth v. Euler und Hans v. Euler, Zur Kenntnis der Leberdle von Fischen und 
Vogeln. (Vgl. C. 1931. II. 1875.) Es gelang nicht in yitro, die Umwandlung yon Carotin 
in Yitamin A durch Haifischleber zu erreichen. — Oobius niger (ein Meeresfisch) hat 
nach 5-tagiger Vitamin A- u. D-armer Kost seine Reseryen an Vitamin A fast auf- 
gebraucht. Innerhalb 20 Stdn. wird zugefiihrtes Carotin in der Leber des Fisches 
nicht in yitam in A umgewandelt, was yielleicht darauf zuriickzufiihren ist, daB die 
Versuchstiere nicht daran gewóhnt sind, Carotin aufzunehmen, sondem ihr Yitamin A 
direkt aus anderen Fischen tibemehmen. — Es wurden auch Leber6le von Seeydgeln 
auf ihren Vitamingeh. untersucht. Ol yon Larus marinus gab einen Blauwert (SbCl3-Rk.) 
yon 2000, ist also in bezug auf Vitamin A 200-mal besser ais guter Dorsehlebertran 
u. iibertrifft noch das Leberol yon Hippoglossus hippoglossus. Leberol yon Larus 
fuscus ergab einen Blauwert yon 1445. In ihm lieB sich spektrometr. Carotin nach- 
weisen (nach colorimetr. Best. 0,9%)- — Die Lcberole yom Rochen (Raja elayata) 
u. yon Gadus Esmarkii entsprechen in der GróBenordnung des Vitamin A-Geh. dem 
Dorsehlebertran. (Syensk Kem. Tidskr. 43. 174— 78. 1931.) WlLLSTAEDT.

H. Thiers, Verhalten des Hamstoffs, Indoxyls, der Alkalireserne und des humoralen 
m e Geicebechlors im Verlauf einer todlichen Hepatonephritis mit Chvostekzeichen. (Compt. 
rend . Soc. Biol. 106. 303—04. 1932.) Op p e n h e im e r .

J. C. Drummond und J. M. Whitmarsh, Dic Hefen und die Vitamine B x und B 2. 
Versehiedene Brauerei- u. Baekereihefen zeigten groBe Unterschiede im Geh. an 
Vitamin B i u. B 2. — Verss. mit Saccharomyces logos in kiinstlicher, yitaminfreier Nahr- 
lsg. ergabęn, daB diese Hefe sowohl Vitamin Bj ais auch Vitamin B 2 zu synthetisieren 
yermag. Ahnliche Yerss. mit der Brauereihefe S. cerenisiae, die nur in bioshaltiger
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Lsg. wachst, fiihrten zu keinen eindeutigen Ergebnissen. Wahrscheinlich stammt das 
yitam in B t bei dieser Hefe hauptsachlich aus der Nahrlsg., wahrend das Yitamin B , 
auch liier durch Synthese entsteht. (Journ. Inst. Brewing 38. 264— 72. Mai 1932. 
London, University College.) K o l b a c h .

E. B. Forbes und M. Kriss, Der Energiewechsel des Ilindes in  Beziehung zur GrófSc 
der Nahrurigsaufnahme. (B ie d .  Źtrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. Tierernahrung 4. 215— 39. 
Mai 1932. Pennsylvania, State College.) G r o s z f e l d .

Henry G. Barbour und James E. Winter, Magnesiumresorpłion bei Hunden 
und ilir Einflu/3 auf den Calciumstoffuiechsel. Fortgesetzte Zufulir gróBerer Dosen von 
Mg-Lactat oder -Gluconat fiihrt zu keinem Ca-Verlust, wenn eine entsprechcnde P20 5- 
Einfulir erfolgt. t)bersteigt die P,Os-Einfuhr 4 Millimol pro kg u. Tag, erfolgt sogar 
Ca-Ansatz. (Journ. Pharraacol. exp. Therapeutics 43. 607— 20. 1931. Louisrille, Ken
tucky, Univ. School of Med. Dep. of Physiol.) OPPENHEIMER.

Alfred Gottschalk, Der Angriffspunkt der Kohlehydrałe bei ihrer antikełogenen 
Wirkung. Vf. fand, daB die Kohlenhydrate bei ihrer antiketogenen Wrkg. auf der Stufe 
der Acetessigsaure eingreifen, wahrscheinlich so, daB eine Zwischenstufe des Kolilen- 
hydratabbaues mit Acetessigsaure ein Kondensationsprod. bildet, dessen anfallende 
Bruchteile entweder zu C 02 u. H.O oxydiert, oder zum Teil in Kohlenhydrate zuriick- 
yerwandelt u. erneut ketolyt. wirksam werden. (Klin. Wchsehr. 11. 978—80. 4/6. 1932. 
Stettin, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

S. Demjanowski, R. Galzowa und W. Roshdestwenska, Wahre Aziditat der 
Hdmolymphe von Bombyx mori L. I. Mitt. Zur Kenntnis des Stoffwechsels der Seiden- 
raupen. Vff. bestimmen die pH-Werte in der Hamolymphe von Bom bys mori L. in 
den einzelnen Entw.-Stadien. Darst. der Ergebnisse in Tabellen u. Kurven. (Biochem. 
Ztsehr. 247. 386— 405. 27/4. 1932. Moskau, II. Staatsuniy., Lab. f. organ. u. biol. 
Chemie.) SlMON.

B. Breitner, Die prakłischc Verwertbarkeit unseres heutigen Wissens iiber den Jod- 
sloffwechsel der Schilddriise. tJbersichtsreferat. (Wien. klin. Wchsehr. 45. 641— 48. 
20/5. 1932. Wien, Krankenanst. Rudolfstiftung.) F r a n k .

Kanzi Fuziwara, Bedeuiung der Galhnsiiure im Kohlenhydratstoffwechsel. XVI. 
Glykogenbildung im Muskel durcli Gallensaure w id  innersekreiorische Hormone. (Biochem. 
Ztsehr. 248. 264—74. 26/5. 1932. Okayama, Physiol.-chem. Inst.) SrMON.

Franz Lippay und Friedrich David, Die Wdnmkontraklur des ąuergesłreiflen 
Muskels bei aufgehobener Milchsdurebildung. Die Warmekontraktur ąuergestreifter 
Muskel ist nicht durch 3Iilchsaurebldg. bedingt, sio wird aber nach Vergiftung mit 
Monojodessigsaure bedeutend gesteigert. (PFLUGF.R3 Arch. Physiol. 230. 70— 75. 24/5. 
1932. Wien, Univ.) F r a n k .

I. Traube, K. Skumburdis und V. Goldberg, Beiłrag zum Problem der Nieren- 
steinbildung. Vff. fanden in der Chondroitinschwefdsaure, welehe auBer im Harn sich 
besonders im Knorpel rorfindet, einen Stoff, welcher der Flockenbldg. u. der daraus 
sekundar herrorgehenden Steinbldg. infolge seiner den Harn peptisierenden u. stabili- 
sierenden Wrkg. hinderlicli ist. (Miinch. med. Wchschr. 79. 1083. 1932. Berlin, Techn. 
Hochschule. St. Hedwig-Krankenli.) F r a n k .

H. Beckett Lang und John A. Paterson, Funktionelle Psychosen und Dispersion. 
46 Falle von funktionellen Psychosen wurden mit N aCN S  u. Nalriumamytal behandelt. 
Bis auf 3 Falle wurden ausgesprochene Effekte erzielt. Die Gruppe der Schizophrenien 
wird durch Natriumamytal gebessert, durch XaCXS versohlimmert; umgekehrt die 
Gruppe des manisch-depressiven Irreseins. Zur Erklarung wird die Theorie von 
B a n c ROET (vgl. folgendes Bef.) herangezogen, die Schizophrenie auf Vermehrung, 
manisch-depressive Zustandsbilder auf Vertninderung der Dispersion der Xerven- 
kolloide zuriickgefuhrt. (Journ. physical Chem. 35. 3425—51. 1931. Willard State 
Hospital.) ‘ WAJZER.

Wilder D. Bancroft und J. E. Rutzler jr., Kolloidchemie des Irrsinns. II. 
(I. vgl. C. 1932. I. 413.) Besprechung der Ergebnisse von L a n g  u . P a t e r s o n  (vorst. 
Bef.). Die Epilepsie u. progressive ParahTse rcihen sich der man.-deprcssiven Gruppe 
ein. Die auf Einw. von Na-Amylal u. -rhodanid gegrundeten Diagnosen stimmęn z. T. 
mit den klin. nicht uberein, was gegen die klin. Diagnose verwertet wird. Beobachtungen 
uber Zusammenhang von Psychosen mit fokaler Infektion werden durch Beeinflussung 
der Hormondriisen durcli tox. Substanzen der kariosen Zahne erklart. (Journ. physical 
Chem. 35. 3452— 79. 1931. Cornell Univ.) W a j z e r .
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G. Mezzadroli und E. Vareton, Wirkung der ultrakurzen elelcłromagnetischen 
Wellen /. — 2—3 m. auf die Entwicklung der u-ahrend ihres Wachstums bestrahlten 
Seidenraupen. (Vgl. C. 1932. I. 2342.) Weitere Verss. iiber die Wrkg. der ultrakurzen 
elektromagnet. Wollen auf die Entw. von Seidenraupen, die nach der Geburt taglich 
bestrahlt werden u. auf solche, die aus vorbestrahlten Eiern stammen. (Giorn. Biol. 
appl. Ind. chim. 1. 207— 11. 1931.) K r u g e r .

G. Mezzadroli und E. Vareton, Weitere Untersuchung iiber die W irhing der ultra-
kurzeń elektromagnetischen Wellen /. — 2—3 m auf die Seidenraupen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Neue Versuchsreihc mit modifizierter Yers.-Anordnung. (Giorn. Biol. appl. Ind. 
chim. 1. 220— 23. 1931.) K r u g e r .

A. Kahlstorf, Uber die biologische Wirkung der Rontgenstrahlen. Vortrag. (Miinch. 
med. Wchschr. 79. 954— 57. 10/6. 1932. Wiirzburg, Univ.) F r a n k .

K. Mulli und Fr. Standenath, Ober das Wesen und die biologische Wirkung 
komplexer Erdalkalisalze. Vff. erklaren auf Grund ihrer Verss., daB es unzutreffend ist, 
die Citronensaure den kalkfallenden Sauren zuzuziihlen. Sie durfte vielmehr im Organis- 
mus mit den freien Ca-Ionen u. mit dem an EiweiB gebundenen Ca eine 1. Calciumcitrat- 
Natriumcitratkomplexverb. eingehcn. (Klin. Wchschr. 11. 990—91. 4/6. 1932. Graz, 
Univ.) F r a n k .

H. H . Weber und W. Gueffroy, Uber einige Beiz-, Lackier- und Poliermittel, ihre
Zusammensetzung und physiologische Wirkung. Die untersuchtcn Lacke u. Lacklósungs- 
mittel enthielten meist Mischungen von n-Butylaeetat mit Bzl., Toluol u. Xylol. Die 
Krankheitserscheinungen der Personen, welche mit diesen Mittcln arbeiteten, waren 
Benommenheit, Kopf- u. Magenbeschwerden. Der Zusammenstellung aromat. KW- 
stoffe mit Butylacetat scheint eine ungiinstige Gesamtwrkg. zuzukommen. Beizen, 
Polituren u. Terpentinersatzmittel riefen hauptsachlich Hautcrkrankungen horror, 
fiir die bei den Beizen Tornehmlich Chromate, bei den Terpcntinersatzmitteln Erdól- 
destillate von der Art der Sangajole (T e r a p i n) u. Testbenzin ais Ursache in Betracht 
kommen. (Arbb. Reichsgesundh.-Amt 65. 29—44. Mai 1932. Berlin, Reichsgesundlieits- 
amt.) F r a n k .

David Epstein, Die Strophanthinresistenz der Króle. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapcutics 43. 697—708. 1931. Cape Town, Univ., Dep. of pharmacol.) Opp.

Chassar Moir, Klinischer Vergleich von Ergotozin mit Ergotamin. Beide bewirkten 
nach intramuskularer Injektion scharfe Kontraktion im Uterus bei der Geburt, wie 
direkte Messungen nach besondercm Verf. zeigten, u. untcrschiedcn sich in ihrcr 
Wrkg. nicht voneinander. Die Wrkg. tritt langsam, 15—45 Min. nach Injektion, ein. 
Beste Dosis 0,5 mg, Anwendung per os ist auch bei groBen Dosen unsicher. (Brit. med. 
Journ. 1932. I. 1022—24. 4/6. 1932.) G r o s z f e l d .

Fritz Bernstein, Arzneiexanthem nach Abrodil. Nach intravenoscr Abrodil- 
injektion trat ein skarlatiniformes Arzneicxanthem auf, das mit einer Yorhandenen 
hochgradigcn, kutanen Jodoform-Idiosynkrasie in Verb. zu setzen ist. (Dtsch. med. 
Wchschr. 58. 931—32. 10/6. 1932. Dusseldorf, -Med. Akad., Hautklinik.) WADEKN.

Arthur Leibholz, Uber Schlaflosigkeit und Schlafmittel. Klin. Bcricht. (Med. 
Klinik 28. 757. 27/5. 1932. Berlin.) _ F r a n k .

Gontermann, Weitere Erfahrungen mit der Scopolamin-Eukodal-Ephetonin- 
basisnarkose. Vf. empfiehlt ais Basisnarkotikum das Scopolamin-Eukodal-Ephetonin. 
(Dtsch. med. Wchschr. 58. 1086— 87. 8/7. 1932. Bcrlin-Spandau.) F r a n k .

Ernst Pochmann, Somnifen bei Psycliosen. Klin. Bericht. (Med. Klinik 28. 
939—40. 1/7. 1932. Reichenberg, Krankenh.) F r a n k .

Elisabeth Urbanitzky, Homtabletten ais Sedativum bei Keuchhusten. Mit IIova- 
tabletten konnten bei Sauglingen u. alteren Kindern Zahl u. Starkę der Keuchhusten- 
anfalle herabgesetzt werden. (Munch. med. Wchschr. 79. 1070— 71. 1/7. 1932. Wien, 
Eyangel. Kinderheim.) F r a n k .

Paul Freud, Uber therapcutische Versuche mit loslichen Acetylsalicylsaurepraparaten 
im Kindesalter. Die Acetylsalicylsaurepraparate Kalmopyrin, Hydropyrin  u. JYeo- 
hydropyrin  (Herst. Ge d e o n  R ic h t e r  A .-G ., Budapest) wurden bei fieberhaften Er- 
krankungen u. bei Gelenkrheuinatismus erprobt, sie erwiesen sich in ihrer Wrkg. der 
Acetylsalicylsaure glcichwertig, schadliche JCebenwrkgg. wurden nicht beobachtct. 
(Med. Klinik 28. 938— 39. 1/7. 1932. Wien, Zentralkrippenverein.) F r a n k .

F. Marcus, Erfahrungen mit Trisaponin in der symptomatischen Therapie. Tri- 
saponin enthiilt Extr. Primulae, Ipecacuanhae, Senegae u. Saponariae. Es bewahrte
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sich in Tablettenform ais Expektorans. (Therapie d. Gegcnwart 73. 238—39. Mai 1932. 
Wien, Stadt. Spital.) F r a n k .

Philalethes Kuhn, Weitere Mitteilungen iiber Carmsept. Das zur Tkymolgruppe 
gehórende Carvase.pt besitzt sehr groBe Desinfektionskraft, es erwies sich ais besonders 
wirksam gegen Erreger yon Geschlechtskrankheiten u. gegen Diphtheriebaeillen. Carva- 
sept eignet sich zur Konseryierung von Serum u. Kleister. (Med. Klinik 28. 790—91. 
3/6. 1932. GieBen, Univ.) F r a n k .

P. Popchristoff, Nomirit bei Ekzem und anderen juckenden Dermatosen. Zur Frage 
des Wasser- und Chloridstoffwechsels bei diesen Dermatosen. Das Hg-Diuretikum Nomirit 
beeinfluBte den Ekzeme begleitenden Juckreiz giinstig, die Ekzeme selbst heilten 
schneller ab. NaCl-freie D iat erhohte dio Noyuritwrkg., ŃaCl-Diat versehlimmerte das 
Jueken. Ohne Wrkg. blieb Noyurit bei Lichen ruber u. Scabies. (Wien. med. Wehschr. 
82. 831— 34. 18/6. 1932. Sofia, Dermatolog. Univ.-Klinik.) F r a n k .

E. Delbaneo, Zur Saliforminmedikation. Saliformin (MERCK) enthalt Hexa- 
methylentetramin u. Salieylsaure in haltbarer Form. Das Praparat wirkte gut bei 
Behandlung von Entziindungsyorgangen der Harnblase u. der ableitenden Harnwege 
u. zeigte keinerlei unangenehme Nebenwrkgg. (Med. W elt 6 . 705. 14/5- 1932. Hamburg- 
Barmbeck, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

L. V. Snowman, Ein Fali von pemicioser Andmie mit Riickenmarkdegencration 
behandelt mit massiren Eisendosen. (Lancet 222. 613. 19/3. 1932. London, Eastern 
dispensary.) OPPENHEIMER.

Heinz Frank, Klinische V er suche uber percutane Arsenwirkung bei sekundaren 
Anamien mit Arsenbadern. Gegen sekundare Anamien leisteten ktinstliche Arsenbader 
(Arsenusolbader nach Dr. L e v a ), die neben anderen Salzen As-Yerbb., entsprechend
3,0 g A s20 3 pro Bad, enthielten, gute Dienste (Med. Klinik 28. 791— 92. 3/6. 1932. 
Mannheim, Stadt. Krankenanst.) F r a n k .

Hans Handovsky, Ober die Behandlung von Anamien mii Kupfer, iiber eine 
Melhode zum quantitativen Vergleich antianamischer Heilmiltel und iiber ein neues Kupfer- 
eiseneiweiPpmparat. Yerss. an Hunden. Cu, besonders an aromat. Aminosauren ge- 
bundenes, iibt bei anain. Tieren einen sehr starken Reiz auf die erythrocytenbildenden 
Organe aus, einen geringeren auf die hamoglobinbildenden. Fe yerhalt sich umgekehrt, 
seine Reizwrkg. ist wesentlich geringer ais die des Cu. Sehr gute Wrkg. erzielte Vf. mit 
eincm Cu-Fe-EiweiBpraparat Cumtan (Herst. T r o p o n w e r k e ), das 0,1% Cu u. 1% Ee 
enthielt. (Klin. Wchschr. 11. 981— 84. 4/6. 1932. Gottingen, Uniy.) F r a n k .

G. Scherber, Zur Behandlung der Syphilis mit einem neuen Arsenobenzolprdparat 
zur intramuskuldren Injektion, dem Solusalvarsan. In vielen Fallen konnte Solusalvarsan 
(I. G. F a r b e n ) Neosalvarsan u. Spirocid bei der Behandlung der Syphilis ersetzen, 
besonders dann, wenn bei mangelnden Venen ein yertragliehes u. wirksames Arseno- 
benzolpraparat auf subcutanem oder intramuskularem Wege gegeben werden sollte. 
(Wien. med. Wchschr. 82. 841— 43. 25/6. 1932. Wien, R u d o l f - Stiftung.) F r a n k .

W. W. Simpson und Erie Ogden, Die physiologische. Bedeutung des Hamstoffs. I. 
Elasmobrancliierherz. Fur die optimale Tatigkeit des Elasmobranchierherzen ist 
neben 0 2, der geeigneten Temp. u. einem pH-Wert von 7,6 die Ggw. yon Harnstoff 
notwendig. Verss., den Harnstoff in isoosmot. Konzz. durch Zucker, Thioharnstoff 
oder N a2SOt zu ersetzen, zeigten, daB diese Substitute die Harnstoffunktion nicht 
ubernehmen konnen. Thioharnstoff hat eine tox. Wrkg. auf den Rhythmus. (Journ. 
exp. Biol. 9. 1—5. Jan. 1932. Berkeley, Uniy. of Calif. Med. School. Diy. of Phys.) Op p .

U- S. V. Euler, Vasokonstriktorische Wirkung von Acełykholin im, Lungcnkreislauf 
beim Kaninchen. Der Druck in der Arteria pulmonalis steigt nach Acetylcholinzuiuhr 
einmal infolge GefaBkonstriktion, zum anderen infolge Bronchienyerengerung. Beide 
Wrkgg. werden durch Eserin yerstiirkt, durch Atropin beseitigt. Adrenalin kontrahiert 
die LungengefaBe. Ergotamin wirkt dieser Bk. entgegen. (Journ. Physiol. 74. 271— 78. 
7/3. 1932. Birmingham, Uniy. Dep. of Physiol.) OPPENHEIMER.

Soma Weiss, George P.Robb und Laurence B. Ellis, Systemwirkungen des 
Histamins beim Menschen. M it besonderer Berucksichtigung des Verhaltens des kardio- 
vasculdren Systems. (Arch. intemal Med. 49 . 360— 96. Marz 1932. Boston, Haryard 
Med. School City Hosp.) O p p e n h e im e r .

Kenneth E. Appel und Harold D.Palmer, Ephedrinwirkungen auf Kreislauf 
und Bluizucker bei Psychosen. (Arch. Neurol. Psychiatry 27. 159— 71. Jan. 1932. Phila- 
delphia, Pennsyly., Hosp. Dep. f. Mental a. Nery. Diseas.) OPPENHEIMER.
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Harry A. Collins, Ephedrin bei der Behandlung der Narkolepsie. (Ann. Internal 
Medicine 5. 1289—95. Des Moines. Ja.) Op p e n h e im e r .

Hsi-Chun Chang und Yen-Ping Chen, Ober „sympathetische Substanzen“ aus dem 
Dann w id  aus anderen Organen der Krote. Die Ausziige wurden durch Einlegen der 
Organe in RiNGER-Lsg. bereitet. Der Auszug aus dem Magen-Darm-Trakt enthielt, 
besonders nach Reizung der sympath. Neryen, Substanzen, die den Herzschlag am 
Krótenherzen yerstarkten u. den Blutdruck steigerten. Auf die Motalitat des Darmes 
yom Hunde hatten sie keinen EinfluB. Ausziige aus Leber, Herz, Lunge u. Skelett- 
muskel wirkten ahnlich, aber sehwacher. (Chinese Journ. Physiol. 5. 363-—73. Peking, 
Union Med. Coli., Dep. of Physiol.) Wa d e h n .

Elsę Toller, Klinisch.es uber Pandigal, das Herzmiłlel aus Digitalis lanata. Klin. 
Bericht. (Therapie d. Gegenwart 73. 237—38. Mai 1932. Altenburg, Thiiring. Landes- 
krankenh.) F r a n k .

Michael Haber, Uber die Verwendung eines neuen krampfstillenden Millels Eupaco 
„Merck". Eupaco (Me r c k ) enthalt Eupayerin, Atropinum methylobromatum u. 
Dimethylaminophenazon. ' Das Praparat bewahrte sich bei der Behandlung von 
Krampfzustanden jeder Art. (Med. Klinik 28. 728. 20/5. 1932. Karlsbad, Israel. Kur- 
liospital.) _ F r a n k .

Erwin Will, Unsere Erfahrungen mit Interruplin. Trotz guter Erfahrungen des Vf. 
init der Salbenmethode (Inlerruptin) bei Schwangerschaft-Unterbrechungen, ist wegen 
unzweifelhaft yorhandener Gefahrenmomente (Luft- u. Fettembolie) das Verf. vor- 
laufig aufzugeben. (Miineh. med. Wchschr. 79. 794—95. 13/5. 1932. Munchen, Univ.- 
Frauenklinik.) F r a n k .

Paul Freud, Therapeutische Versuche mit Oamdan im Kindesalter. Klin. Bericht.. 
(Wien. med. Wchschr. 82. 651. 21/5. 1932. Wien, Zentralkrippenyerein.) F r a n k .

Beintker, Kolihnoxydvergiftung unter bescmderer Berucksichtigung chrcmischer Oe- 
su?idheiisslorungen. Eine Stellungnahme zu dem gleichnamigen Aufsałz van v. Dassel. 
(Vgl. C. 1932. I. 1687.) Der Nachweis einer cliron. CO-Vergiftung kann mit absol. 
Sicherheit nicht gefiihrt werden, da CO sehr schnell aus dem Blute versclnvindet u. eine 
Anreicherung nie beobachtet worden ist. (Gasmaske 4. 75— 77. 1932. Berlin.) F r a n k .

R. Berge, Phosphorvergiflung bei einem Kaninchen. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 40. 
346. 28/5. 1932. Hannover, Tierarztl. Hochsehule.) F r a n k .

J.-A. Labat, Neue Vergiftungen mit Natrium-Fluorsilicium. Vf. berichtet iiber
4 Falle von Vergiftung durch Ńa^SiFj, das in einem Kirschkuchen nachgewiesen wurde. 
Ausfuhrliche Angaben der patholog. Veranderungen. Der tosikolog. Nachweis erfolgte 
in der ublichen Form. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 69. 239— 46. 1931.) T r u p ę R.

Georg Pfeiffer, Die akute Zinkchloridvergiftung. Die Mortalitat betragt 60%> 
wobei der Tod sehr oft nicht durch die Atzung direkt, sondern durch die folgenden 
Schśidigungen der inneren Organe herbeigefuhrt wird. (Dtsch. Ztschr. ges. gerichtl. 
Med. 19 . 1— 22. 6/5. 1932. Hamburg-Eppendorf, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

B. Sjollema und L. Seekles, Der Magnesiumgehalt des Blutes, besonders bei 
Tetanie. Der Ca-Geh. des Blutes war bei menschlichen Tetaniefallen niedrig, etwa
0,5—0,7 mg-%. (Klin. Wchschr. 11. 989— 90. 4/6. 1932. Utrecht, Reiclisuniv.) F r a n k .

F. Eiclllioltz, Bemerkung zur Arbeit Waelsch und Selye. (Vgl. C. 1931. II. 1594.) 
Polemik iibcr die Bedeutung der Leber bei der Entgiftung des Arertins im Organismus. 
(Arch. esp. Pathol. Pharmakol. 165. 217— 18. 18/3. 1932. Kónigsberg, Pharmakol. 
List.) Op p e n h e im e r .

H. Waelsch und H. Selye, Ermderung auf vorstehende Bemerkung. (Vgl. vorst. 
Bef.) (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 165. 219— 20. 18/3. 1932. Prag, Med. chem. Inst. 
dtsch. U niv .) O p p e n h e im e r .

David Epstein, Die Reaktionen des herausgeschniltenen Batrachier-Darmkanals 
auf autonome Oifle. I. Xenopus laevis — Pilocarpin, Physostigmin, Adrenalin. AuBer 
iiber die genannten Pharmaka wird aueh noch uber die Wrkgg. yon Atropin, Ergotamin, 
BaClt u. MgClt auf die yerschiedenen Abschnitte des Darmkanals berichtet. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 43. 653— 75. 1931. Cape Town, Univ., Dep. of Phar- 
m acol.) O p p e n h e im e r .

Z. Ernst und St. Karady, Einflup des Ergotamins auf die alim&ntare Hyper- 
glykdmie bei Leberschadigung durch Phosphorvergiftung. (Vgl. C. 1932. I. 1680.) Yerss. 
an Kaninchen. Die hyperglykamiehemmende Wrkg. des Ergotamins am gesunden 
Organismus beruht auf einer Steigerung der Zuckerassimilationsfahigkeit der Leber. 
Ist durch P-Schadigung die Kohlenhydratassimilationsfahigkeit der Leber yerloren ge-
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gangen, so kann auch Ergotamin keine Fixation des Zuckers zustande bringen, u. dem- 
nach auch nicht die alimentare Blutzuckersteigerung hemmen. (Bioehem. Ztschr. 245. 
299—303. 29/2. 1932. Budapest, Univ.) F r a n k .

A. Raschewskaja, Eine tódliche Anilinvergiftung. Berieht uber den Selbstmord 
eines Arbeiters in einer Anilinfabrik, der groBo Mengen Anilinól gleichzeitig m it M ethyl
alkohol zu sich genommen hatte. Der Tod erfolgto 5 l/2 Stdn. nacli Zufuhr der Gifte. 
(Dtsch. Ztschr. ges. gerichtl. Med. 19. 23— 25. 6/5. 1932. Obuch.-Instit. f. Erforschung d. 
Gewerbekrankheiten.) F r a n k .

C. Hegler, Leberschadigung durch Atophan. Vf. berichtet iiber Leberstórungen 
nach relativ maCiger *4fop/tanzufuhr (42 g in 35 Tagen). (Med. W elt 6 . 915. 25/6. 1932. 
Hamburg, Allgem. Krankenh. St. Georg.) F r a n k .

H. Gdrlacher, Uber die Schddlichkeit der Auspuffgase von Explosionsmotoren. 
(Vgl. C. 1929. II. 617.) CO, wenn es eine bestimmte Konz. nicht uberschreitet, ist nicht 
ais tox. Bestandteil der Auspuffgase anzusehen, dagegen erwiesen sich die KW-stoff- 
gifte in den Auspuffgasen der Explosionsmotore ais besonders schadlich. (Gesundheits- 
ing. 55. 301— 04. 18/6. 1932. Karlsruhe i. B.) F r a n k .

Werner Radtke, Verdnderungen am Papillarmuskel des Herzens nach Leuchtgas- 
rergiftung. In 2 Fallen von CO-Vergiftung waren patholog. Veriinderungen in den 
Papillarmuskeln der linken Herzkammer in Form von frischen Blutungen, Nekrosen u. 
Entziindungen die einzigen charakterist. Anhaltspunkto fiir die stattgefundene Ver- 
giftung. (Dtsch. Ztschr. ges. geriehtl. Med. 19. 26—37. 6/5. 1932. Breslau, Univ.) Fk.

Bruno Busson, Prophylaxe und Therapie der Infektionskrankheiten und Idiosynkrasien mit 
spczifischen und unspezifisehcn M itteln. [Zugl. 2. umgearb. u. erw. A ufl. von „Sero- 
Vaccine- und Proteinkorpertlierapie".] W ien: Springer 1932 . ( IX , 237 S.) gr. S°. 
M. 18.60.

Stanley Coulter, Pliarm aeology of the niedicinal agents in common use. In d .: E li L illy  & Co.
1932 . (254 S.) flex . lea cl. 50 c.

Max Trumper and Abraham Cantarow, B iochem istry in internal medicine. Pliiladelphia: 
Saunders 1932 . (454 S.) S 5.50.

Luigi Zucchi, L ’azione biologica dei raggi u ltrarjo letti sul sangue. Gubbio: Oderisi 19 3 1. 
(49 S.) 8°.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Mario Perino, Uber die indifferenten Fluidezlrakte der F. U. 5. Beim Vergleich 

selbst hergestellter Fluidextraktc mit solehen von anerkannten Firmen zeigten sich 
oftmals sehr groCe Unterschiede im Geh. an A. u. Trockensubstanz u. in der D. (Boli. 
chim. farmac. 71. 351—53. 15/5. 1932. Borgosesia.) G r ij im e .

W.Rademacher, Bereitung ton Extractum Thymi fluidum  durcli Diakolation. 
(Vgl. B r e d d in , C. 1931 . II. 1450.) Genaue Arbeitsvorschrift. (Pharmaz. Ztg. 76- 
1401. 1931.) H e r t e r .

A. Tschirch, Die Bedeuiung der Drogen fiir die Medizin. Geschichtliches, moderno 
Forschungsergebnisse u. Anschauungen. (Sehweiz. Apoth.-Ztg. 69. 593— 95. 609— 12. 
621— 24. 633—38. 1931. Bem.) H e r t e r .

L. Kofler und H. Ratz, Die Krystalle in den Mikrosublimaten von Asa foetida 
bestehen aus Umbelliferon. Die Krystalle in den Mikrosublimatcn von Asa foetida 
bestchen nicht, wie bisher angenommen, aus Ferulasaure, sondern, wie durch Mikro-
F.-Best. nach mehrfachem Umsublimieren nachgewiesen wurde, aus Umbelliferon. 
In den urspriinglichen Sublimaten liegen die Umbelliferonkrystalle eingebettet in 
eine amorphe M., die Ferulasaure enthalt. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. 
Ges. 269- 689—91. 1931. Innsbruck, Univ.) H e r t e r .

Ch. Beguin, Methylsalicylatglucoside. Gaultherin ist mit Monotropitosid nicht 
ident.: Ersteres ist eine Verb. von Methylsalicylat mit Glucose, letzteres des gleichen 
Esters mit Xyloglucose. Die von WEHMER (Die Pflanzenstoffe, 2. Aufl. 1930/31) 
behauptete Identitat von Gaultherin u. Jlonotropidin bzw. Monotropidosid ist deshalb 
ein Irrtum. (Pharmac. Acta Helv. 7. 40— 45. 27/2. 1932.) S ch o n fE L D .

James Coutts, Santonin: Seine Loslichkeit und Eztraktion. I. Loslichkeit in 
Handelsbenzol. II. Extrakti<m ans Benzollosung durch Natriumcarbonallósungen. I. Dio 
Loslichkeit von Santonin in Bzl., die auf 6 yerschiedenen Wegen festgestellt wurde, 
ergab, daB bei 19° 1 Teil in 24,871 Gewichtsteilen oder 28,292 Vol.-Teilen Bzl. 1. ist. —
II. 8%ig. Sodalsg. ist nicht imstande, der Santonin-Bcnzollsg. Santonin zu entziehen,
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eine 15%ig- Sodalsg. lóst merkliche Mengen Santonin. Dabei wird der Lactonring 
gesprengt u. das Na-Salz der entspreehenden Saure gebildet; denn aus dieser Lsg. 
lafit sich das Santonin mit Bzl. nicht ausschiitteln. (Pharmac. Journ. and Pharmacist 
128. 262—63. 2/4. 1932.) p .  H . S c h u l t z .

Gordon Perrins, Die Loslichkeit non Glilorbutol. 3 Proben von im Handel be- 
findliehem Chlorbutol werden auf ihren Geh. untersucht u. dieser zu 98,5, 99 u. 98,5%  
festgestellt, die entspreehenden F.F. betrugen 80, 77,78 u. 78,8°. Wasserfrei schm. 
es bei 96— 97°. Die Loslichkeit in W. wird zu 1: 200 bei 15,5° u. zu 1: 125 bei 25° 
crmittelt. (Pharmac. Journ. and Pharmacist 128. 265. 2/4. 1932.) P. I i .  S c h u l t z .

S. Otolski, Inositpho$phorsaureverbindungen. Erscliópfende systemat. Wiedergabe 
der Literatur iiber prakt. u. analyt. Beobachtungen auf dcm Gebiete der Inosit- 
phosphorsiiuren. Die Arbeit enthalt u. a. einen vollstandigen Analysengang iiber 
Phytin u. Inositphosphorsiiuren. (Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
Nr. 2. 1—82. 1931.) " ' Sc h o n f e l d .

— , Neue Arzneimitlel. Calcinol (J. D. RlEDEL-DE H a e n  A.-G., Berlin): Neutrales 
Ca-Gluconat, Ca(CcH u O,)2■ H20 , ais Granulat u. 10%ig. Lsg. in Ampullen. — Prominal 
(I. G .F a r b e n in d u s t r ie " A.-G., Pharm. Abt., Leverkusen a. Rh. u. E. Me r c k , 
Darmstadt): N-Methylathylphenylmalonylharnstoff, F . 176°. Wl. in sd. W., leichter 
in sd. A., wl. in A., swl. in Bzl. u. Chlf. Fast geschmackfrei. Spezifikum gegen Epilepsie. 
Hat auch in hóhcren Dosen keinen einschlafernden Effekt. Tabletten zu 0,2 g. Do- 
sierung 0,1—0,6 g. (Pharmaz. Ztg. 77. 485— 86. 4/5. 1932.) H a r m s .

H. Janistyn, Radioaktivitat und Kosmelik. Besprechung der physiolog. Wrkg. 
radioakt. Praparate in der Kopf-, Mund- u. Hautpflege. (Dtsch. Parfiimerieztg. 18. 
161—64. 10/5. 1932.) E l l m e r .

Hans Schwarz, Badezusćilze. Vorschriften. (Seifcnsieder-Ztg. 59. 332. 25/5. 
1932.) Sc h o n f e l d .

Josef Augustin, Bader mil atherischen Ólen, speziell Fichtennadelbaham. Vor- 
schriften fiir Fichtennadelbalsam unter Mitverwendung von Cimol RF. (Seifensieder- 
Ztg. 59. 299—300. 11/5. 1932. Wiesbaden.) Sc h o n f e l d .

G. Gatti und R. Cajola, Die Riechstoffe bei der Schónheitshygiene. (Vgl. C. 1932. 
I. 2204.) Verwendung von Rieclistoffen bei der Pflege u. bei Krankheiten der Sinnes- 
organe u. bei der Herst. von Lippen-, Zahn- u. Gurgelmittoln. (Riv. Ital. Essenze 
Profumi 14. 82—85. 120—22. 15/4. 1932.) G rim m e .

Otto Gerhardt, Zahnpasten und ihre Eigenschaften bei der Erzeugung. (Seifensieder- 
Ztg. 59. 267— 68. 27/4. 1932.) Sc h o n f f .l d .

M. Knorr, U ber den Keimgehalt den Alkohols. Bei einem Handels-A. konnten 
schon in 1  ccm Sporen naehgewiesen werden. Bei der Dest. von A. fiir medizin. Zwecke 
miissen ais Vorlage sterile GefiiBc mit keimfrei schlieBenden Verschlussen verwendet 
werden. (Munch. med. Wchschr. 79. 793. 13/5. 1932. Miinehen, Hyg. Inst. d. Univ.) Fk.

Arthur Gotthilf, Berlin, Herstellung haltbarer Gelatinekapseln, dad. gek., daB 
den zur Herst. von Kapseln dienenden Massen organ, oder anorgan. Sauren oder auch 
Gemische aus anorgan. Sauren unter sich oder aus organ. Sauren unter sich oder auch 
aus anorgan. u. organ. Sauren untereinander zugesetzt werden. (D. R. P. 527 327 
KI. 30 h vom 25/1. 1929, ausg. 18/6. 1932.) S c h u t z .

E. Merck (Erfinder: Bernhard Rapp), Darmstadt, t)berzug fu r Formlinge von 
poróser Struktur, fiir therapeut. Zwecke, bestehend aus der an sich fiir solche Zwecke 
bekannten Gelatine u. einer zwischen dem Formling u. der Gelatine liegenden Schieht 
aus hydrophilem Puder. Beispielsweise werden 50 kg Medizinalkohle u. 25 kg iceifier 
Ton mit W. zu einer piast. M. angeteigt. Aus der M. werden Formlinge hergestellt 
u. diese getrocknet. Lctztere werden mit Kohle.pv.lver bepudert u. mit Gelatine iiber- 
zogen. (D .R .P . 552184 KI. 30 h vom 13/1. 1931, ausg. 10/6. 1932.) S c h u t z .

Anton Czech, Wien und Wilhelm Haas, Klosterncuburg b. Wien, M ittel zur 
Verhinderung und Kupierung postoperativer Pneunionicn und katarrhalischer Er- 
krankungen der Luftwege. Man lost Campher (bes. Japancampher), Camphersaure u. 
CJI^COOH (zweckmśiBig Acidum benzoicum e resina sublimatum) in A. u. fiigt dieser 
Mischung einen oder mehrere Benzoesaureester aliphatischer Alkohole, z. B. Atliyl- 
benzoat zu. Ferner kónnen der Lsg. noch Alher, NH,OH  u. ałherische Ole zugefiigt 
werden. (Oe.P. 128251 vom 12/3. 1931, ausg. 25/5. 1932.) SCHUTZ.

M. G. Wolpe und L. A. Lewina, U.S.S.R., Verfahren zur Darstellung von salicyl- 
saurem Antipyrin (Salipyrin). Salicylsaure u. Antipyrin werden mit einem Losungsm.,
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wio z. B. Bzl., A. u. Essigester, angefeuclitet u. dann in iiblicher Weise verschmolzen. 
(Russ. P. 23 402 vom 6/12. 1929, ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .

F. Hoffmann-La Roclie & Co. Akt.-Ges., Basel, Darstellung von Allyl-sek.- 
bulylacetylham-stoff, dad. gek., daB man Allyl-sek.-butylbarbitursdure (I) in schwach 
alkal. Lsg. erhitzt. —  Man erhitzt z. B. 22,4 Teile I  in 250 Tin. 21/2°/0ig. wss. NH 3 
48 Stdn. am sd. W.-Bad. Das Prod., Krystalle aus A., schm. bei 148°. Es soli thera- 
peut. yerwendet werden. — Hierzu vgl. auch D. R. P. 459 903; C. 1928. I. 2989 u. 
Schwz. P. 132 529; C. 1931. II. 496. (Schwz. P. 151 588 yom 26/9. 1930, ausg. 16/3.
1932. Zus. zu Schwz. P. 119 327; C. 1927. II. 865.) A l t p e t e r .

Eli Lilly Co., iibert. von: Horace A. Shonle, Indiana, V . S t.  A ., Herstellung 
substituierter Malonester. — Hierzu ygl. C. 1930. II. 912—913. Nachzutragen ist 
folgendes: n-PropylmethylcarbinylaUylmalonsduredidthylester hat Kp.j 95°, nD20 =  1,4430.
— Allyldthylmalonsduredidłhylester hat Kp .17 114— 118°, nn20 =  1,4280— 1,4310. (A. P. 
1842293 yom 2/5. 1931, ausg. 19/1. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von stark anti- 
rachitisch uńrksamem bestrahltem Ergosterin (I). Man behandelt das bestrahlto I mit 
Małeinsiiureanhydrid (II) oder Citracmsdureanhydrid (IH) u. trennt die entstehenden 
Anlagerungsprodd. yom wirksamen I. Z. B. wird eine Lsg. von I in Bzl. bestrahlt, 
wobei man unter Zuhilfenahme von Lichtfiltern arbeiten kann. Nach Abtrennung 
yon unyerandertem Ausgangsstoff wird die Lsg. mit II yersetzt, 20 Stdn. stehen gelassen, 
das Bzl. abdcst. u. der Riickstand mit alkoh. KOH 1 Stde. auf 50° erwarmt, worauf 
man nach Zugabe von W. mit PAe. extrahiert; letzterer enthalt dio wirksamen Stoffe. 
Luft ist moglichst auszuschlieBen. — In ahnlieher Weise behandelt man eino ather. 
Lsg. yon I mit III. (E. P. 370 743 yom 18/6. 1931, Auszug yeroff. 5/5. 1932. D. Prior. 
2/4. 1931.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Ripke, 
Wuppertal-Elberfeld), Darstellung von albumoseartigen, Sulfhydrylgruppen enthaltenden 
Abbauproduklen von Keratinsubstanzen, dad. gek., daB man Keratinsubstanzen unter 
gleichzeitiger oder ansclilieBender Red. solange der sauren Hydrolyse unterwirft, bis 
die Keratinsubstanz gerade in Lsg. gegangen ist. — Hierzu ygl. E. P. 345 630; C. 1931. 
I. 3611. Nachzutragen ist, daB die Red. aueh mittels Zn-Staub in Ggw. von HC1 er- 
folgen kann. (D. R. P. 550705 KI. 12 p yom 29/11.1929, ausg. 17/5.1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von therapcutisch 
wirksamen Stoffen aus Hypophysen. Man unterwirft die Gesamthypophy.se entweder 
der Einw. stark liydrolysierend wirkender Stoffe kurze Zeit bei niederer Temp. oder 
der Einw. yon Lsgg. geringer Konz. dieser Stoffe langere Zeit u. bei hóherer (jedoch 
nicht iiber 70° liegender) Temp. u. bringt die EiweiBabbauprodd. zur Abscheidung 
durch Anderung der ph, worauf die so erhaltenen Extrakte einer weiteren Reinigung 
unterworfen werden. Man kann auch Teile der Hypophyse in dieser Weise behandeln. 
Die Hydrolyse der Gesavithypophyse kann auch stufenweise ausgefuhrt werden. (Holi. P • 
26 594 vom 21/1. 1929, ausg. 15/4. 1932. D. Prior. 4/2. 1928.) S c h u t z .

Max Gansslen, Tiibingen, Herstellung physiologisch aktiver Stoffe aus Leber. 
Man befreit den nach bekannten Methoden durch Auspressung gewonnenen Lebersaft 
sorgfaltig vom Eiweift, indem man z. B. absol. A. zusetzt u. die M. 24 Stdn. stehen 
laBt, Der Nd. wird dann abzentrifugiert u. die klare FI. auf dem W.-Bad auf iiber 70° 
erhitzt. Ein dabei gegebenenfalls entstehender Nd. wird ebenfalls entfernt. Die FI. 
wird dami mit etwas HCl u. Phenol yersetzt u. nach langerem Stehen durch ein bak- 
teriendichtes Filter filtriert. (E. P. 372128 yom 10/6.1931, ausg. 26/5.1932.
D. Prior. 10/6.1930.) Sc h u t z .

Alice von Wassermann, Robert Siegfried von Wassermann, Wien, Franz 
Rudolf von Wassermann, Kuranstalt Hohe Mark b. Oberursel, und Carl Neuberg, 
Berlin-Dahlem, Uberfiihrung von Bakterienprdparaten, Bakterienexirakten, Toxinen, 
Sera u. dgl. in haltbare, die Haut und die Schleimhdute, leicht durchdringende Praparate, 
dad. gek., daB man die Bakterienprdparate usw. in getrocknetem Zustand mit geringen 
Mengen yon Xa-Benzoat innig yermengt, worauf das Gemisch in an sich bekannter 
Weise in yerabreichbare Form gebracht werden kann. (D. R. P. 550 833 KI. 30h 
yom 9/11. 1924, ausg. 20/5. 1932.) SCHUTZ.

Antonio NovelIas y Roig, Farm acografia de tinturas, gotas y  elixires. B arcelona: Im p; Elzę- 
yiriana 1932 . ( 12 2  S.) 8°. 5 .— .
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6. Analyse. Laboratorium.
Hans Schmalfuss und Helene Bartłimeyer, Bestimmung des Schmelzpunkies 

fluchtiger Krysldllchen. Es wird ein Vcrf. bcachrieben, das die F.-Best. von fliicktigen 
Stoffen in beiderseits geschlossenen Rohrehen von 1 cmm gestattot. Eine gleich- 
zeitige schoncnde Reinigung des zu priifenden Stoffes kann dadureli erzielt werden, 
daB man dio fluchtigen Krystiillchcn unter Minderdruck in dio Rohrehen hineintreibt. 
Auch Miseh-FF. lassen sich sicher bestimmen. Das Yerf. wurde gelegentlich des Naeh- 
weises von Diacetyl in pyrogenen Gasen aus Zuckern u. zuckerahnlichen Stoffen 
ausgearbeitet. Es eignet sich auch fiir die Unters. von Heil- u. Lebensmittoln, be- 
sonders fiir gerichtliche Zwecke. (Mikroehemio 11 (5). 6— 16. 1932. Hamburg, Univ., 
Unters.-Amt u. Biochem. Abt. d. Chem. Staatsinst.) WOECKEL.

Augustin Boutaric und Madeleine Roy, Interprelation einiger Anomalien bei 
der Kryoskopie der Fettsauren in Benzol und Nitrobenzol. Die von FRA NęoiS (C. 1932. 
I. 1268) ber. kryoskop. Konstanten k =  AM /c (zl =  Gefrierpunktserniedrigung, 
c =  Konz. in 100 g Losungsm.) der Fettsauren konnen zur Berechnung der Polymeri- 
sation der In Bzl. oder Nitrobenzol gel. Substanzen dienen. Ist M ' das Mol.-Gew. 
der gel. Substanz, das sich aus dem theoret. Werte yon k ergibt u. k' die von FRANęoiS 
gefundenen Konstanten, so ist k / i l l =  k'/M  oder M '/M  =  k/k'. Die Werte M '/M , 
bestimmt nach dem Quotient k/k' sind nachstehend angegeben (I in Bzl., II  in Nitro
benzol; ais k ist fiir Bzl. 49; fiir Nitrobenzol 73 angenommen): Essigsaurel 1,649, II 1,570. 
Buitersdure I  1,604, II 1,563; Capronsaure I 1,541, II 1,505; Caprylsdure I 1,493,
II 1,486; Caprinsaure I 1,431, II 1,322; Laurinsaure I  1,350, II 1,051; Myrislinsaure I
1,060, II 0,084; Palmitinsaure I 1,057. Die kryoskop. Messungen in Bzl. u. Nitrobenzol 
fuhren demnach zu der Annahme, daB die Fettsauren in diesen Losungsmm. in poly- 
merisiertem Zustande yorliegen u. daB dio Polymerisation mit der Zahl der C-Atomo 
abnimmt. Es wird angenommen, daB die Fettsiiuremoll. ebenso wio in fl. Zustande 
auch in gel. Zustande assoziiert sind. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 15. 161— 66. 16/2. 
1932.) SCHONFELD.

Ludwig Ramberg, Destillationsapparate zur Herslellung von Wasser von hohem 
Reinheitsgrad. Die vom Vf. entworfene Apparatur wird besprochen. 4 Abb. im Original. 
(Svensk Kem. Tidskr. 44. 130— 35. Mai 1932.) WlLLSTAEDT.

Vietor E. Wellman, Ein vollkommen aus Olas gebauter Dampfdestillationsapparat 
fiir analytische Zwecke. Die Notwendigkeit der Best. von kleinen Mengen von Anilin 
in Stoffgemisehen, dereń andere Bestandteile mit W.-Dampf nicht fliiehtig aind, fulirte 
Vf. zu der Konstruktion eines yollkommen aus Pyrexglas bestehenden, keine Kork-, 
Gummi- oder Schliffyerbb. enthaltendcn Dampfdest.-App. Er besteht aus einem Dest.- 
Kolben mit auf der einen Seite angeschm. Dampfeinleitungsrohr u. auf der anderen 
Seite angesetzter Auffangkugel zur Zuriickhaltung yon Fl.-Tropfen, an welche sieh 
weiter der Kiihler zur Kondensation des Destillates schlieBt. (Ind. engin. Chem. Ana- 
lytical Edition 3. 281. 1931. Akron, Ohio, The B. F. GOODRICH Comp.) DusiNG.

C. Hawley Cartwright, Bemerkungen iiber die Verdampfung von Silber, Beryllium, 
Chrom und Silicium. Spiegel aus reinstem Ag laufen nicht an, Si-Spiegel sind dio besten 
Reflektoren fiir Ultraviolett. Um Ag, Be, Cr u. Si niederzuschlagen, ist eino besondere 
Technik, notig, namentlieh sehr hohes Vakuum. Vf. beschreibt einen kleinen trag- 
baren App. mit Fallen fiir die letzton Gasreste. Das Leuchten des Mctalldampfes ist 
ein beąuemes Mittel, um genugendes Evakuieren fcstzustellen. —- Das zu yerdampfende 
Ag wird in einem aus W-Drahten gebogenen Trichter auf 1500° erhitzt. Dio Spiegel 
aus reinem Ag schwiirzen sich nur in Beriihrung mit Gummi oder S. Man kann das 
Ag dadurch schutzcn, daB man sofort eino diinne Schicht S i0 2 darauf niedersehlagt 
(0,1 fi). Dickere Ag-Schichten fiir Thermosaulen u. dgl. kann man von der Unterlage 
abheben. —  Die Fenster von Ionisationskammern konnen elektrostat. gesehiitzt 
werden durch diinne Be-Ndd., dio infolge eines ganz diinnen Oxydhiiutchens haltbar 
sind. Der Belialter fiir das zu yerdampfende Be muB durch einen T h 02-Nd. gesehiitzt 
werden. —  Cr kann yerdampft werden, wenn man es mit h., konz. HCl anatzt u. 
zwisehen Heizer u. Spiegel 200 Volt anlegt oder fiir Gfgw. von aktivem Wasserstoff 
sorgt (0,2 mm). Cr reflektiert das Ultrarot gut u. kann besser ais zerstaubtes P t ais 
Stufenschwaeher in der Spektralphotometrio gebraucht werden. Die Passiyitat wird 
durch eine diinne Oxydschicht auf dem aktiyen Cr hervorgerufen. Mit Ag kann sich 
Cr legieren. — Beim Verdampfen yon Si setzt man einen kleinen Tiegel aus geschm. 
ThOa in den W-Draht. Reinstes Si kann bei 2000° yerdampft werden. P t kann man
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durch Zerstauben leichter niedersclilagen ais durch Verdampfen. (Rev. scient. In
struments 3. 298— 304. Juni 1932. Pasadena, Calif. Techn. Inst.) W. A. R o t h .

R. Jaeger und J. Kluge, Eine einfache Zahlvorrichlunq fiir  die Impulse eines 
Geiger-Mullerschen Zahlrohres. Der wesentliche Bestandteil der Registrieranordnung 
der Impulse eines GEIGER-MuLLERschen Zahlrohres ist eine Thyratronrólirc, die infolge 
ihrer Relaiseigg. yerhaltnismaBig groBe Strome durch kleino elektr. Impulse auszulosen 
gestattet. Wenn dafiir gesorgt wird, daB der Anodenstrom der Thyratronróhre nach dem 
Abklingen des Impulses sogleich wieder abreiBt, so kann eine einzige solche Rohre 
ohne jedes andere Yerstarkungsmittel in Verb. mit einem elektromagnet. Ziihler zur 
Zahlung elektr. Impulse yerwendet werden. Es wird eine genaue Beschreibung der 
Zahlvorr. gegeben. (Ztschr. Instrumentenkunde 52. 229— 32. M ai 1932. B erlin-C har- 
lottenburg, Physikal.-Techn. Reiehsanstalt.) G. SCHMIDT.

Roland Sehaffert, Ein rerbessertes Carborundumwerkzeug fiir die Herstellung von 
Echelettegitlem. (Rov. seient. Instruments 3. 248—50. Mai 1932. Cincinnati [Ohio], 
Univ.) Sk a l ik s .

H. J. van Giffen, Nr. I-Callophane, ein Apparat zum Ersałz der Quarzlampe. 
Beschreibung des App., bestehend aus einer Dunkelkammer mit Lichtfiltcrn zur Fil- 
tration des eindringenden Tages- oder elektr. Lichtes. Gunstige Erfahrungen mit dem 
App., dessen Grundgedanke aber bereits vorher von Z a a d n o o r d ijk  in Bandoeng 
angewendet wurde. (Pharmac. Weekbl. 69. 704— 06. 18/6. 1932. Amsterdam, Lab. 
v. d. Nederl. Matscliappij t. bevórdering der Pharm.) G r o s z f e l d .

Ralph Hultgren, Die Flammenfunkenmcthode bei der spektrographischen Analyse 
und die wecliselseilige Einwirkung der Elemenle auf ihre Emission. Vf. schlagt eine neue 
Methode zur Anregung yon Spektrallinien durch Kombination yon Funken u. Flammen 
vor. Der Sekundarkreis eines Transformators (2 KVA, 220/25 000 Volt) ist durch einen
0,013 Mikrofaradkondensator uberbriickt. Ferner liegen in diesem Stromkreis ein fester 
Widerstand (36 Q ), eine Sclbatinduktion (0,618 Milli-Henry) u. auBer der eigcntlichen 
Funkenstrecke noch eine Hilfsfunkenstreekc mit Zn-Elektroden (7 mm Abstand). 
Diese ist wichtig, weil durch die hohe Leitfahigkeit der Flammengase in der eigent- 
lichen Funkenstrecke sonst Zusammenbruch des Potentials eintritt. Ais Flamme dient 
II2, gesiitt. mit Aceton. Die Elektroden waren aus W. Die zu untersuchenden Lsgg. 
werden dem Brenner durch einen Zerstauber zugefiihrt. Die erhaltene Linienanregung, 
obwohl geringer ais im gewohnlichen Funkenspektrum, entsprieht der in sehr h. Flammen 
zu erwartenden. Es erscbeincn so Linien, die in n. Flammenspektren nicht auftreten, 
z. B. Mg ). 2795, Mg /. 2802 u. B 1 2479. Die wechselseitigen Einfliisse yerschiedener 
Elemente auf ihre Emission sind klein genug, um eine halbquantitative Analyse un- 
bekannter Lsgg. yon mehreren Elementen zu gestatten, ohne daB ausfiihrlichc Kalibric- 
rungsyerss. notwendig waren. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2320—28. Juni 1932. 
Pasadena, California Inst. of Techn., Gates Chem. Labor.) K r u h m a c h e r .

W. Bussem und B. Lange, Uber die Anwendung eines neuen lichłelektrischen 
Mikrophotomelers fur ronlgenographische Zwecke. Es wird ein Mikrophotometer mit 
Halbleiterzelle beschrieben, das wesentlich preiswerter ais die bisherigen liehtelektr. 
Photometer ist u. doch genauer u. schneller ais yisuelle Photometer arbeitet. Die Fehler- 
móglichkeiten u. die Anwendungsgebiete des Instrumentes werden diskutiert. —  Ab- 
bildung. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 82. 
474— 76. Juni 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Silicatforsch.) Sk a l ik s .

D. Ilkovie und G. Semerano, Polarographische Studien mit der Quecksilbertropf- 
kalhode. XXV, Gesteigerte Empfindlichkeit der mikroanalytischen Schatzungem durch 
Stro-mkompensałion. (XXIV. vgl. C. 1932- I. 499.) Vff. elektrolysieren Elektrolyt- 
lsgg. (0,1 n N aS03 oder HNOa), welche Spuren von P b“ u. Cd" enthalten, u. nehmen 
die Stromspannungskurve auf. Diese zeigt beim Abscheidungspotential einer Ver- 
unreinigung einen sprunghaften Anstieg, aus dessen Hohe man die Konz. der Ver- 
unreinigung abschatzen kann. Der Nachteil der Methode liegt darin, daB der Stroni 
unabhangig von elektrolyt. Leitung wegen der elektrostat. Aufladung der Doppel- 
schicht an der Tropfkathode linear mit der Spannung ansteigt, wodurch die kleinen 
gesuchten Sprunge in der Strom-Spannungskurye leicht yerdeckt werden. Durch 
iiuBere Kompensation des Ladungsstromes wird dieser Kachtcil behoben u. die Emp
findlichkeit der Methode soweit gesteigert, daB noch 10-7  Mol/l P b” oder Cd" nach- 
gewiesen werden konnen. (Collect. Trav. chim. Tehecosloyaąuie 4. 176— 80. April 
1932, Prag, Physikal.-chem. Inst. Karls-Uniy.) Jo  RN L a n g e .
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Elwyn F. Chase und Martin Kilpatrick jr., Die kłassiscke DissozialionsiknĄ 
von Bromkresolgriin, Chlorphenolrot und Metliylrot in Kaliumchloridlósunk 
Indicatoren: Bromkresolgriin (B.C.G. =  Tetrabromo-m-krcsolsuIfonphthaY 
phenolrol (C.P.R. =  Dichlorophenolsulfonphthalein) u. Metliylrot (M.R. = \  
benzolazpdimethylanilin) werden die klass. Dissoziationskonstanten K c in 
keit von der Konz. von zugesetztem KCl nach einer colorimetr. Mcthode 
Ais Puffer dienen folgende Mischungen: Benzoesaure-Benzoat, Essigsaure-. 
Hexahydrobenzoesaure-Hexahydrobenzoat fiir B.C.G., Kakodylsaure-Kakodylat fiir 
C.P.R., Essigsaure-Acetat fiir M.R. Es zeigt sich, daB bei B.C.G. u. C.P.R. K r zunachsfc 
mit steigenden KCl-Konzz. ansteigt u. dann abfiillt. Besonders stark ist dieser Effckt 
bei B.C.G. Bei M.R. fallt K c gleichmaBig ab mit steigenden KCl-Konzz. Hieraus ergibt 
sich also, daB der Salzfaktor zu nicht zu unterschiitzendcn Irrtiimcrn AnlaB geben 
kann. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2284— 92. Juni 1932. Philadelphia, Labor. of 
Phys. Chem. of the Univ. of Pennsylyania.) K r u m m a c h e r .

W. D. Collins, Gregory P. Baxter, H. V. Farr, J. V. Freeman, Joseph 
Rosin, G. C. Spencer und Edward Wichers, Empfohlene Priifufigen fiir analytisch- 
cliemisclie Reagenzien. (Vgl. C. 1931. II. 1604.) Vff. geben Priifungen an, denen die 
fiir sorgfaltige analyt. Arbeiten benutzten Reagenzien geniigen sollen. Behandelt 
werden die Stoffe: Ba-Acetat, Borax, Cd-Sulfat, Ferriehlorid, Ferrinitrat, Lackmus- 
papier u. geschmolzenes Kaliumbisulfat. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4.
154—56. 15/1. 1932. American Chemical Society, Committee on Analytical
Reagents.) D u s in g .

John E. S. Han und T. Y. Chao, Der Carbonatgelmlt volumetrischer Natrium- 
liydrozydlosungen. Vff. untersuchen yerschiedeno Verff. zur Herst. carbonatfreierNaOH: 
Fallung mit Kalkmilch, Sr(O H )2, SrCl2, Ba(OH)2, BaCl2 u. BaCl2 +  Ba(OH)„, B a(N 03)2 
u. Vcrdiinnung yon stark konz. (,,óliger“ ) NaOH. Ais wirksamstes Mittel werden 
Ba(OH)2 u. Ba-Salze gefunden, die den Carbonatgeh. auf ca. 0,01% herabsetzen. Die 
WARDERsche M ethode zur B est. yon C 03" wird dadurch yerbessert, daB u n te r  dauerndem 
Durchleiten von C 02-freier Luft die Titration mit 1-n. HC1 nur bis auf etwa 0,05 ccm 
an den Umschlagspunkt mit Phenolphthalein herangefiihrt u . sodann mit 0,01-n. HC1 
etwas iibertitriert wird, nach 15 Min. Kochen u. Abkiililen mit aufgesetztem Natron- 
kalkrohr wird mit 0,01-n. NaOH u. 0,01-n. HC1 auf genaue Entfarbung titriert. Die so 
erhaltenen Werte stimmen mit den auf grayimetr. Wege (Absorption der mit H 2S 0 4 
entwickelten C 02 mit Natronkalk -f- P20 5) bestimmten auf 0,02% uberein. (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 4. 229—32. 15/4. 1932. Schanghai.) R. K. Mu l l e r .

E le m e n te  u n d  a n o rg a n ls c h e  Y e rb ln d u n g e n .
Edward Wichers, Aaron Isaacs und Irl C. Schoonover, Zweihundert chemische 

Reagenzien — gute und sclilecliie. 236 kaufliche analyt. Reagenzien wurden gepruft, 
ob sie den von der AMERICAN Ch e m ic a l  SOCIETY aufgestellten Richtlinien ent- 
sprachcn. tlber das Resultat der Unters. wird zusammenfassend berichtet. (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 3. 227—30. 1931. Washington, D. C., Burcau of Stand.) Dtis.

Irwin Stone, Eine Methode zur Erhohung der Empfindlichkeit gewisser chemischer 
Reaktionen. Vf. weist darauf hin, daB eino Anzalil mikrochem. Rkk., bei denen metall- 
organ. Verbb. zum Naehw. benutzt werden, in ihrer Empfindlichkeit gesteigert werden 
konnen, wenn nach der Entstehung des unl. Nd. in wss. Phase eine mit W. nicht misch- 
bare organ. FI. zugefugt wird. Nach dem Durchschiitteln sammelt sich der zum Nachw. 
eines Elementes dienende Nd. an der Grenzflacho W./organ. FI. Fiir den Nachw. von 
Ni mit Dimethylglyoxim, von Al mit Alizarin, von Mg mit p-Nitrobenzolazoresorein 
u. von Ag mit p-Dimethylaminobenzylidenrhodanin wird die Empfindlichkeitssteigerung 
bei Benutzung einer W./A.-Trennschicht angegeben. Ca. 5— 10-mal kleinere Mengen 
lassen sich unter sonst gleichen Bedingungen nachweiscn. (Ind. engin. Chem. Analytical 
Edition 3. 325— 26. 1931. New York.) D u s in g .

George Zinzalian und James R. Withrow, Gesamtgehalt an festen Stoffen in 
naturlichen Solen. Es wird festgestcllt, daB MgCl2-6H 20  oberhalb 95° zers. wird, daB 
die Cl-Abgabc von MgCl2 bei 750° noch nicht yollstandig ist u. daB CaCl2 seinen W.-Geh. 
nur langsam abgibt u. bei 750° nur zu etwa 0,5% zers. wird, wahrend NaCl bei 750° noch 
keine Zers. erleidet. Da bei 105 u. 120° dic Fehler in der Riickstandsbest. sehr hoch 
sind u. bei 150° die Gewichtskonstanz nur langsam erreicht wird, schlagen Vff. vor, 
den Gesamtgeh. G an festen Stoffen in Solen durch Gliihen des Riickstandes bei 750° zu 
bestimmen; aus dem so erhaltenen Gluhriickstand R u. der Analyse laBt sich G be-

68 *



1044 G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1932. H.

rechnen nach der Formel: G =  R  +  0,577-MgCl2 +  K-CaCI2, wobei 0,577 dem Quo- 
tienten (MgCl2 +  MgO)/MgCl2 entspricht u. K =  0,02, 0,01 bzw. 0,00 zu setzen ist, jo 
nachdem, ob der CaCl2-Geh. 25—50, 10— 20 oder <  10% NaCl entsprieht. (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 4 . 210— 14. 15/4. 1932. Columbus, Ohio, Univ.) R. K. Mii.

Fred J. Foote, Bestimmung von Bor in  Wdssern. Methode zur dirckten Titration 
von Borsdure. Die Best. beruht auf der Tatsache, daB ein Zusatz von Mannit zur Bor
saure bewirkt, daB diese mit NaOH wie eine starkę Saure titriert werden kann, was mit 
reiner Borsaure schlecht gelingt, da sie so schwach ist, daB sie bei einer pH -Itonz. 
von 7,6 erst zum Teil neutralisiert ist. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 
39—42. 15/1. 1932. Santa Paula, Calif., L im oneira  Co.) DusiNG.

L. V. WilCOX, Elektromełrische Titration von Borsdure. Vf. benutzt die Methode 
yon F o o t e  (ygl. vorst. Ref.) zur Best. yon Borsaure u. bedient sich zur Kennzeichnung 
der bei dieser Titration zu beobachtendcn pn-Konzz. elektrometr. Indication. AgCl- 
Chinhydronzelle. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 38—39. 15/1. 1932. River- 
side, Calif., Bureau of Plant Industry.) D usiN G .

Ernest H. Swift und R. C. Barton, Untersuchungen iiber verscliiedene Methoden 
der Trennung der gewólmlichen Elemente in  Oruppen. I. Die Fallung mit Ammonium- 
hydroxyd. Bei der Trennung von Cr, Al u. Fe von Mn, Ni, Co u. Zn empfehlen Vff. durch 
Anwendung von Mcthylrot ais Indicator einen UberschuB von NH,OH zu yermeiden, 
da sonst die Trennung sehr unyollstandig ist. Bei der Trennung yon Bi von Cr in verd. 
Sulfatlsg. ist ein UberschuB von NH,OH erforderlich; die Bi-Cr-Trennung kann mit 
oder ohne UberschuB von NH,OH durchgefuhrt werden. Wegen der Einzelheiten 
muB auf das Original yerwiesen werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2219— 28. 
Juni 1932. Pasadena, California Instit. of Techn., Gates Chem. Labor.) K r u m m a c h e r .

F. Pavelka und Hermine Morth, Eine Schnellmetliode zur Bestimmung kleiner 
Mengen von Thallium neben Blei und Wismut. Tl' reagiert in H N 03-saurer Lsg. mit 
Phosphormolybdiiiisaure unter Bldg. von Thalliumphosphormolybdat, das bei Ggw. 
von iiberschussiger Phosphormolybdansiiure ais gelbes Hydrosol in Lsg. bleibt. Auf 
dem Vergleich der so entstehenden Triibung mit der eines Thalliumphosphormolybdat- 
sols bekannten Geh. beruht die Best. Ausfuhrung: Die Lsg. m it 20— 100 y  Tl pro ccm 
wird mit 2—3 Tropfen H N 0 3 1: 1 u. 2— 4 Tropfen 5%ig. Phosphormolybdansaurelsg. 
yersetzt. Nach 5 Min. wird auf ein bekanntes Vol. aufgefiillt u. durch Vergleich im 
Keilcolorimetcr yon A u t h e n r ie t h  mit einer Lsg. bekannten Geh. die Tl-Menge 
bestimmt. Audi neben der 50-fachen Menge Pb u. der 30-fachen Menge Bi, die bei 
Verwendung yon yerhiiltnismaBig mehr Phosphormolybdansiiure in die entsprechenden
1. Verbb. iibergefiihrt werden, werden gute Resultate erzielt. (Mikrochemie 11 (5). 
30—33. 1932. Wien, Chem. Lab. d. Radiowerkcs E. SCHRACK A.-G.) WoECKEL.

Seigo Matsuoka, Uber die Reaktion zwischen Alizarin und Natriumaluminat in 
wasseriger Losung. Die Verss. ergeben, daB zwischen Alizarin u. Na3A103 z. T. eine 
chem. Rk. stattfindet, z. T. aueh infolge Bldg. kolloider Teilchen Adsorption erfolgt. 
(Buli. chem. Soc. Japan 7. 50—56. Febr. 1932. Sendai, Tohoku Imperial TJniy. Lab. 
of applied Chem.) L o r e n z .

Robley D. Evans, Bestimmung der kleinen Mengen von Iiadi uni e?nanal i on und 
Tlioriumemanation. Die Wahrseheinlichkeitsgesetze zeigen an, daB die mittlere Ab- 
weichung in dem Untergrund der durch Hohen- u. ortliche Strahlung erzeugten Rest- 
ionisation zwischen 1 u. 4% fur eine Stundenablesung bei einer Ionisationskammer von
1,5 1 Yolumen liegt, was einer Ungenauigkeit um 50% in der Messung von 10- 13  Curies 
lla  Em zur Folgę haben kann. Die neue MeBmethode besteht aus 2 Ionisationskammern, 
die bcide gleich dimensioniert sind u. das gleiche Fiillgas entlialten. Nur eine Kammer 
enthiilt die zu messende Ra Em oder Th Em. Ein Elektrometer mifit die Differenz der 
Ionisation in den beiden Kammern. Die Ablesungen des Elektrometers zeigen den 
Em.-Geh. an. (Physical Rev. [2] 39 . 1014. 15/3. 1932. California Inst. d. Techno
logie.) G. Sc h m id t .

B. M. Larsen und T. E. Brower, Eine krilische Untcrsucliung uber eine modi- 
fizierte Ledeburmethode zur Bestimmung von Sauerstoff in Stahl. Ausgehend von der 
Tatsache, daB das HeiBextraktionsyerf. zur Best. des Oj im Eisen noch Miingel hinsicht- 
licli der yollstandigen Erfassung des Gesanitsauerstoffs aufweist, daB weiterhin nur 
dcrjcnige Teil des Oa-Geh. des Eisens yon besonderer Bedeutung sei, der im Eisen zu 
diffundieren yermag, geben Vff. an, wie die Oa-Best. durch entsprechende Abanderimg 
der bekannten LEDEBURschen Methode durchgefuhrt werden kann. Die entwickeltc 
Apparatur weist Reinigungsyorr. fiir den elektrolyt. gewonnenen H 2 auf, ferner den von
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PETERSEN (C. 19 3 1 . I. 1658) yorgeschlagcncn Katalysator zur Umsctzung des bei der 
Behandlung C-haltiger Materialien neben H 20  gebildeten CO u. C 02 in H 20  u. CH4, 
dazu eine Vorlago zur Entschwefelung der Gase (Vergiftung des Katalysators!). Die 
Proben werden ais Plattchen in das Ofenrohr eingebraeht u. bei rund 1100° reduziert. 
Besondere Aufmerksamkeit wird der Entfernung des O. an der Probenoberflache vor 
Beginn des Vers. durch Behandlung mit H , bei 500—550° gewidmet. Ais Tiegelmaterial 
werden nach Ausprobung verschiedener Oxyde besonders hergestellte MgO-Tiegel ver- 
wendet. Alle iibrigen Materialien orgeben zu hoho Lcerwerte. Am zweckmaBigstcn 
ist jedoch, die Probe ohne Schiffchen in das senkrecht gestellte Reaktionsrolir einzu- 
liangen. Zum SchluB werden die Analyscn verschiedener Stahle, wie sie sich aus den 
verschiedenen Yerff. zur 0 2-Best. orgeben, Yerglichen. (Trans. Amer. Inst. Mining 
metallurg. Engineers 1932 . Preprint. 28 Seiten. Kearny, N. Y ., Res. Lab., U. S. Steel 
Corp.) E d e n s .

J. O. Cooney, Schnellmethode zur Bestimmung von Schwefel in Messing und Brcmze.
5 g der moglichst fein yerteilten Legierung werden in einer salzsauren Lsg. yon CuCl2- 
2 NH4C1 +  2 H20  unter Erwarmen gcl. Der unl. Ruokstand, bestehend aus S u. 
Spuren von 0 , Sb, Bi usw. wird abfiltriert, mit 5%ig. HCl u. W. gewaschen u. dann 
mittols konz. H N 0 3 u. Br2-W. oxydiert. Nach dem Vertreiben aller BiyDampfe 
werden 0,5 g NaHC03 zugefiigt, dann wird zur Trockne gedampft, in verd. HCl auf- 
genommen u. aller S ais B aS04 ausgefallt. (Ind. engin: Chem. Analytical Edition 4. 
33. 15/1. 1932. Huntington, W. Va., Tho Chesapeake and Ohio Railway Co.) DusiNG.

I. M. Korenman, Uber einige Farbreaktionen. Bei Farbrkk. zwischen wss. (oder 
alkoh.) Lsgg. u. einem konz. H2S 0 4 enthaltenden Reagens wurde dic Abhangigkeit 
der Farbungsintensitat yon der Temp., bei der die Rk. yor sich geht, untersucht; dio 
Bcfunde bzgl. der Farbungen von Anty len, Amylalkolwl u. Amylacetat mit Furfurol 
u. konz. H;,SO} werden mitgeteilt. Bei samtlichen Verss. wurde dio zu untersuchendo 
Lsg. mit dem Reagens u. konz. H ,S 0 4 unter Kiihhing yermischt u. dann auf dem W.- 
Bade auf die entsprechenden Tempp. erwarmt. Dio Ergcbnisse zeigen, daB mit dem 
Temp.-Anstieg die Farbungsintensitat zunimmt; der Charakter der Intensitatszunahme 
war aber bei den drei Stoffen yerschieden. Kann dio Farbung des Gemisches mit 
Amylen bei 60° bis 56,2% stcigen, so erroicht sie bei Amylalkohol nur 18,1%> boi Amyl- 
acetat nur 7,2% usw. Dies beruht darauf, daB die Farbung durch Bldg. yon Amylen 
zustande kommt: I. C5H u OH — ->■ C5H 10 - f  H 20 ; II. C5H I0 - f  Furfurol +  H 2S 0 4

Somit ist die Farbung bei Amylen oine einphasige, bei C5H u OH eine zwei- u. bei Amyl- 
acetat eine dreipliasige Rk. Demnach durften sich Propyl- u. Butylalkoholc analog 
dem Amylalkohol, Pincn analog dem Amylen yerhaltcn. Verss. zur Best. der Farb- 
intensitat yon Pincn, Isobutylalkoliol u. Menthol mit Furfurol u. konz. II2S 04 haben 
dies bestatigt. Menthol ergab eine von Amyl- bzw. Isobutylalkohol abweichende 
Kurye, indem dic W.-Abspaltung bei Menthol leichter vor sich zu gehen scheint. In 
gloicher Weise wurde dio Abhangigkeit der Farbungsintensitat yon der Temp. durch 
Yerss. mit Rohrzucker u. Starkę u. dem Beagens yon Mo l is c h  (a-Naphthol u. 
konz. H 2SO,|) u. forner die bei Vcrwendung von CH20  u. Urotropin in der Rk. von 
Ar n o l d '  u. Me n t z e l  (Phenjdhydrazin u. FeCl3 u. konz. H2S 0 4) untersucht. Aus den 
zulotzt genannten Verss. folgt, daB die intensivste Farbung bei niedrigon Tempp. auf- 
tritt, was auf dio Zerstórung der Farbo durch das Oxydationsmittel FeCl3 zuriick- 
zufuhren ist. — Fiir jedc Rk. besteht ein gewisses Temp.- u. Erwarmungsdauer- 
optimum. So wird fur Starko die Empfindliehkeit der Rk. mit a-Naphthol u. H 2S 0 4, 
dio bei einfachem Sehiitteln 1: 15 000 betrilgt, durch 3-minutenlanges Erwarmen boi 
100° auf 1; 30 000 gesteigert usw. Auch boi colorimetr. Bestst. muB man auf Grund 
der erhaltenen Resultate eino bestimmte Temp. u. Erwarmungsdauer samtlicher Lsgg. 
nach Vermengen mit dem Reagens einhalten. (Ztschr. analyt. Chem. 88 . 249— 57. 
1932. Odessa, Ukrain, medizin.-analyt. Inst.) * SCHÓNFELD.

C, H . W erkman und O. L. Osburn, Bestimmung von Butyl- und Atliylalkohol in 
Gemisclien. Dio W e r k m a n sche Methode zur Best. von Fettsauren in Gemisehen 
(C. 1930. II. 1891) kann auch zur Analyse yon A.-Butylalkoholgemischen angewandt 
werden. Die Alkohole wurden mit KaCr20 ; in Ggw. yon H3PO, oxydiert, die F ett
sauren destilliert u. das Destillat durch Verteilung zwischen Isopropylather u. W. 
analysiort. Das Verf. eignet sich insbesondere zur Best. der Alkohole in Garfll. CH3CHO,

O rg a n lsc h e  S u b s ta n z e n .
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Aceton usw. werden vor der Analyse z. B. durch Fallen m it 2,4-Dinitrophcnylhydrazin 
cntfernt. 50 ccm alkoh. Destillat werden mit 10 g K 2Cr20 7 u. 25 cem 85%ig. H 3P 0 4 
kurz gckocht, schnell abgekiihlt u. bis zur beginnenden Rauchentw. dest. Nach 
weiterer 3-minutenlanger Dest. sind alle organ. Sauren ubergegangen (Auffiillung zu 
100 ccm). A. wird yollstandig zu Essigsaure, Butylalkohol zu einem Gemisch von 
90,7% Buttersaure u. 9,7% Essigsaure osydiert. 40 ccm Siiurelsg. (ca. 0,1 n.) werden 
1 Min. mit 20 ccm Isopropylather bei 25° geschiittelt, worauf 25 ccm wss. Schicht 
mit 0,1 n. NaOH titriert werden (P '). In gleicher Weise werden 25 ccm der urspriing- 
lichen Lsg. titriert (Jkf). P '/M -100 =  K  (Verteilungskonstante). IC fiir reine Essig- 
eiiure ist 89,0, fiir rcine Buttersaure 34,8, fiir das Oxydationsprod. von Butylalkohol 
ist K  =  40. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 387— 89. 1931.) SCHONFELD.

William Robert Fearon und David Michael Mitchell, Die Nitrochromsaure- 
reaktionfur den Nachweis von primuren und sekundaren Alkoholem, mit besonderem Bezug 
auf Saccharide. Vff. haben beobaehtet, dafi eine ca. l% ig. Zuckerlsg. mit dem gleichen 
Vol. konz. HNOj u. einigen Tropfen 5%ig. K 2Cr20 7-Lsg. in weniger ais 1 Min. eine blaue 
Farbung gibt. Die Rk. ahnclt der yon AGULHON (Buli. Soc. chim. France 9 [1911]. 
881) beschriebenen, ist aber viel spezifischer, ais dieser anzunchmen scheint. Vff. 
nennen sie die Nitrochromsdureprobe u. fiihren sie wie folgt aus: 5 ccm verd. H N 0 3 
(1 konz.: 2 W.) werden unter Ktihlung mit 5 Tropfen 5%ig. K 2Cr04-Lsg. u. dann 
mit 0,1— 1 ccm der zu prufenden Lsg. yersetzt u. gcschuttelt. Bei positiyem Ausfall 
nach 1— 5 Min. blaue oder blauyiolette Farbung. Positiv ist die Probc mit allcn 
primaren u. sekundaren Alkoholen, Sacchariden, Formaldehyd u. Oxysauren wic Milch- 
u. Weinsaure. Negatiy ist sie mit tertiaren Alkoholen, Aldehyden (auBer H-CHO), 
aliphat. Ketonen, Oxal- u. Citronensaure, Fett- u. Aminosaurcn, Harnstoff, polymeren 
Vcrbb. wie Paraformaldehyd u. (mit Einschrankung) Polysaeebariden, Phenolen. 
Nitrite, Peroxyde u. Hypohalogenite geben ebenfalls Blaufarbung. Oxalate geben erst 
nach mehreren Stdn. purpurne Farbung. Die Probe scheint demnach spezif. fiir die 
Gruppen CH2-OH u. CH-OH zu sein; H-CHO reagiert wohl infolge Enolisierung. 
Fette, Proteine u. Blutserum reagieren nicht. Bei 1. Polysaeebariden (Starkę, Inulin, 
Dextrin) ist die Probe wegen Hydrolyse derselben positiy. Benutzt man aber starker 
vcrd. H N 0 3 (1:4) ,  so erhalt man mit l% ig. Glykose- oder Maltoselsg. schon nach
5 Min. die Farbung, mit Starkelsg. auch nach mehreren Stdn. nicht. —  Empfindlichkeit: 
Nach 1 Min. geben prim. Alkohole in 0,l% ig., sek. in 0,5%ig., Saccharide in l% ig. 
Konz., nacli 1 Stde. A. in 0,01%'g-, Glykose in 0,08%ig. Konz. positivcs Resultat. 
(Anatyst 57- 372—74. Juni 1932. Dublin, Trinity Coli.) L in d e n b a u m .

Ó. L. Osburn und C. H. Werkman, Bestimmung organisćher Sauren. V. An- 
wendwng der Vertcilung»methode zur guanlitativen Bestimmung von Essigsaure, Pro- 
pionsaure und Buttersaure in Gemisclien. (IV. vgl. C. 1932. I. 1274.) Zur Best. von 
Essigsaure, Propionsaure u. Buttersaure in Gemischen wurde die Methode der Ver- 
teilung der wss. Lsg. des Sauregemisches in yerschiedenen Mengen eines unmischbaren 
Losungsm. angewandt. Fiir die Analyse sind 100 ccm Sauregemiseh erforderlich. Jo 
30 ccm der auf 0,12—0,08 n. eingestellten Lsg. werden mit 60 u. mit 15 ccm Isopropyl- 
dtlier behandelt. Je 25 ccm der wss. Schicht wurden titriert u. die Verteilungskon- 
stanten fcj u. k2 bestimmt. Zur Best. des Geh. an den 3 Sauren ist ein Nomogramm 
konstruiert worden, das den Geh. an den einzelnen Sauren auf Grund der Verteilungs- 
konstanten abzulesen gestattet. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 264—65.
1931. Iowa State College.) SCHONFELD.

B e s ta n d te i le  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
Alexander O. Gettler, Joseph B. Niederl und A. A. Benedetti-Pichler, Die

Isolierung von reinem, ■wasserfreiem Athylalkohol aus nicht-alkoholischen menschlichen 
und tierischen Geweben. Zur Isolierung von absol. A. aus verd. 0,0025 oder weniger 
%ig. wss. Lsgg., wio sie in tier. Geweben yorkommen, wurde eine im Original be- 
schriebene App. benutzt, bestehend aus a) einem Destillations- u. KondensationsgefaB, 
b) einem RektifikationsgefaB. Ausgegangen wurde yom W.-Dampfdestillat aus 1500 g 
Organ, von welehem in sukzcssiyen Destst. je 40% abdestilliert wurden. Die 1. Dest. 
erfolgte unter Zusatz yon H2S 04, um Basen zuriickzuhalten, die 2. unter Zugabe yon 
Na2C03 zur Ausschaltung fluchtiger Sauren, die 3. bei neutraler Rk., dic 4. unter 
Zugabe yon A g,0 zur Uberfuhrung yon Aldehyden in Sauren. Nach der 6. Dest. 
erfolgte fraktionierte Dest. im Rektifikationsapp. Der so gewonneno konz. A. wird 
in einem Ende einer yerschlossenen Capillarc iiber CuSO., oder CaO getrocknet, dann
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mit Hilfo eines ciiiitzten Al-Blockes in das Endo dcrselben Capillarc dest., dann aus 
der Capillai-e in eine Mikrodestillationsrohrc nach E m ic h  (C. 1918. I. 5G8) gebraeht 
u. fraktioniert dcstilliert. Spuren von Aceton, die dem A. stets beigemengt sind, werden 
kierdurch abgetrcnnt. Der isolierte A. wurde identifiziert durch Mikrobestst. des Kp., 
der Loslichkeit, des C-Geh., Darst. des Benzoesaureesters u. von C2H5J  nach P r e g l . 
Mit einer Modifikation von P r e g l s  Mikromethode ergaben sich unter n. Bedingungen 
folgendo mittlere A.-Konzz. Mcnsch: Geliirn 0,0004, Leber 0,00256, Blut 0,004%; 
Hund: Gehirn 0,003, Leber 0,0007, Blut 0,0013%; Sehwein: Gehirn 0,00 007%- 
(Journ. Amcr. chem. Soc. 54. 1476—85. April 1932. New York City.) GuGOENHEIM.

Gustav Klein und Hans Wenzl, Der mikrochemische Nachweis fluchtiger Felt- 
sduren in der Pflanze. II. (I. vgl. C. 1931. II. 3518.) Nach der systemat. Durch- 
priifung kommen fiir die einzelnen Fettsauren ais Nachweismittel besonders dio Salzo 
folgender Metalle in Frage: Fiir Ameisensaure: Ce111, dann H g1 u. Ag; Essigsiiure: 
Cuii, Th, in reiner Lsg. Ag u. Hg; Propionsaure Hg1; Buttersaurc: Ag u. Hg; n-Vale- 
riansaure: Ag, Hg1 u. Cu; Isovaleriansaurc: Hg, Ag; n-Capronsaure: Cu, Zn; Isocapron- 
siiure: Cu, Zn; Heptylsaure: Cu, Zn; Caprylsiiure: allc Salzc amorph; Milchsaure: 
Zn, Cu, Th. — Beschrcibung eines Ganges der mikrochem. Unters.-Ergebnisse an 
Bliiten von 7 Pflanzcn. 33 Abbildungen von Krystallformen, Erfassungsgrenzen u. 
weitere zahlrcichc Einzelheiten im Original. (Mikrochemie 11. (5) 73— 130. 1932. 
Wien, Univ.) GROSZFELD.

Harold William Buston, Mikromethode zur Bestiinmung von Uronsaureanhydrid 
in Pektinsloffen. (Vgl. C. 1931 . II. 2023.) Die Methode von N a n j i , P a t o n  u. L in g , 
(C. 1925 .11 .394) wurde zu einer Mikromethode modifiziert. Fiir die auf der Umsetzung 
—CcIIsO0— =  Ć5H ,0 2 +  2 H20  +  C 02 beruhende Methode wird nur ein Absorp- 
tionsturm (mit n. Ba(OH).) fiir das C 02 benutzt, im Gegensatz zu den 3 bei der 
Makromethode gebrauchten AbsorptionsgefaBen. (Analyst 57 . 220—23. April 1932. 
London SW.) SCHONFELD.

R.Nordbo, Mikro-Calciumbcslimmung im Blute. Modifikation der Methode von 
T k e y a n  u. B a in b r id G E  (C. 1926. II. 471). Nach dcm modifizierten Verf. kónncn 
ca. 10 y  Ca mit einem maximalen Fehler von 3 %  bestimmt werden. Erforderlich
0,2—0,3 ccm Blut bzw. Ultrafiltrat. Indicator: Bromkresolgriin. (Bioehcm. Ztschr. 
246. 460—62. 30/3. 1932. Oslo, Physiolog. Inst. d. Univ.) K o b e l .

Buichiro Matsumoto, Mikromelhode zur Harnstoffbestimmung in tierischen Fliissig- 
keiten, besonders im Blute. Vf. hat ein neues Mikroureometer konstruicrt, in dem 
Harnstoff (U.) in sehr. kleinen Mengen Blut bzw. tier. Fil. leicht u. cxakt bestimmt 
werden kann. U. wird mit Bromlauge zers. u. der gebildete N  Tolumetr. ermittelt. 
Abb. des App. u. Beschrcibung der Methode im Original. Nach diesem Verf. werden 
im Mittcl 98,5%  des fiir den U.-N berechneten Wertcs gefunden. Dio N-haltigen 
Substanzen auBer U . im Blute werden durch Einw. von Bromlauge angegriffen, u. cs 
wird auch etwras N gebildet, doch ist scine Mengo so gering, daB sie in den meisten 
Fiillen vernachlassigt werden kann, so daB der nach diesem Yerf. erhaltcnc N prakt. 
ais U .-N  zu bezeichnen ist. Wird die Bromlauge im Dunkeln hermet. geschlossen an 
einem kiihlcn Ort aufbewahrt, so ist sie monatelang haltbar. —  Der U .-N  betragt etwa 
50% des Gesamtrest-N im n. Blut. Bei der Urannephritis des Kaninchens kann der 
U.-N auf iiber 80% des Rest-N ansteigen. —  Wenn iiber 0,5 ccm Blut zur Verfiigung 
stehen, empfiehlt Vf. die EnteiweiBungsmcthode von F o lin -W u ; das Filtrat wird im 
n. Mikroureometer behandelt. Bei 0,1—0,2 ccm Blut extrahiert man U. nach B a n g  
u. yerwendet das Mikroureometer kleinen Formats. (Bioehcm. Ztschr. 246. 383—400. 
30/3. 1932. Kanazawa, Medizin.-chem. Inst. der Univ.) K o b e l .

Ragnar Nicolaysen, Zur Bcslimmung der einzelnen fixen Basen, besemders des 
Magnesiums, im Harn. (Biochem. Ztschr. 248. 278— 79. 26/5.1932. Oslo, Univ., Physiol. 
Inst.) _ S im o n .

Georges Denigśs, Einfache und schnelle B&stimmung des Phcnolgchalts des Urins. 
Folgende Technik hat sich bewahrt: In ein Probierglas gibt man 2 ccm Harn, 2 Tropfen 
einer l% ig. Lsg. von krystallisiertem CuS04, 2 Tropfen H 20 2, 10 Vol.-%, 2 Tropfen 
NHjOH, schuttclt, mischt nach 10 Min. mit 4 Tropfen Eisessig u. mischt u. schiittelt 
dann mit 2 ccm H20 . — Die erhaltcne Farbę wird mit der yerglichen, die man erhalt 
von Lsgg. von 5, 10 u. 20 cg Phenol pro Liter, wenn man sie wie den Urin behandelt 
mit der Abanderung, daB man am SchluB statt der 2 ccm H20  2 ccm des untersuehten 
Harns zufiigt. Verf. eignet sich auch zur Best. von Phenol im Kot, den man 1/i0— 1jso 
verd. u. durch Filtration mit Talkum klart. — Dic Rk. zeigt nur freies Phenol an, ge-
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bundenes muB erst liydrolysiert werden. (Buli. Soc. Pharmac., Bordcaux 69. 233—36.
1931.) ' ’ T r u p e k .

Rudolf Selimid, Zur Methodik der quantilalivm Guajacolbestimmung im  Harn. 
Ncue Methode, nach der das Guajacol mit rauchendcr H J in Brenzcatechin u. CH3J  
iibergefuhrt wird, woratif die n. Harnphcnole mit Br-W. ais Tribromphenol bzw. 
-kresol abgetrennt werden. Im Filtrat wird das Brenzcatechin in sodaalkal. Lsg. mit 
dem Phosphorwolframsaure-Phosphorniolybdansiiurereagens nach DENIS-TlSDALL 
colorimetr. bestimmt. (Ztschr. physiol. Chem. 205. 213— 18. 19/2. 1932. Munchen, 
Univ.) P a n t k e .

Hans Steimnaurer, Eine einfache Methode quantitativer HamzucJcerbestimmung 
fur den Gebraucli des praklischen Arzles. Die Methode beruht auf einem colorimetr. 
Vergleich von mit KOH yersetzten u. gekochten Zuckerlsgg. mit entsprechend be- 
liandelten Harnproben. Der je nach dem Zuckergeh. gelb bis dunkelbraunrot gefarbte 
Harn wird mit einer Zuckerlsg. von bekanntem Geh. verglichen. Die bis zur Erreichung 
der Farbengleichheit des Hania zuzusetzende W.-Menge wird abgelesen u. der Zuckergeh. 
einer Tabelle entnommen. (Med. Klinik 28. 932. 1/7. 1932. Ried i. Traunkreise 
Ober-Ost.) F r a n k .

Fischer, Uber Hamfarbsloffe und dereń Nachweis. (Vgl. C. 1931. II. 3367.) 
Zusammenfassender Bericht iiber die im n. u. patholog. Harn yorkommenden Farb- 
stoffe u. ihren Nachweis einschliefllich der durch Arzneimittel hervorgerufenen 
Farbungen. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 71. 648—50. 1931. Nurnberg.) H e r t e r .

Carlos Luis Carboneschi, Toxikologie: Yorldufige Versuche. Anleitung zur 
toxikolog. Unters. (Semana medica 39. 62— 73. 7/1. 1932.) W il l s t a e d t .

G. Vitte, Schnettmethode zum Nachweis von Didłhylbarbilursdure und Phenyl- 
aihylbarbilursaure in der Nervensubstanz. Hirnsubstanz wird im Mórser zu gleichmaBigem 
Brei zerrieben, dann 5 ccm einer 20%ig. Trichlorcssigsaure hinzugefugt u. bis zur 
Homogenitat vcrrieben. Man gibt nach u. nach weitere Mcngcn der Saurclsg. hinzu, 
bis ca. 100 ccm resultieren. Nach J/2 Stde. gibt man 50 ccm W. hinzu u. liiBt 1/ s Stde. 
einwirken unter Umriihren. Daim wird filtriert u. mit A. extrahiert. Nach Filtration 
des Auszugs wird der A. verdampft, der Ruckstand mit ammoniakal. H20  aufgelost, 
eine Messerspitze Tierkohle zugegeben u. 1/i Stde. auf dem Wasserbad erhitzt. Ruck
stand wird dann mit Ammoniakwasser wieder aufgenommen, leicht mit HC1 angesauert 
n. erneut mit A. extrahiert. Dem A.-Ruckstand fiigt man 1 Tropfen J/io Ammoniak
wasser hinzu, bringt vonderLsg. 1 Tropfchen auf einen Objekttrager, gibt 1 Trópfchen 
Vio H2S 0 4 hinzu u. priift unter dem Mikroskop bei 60-maliger Vergro8erung. Diathyl- 
barbitursaure u. Pkcnylathylbarbitursiiure lassen sich dann leicht krystallin. unter- 
scheiden. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 69. 279— 83. 1931.) T r u p e r .

Coulounia, Die Untersuchung der Betdubungsmittel. Cocain wird durch seine 
doppelt so starkę physiolog. Wrkg. ais Morphin auf Meerschweinchen (todliche Dosis
0,2 mg jc g. Tier) oder seine starkę Linksdrehung nacligewiesen. Ais Rkk. auf Morphin 
cmpfelilen sich die nach F r o e d e  mit Molybdat, nach Ma r q u is  mit Formol-H»S04, 
mit H„02 u . ammoniakal. CuS04-Lsg. Die D criw . des Morphins storen liierbei nicht. 
Fiir Heroin u. Dionin wurde oin =  — 75 bzw. — 97° ermittelt. (Ann. Falsifications 
Fraudes 25. 201—04. April 1932.) Gr o s z f e l d .

E. Schulek und F. Szeghó, Neucs Verfahren zur Beslimmung geringer Mengen 
Morphins in einfachen arzneilichen ZubereUungen. Beitrdge zur Beslimmung des Morphins 
in Opiumpraparalen. Dio neueren zur Best. von Morphium vorgeschlagenen Aus- 
schiittelungsverff. werden besprochcn. Das von R a sMUSSEX angegebene Yerf. erschcint 
zu streng gebunden. Vff. zeigen eine neue Methode auf Grund des in einer fruheren 
Arbeit (C. 1932.1. 1694) angegebenen Prinzips (genaue Arbeitsmethode im Original). — 
Anwendung dieses Verf. auf die Best. von Morphin-Codeingemischen bzw. von pantopon- 
iihnlichen Praparaten. Wertbest. von Opium. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 5— 9. 
17— 22. 14/1. 1932.) P. H. Sc h u l t z .

E. Schulek und F. Szeghó, Die Bestimmung geringer Mengen Morphin in Acetyl- 
salicylsdure-Morphingemischen. Auf Grund friiherer Ergcbnisse (vgl. C. 1931. II- 
1608) wird eine Methode angegeben, die sich des yon R aSMUSSEN empfohlenen Aus- 
schuttclungsgemisches (Isopropylalkohol-Chlf.) bedient. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 
241— 43. Magyar Gyógyszeresztudomanyi Tarsas&g Ertesitoje 8 . 216— 19. 15/5. 1932. 
Budapest, Hygien. Inst.) P. H. SCHULTZ.

N. Rusting, Uber dic quantitativc Beslimmung des Morphins in  Opium. Inhaltlich
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ident. mit der C. 1931. II. 2038 roferiorten Arbeit. (Aroh. Pharmaz. u. Bor. Dtsch. 
pharmaz;: Ges. 269. 609—15. 1931. Den Haag.) P. H. S c h u l t z .

L. Rossi, A. del Boca und R. Łobo, Anahjtisohe Untersuchung des Yohimbins.
IV. Mitt. (III. ygl. C. 1932.1. 2211.) Fiigt man zu ctwas Yohimbin (frei oder ais Salz) 
einige Tropfen eines Gemischcs von 1 g Chloralhydrat, 5 cem A. u. 10 cem konz. 
H 2S 0 4, so entstekt eine blaue Fiirbung. (Anales Farmacia Bioquimica 3. 51— 52. 
31/3. 1932.) _ _ _ WlLLSTAEDT.

Carl Stainier und Leon Leclercęi, Die Verwcndung von Calciumcarbonal bei der 
Bestimmung von Jodidm. Bekanntlich laCt sieh Jod in Ggw. von Alkaliearbonat oder 
Alkaliboraten mittels Thiosulfat nicht titrieren. Vff. stellen fest, daB auch Natrium- 
phosphat bei der Titration schadet. An Hand eigener Verss. zeigen sie, daB sich der 
stórende EinfluB eines Uberschusses von Oxydationsmitteln bei der Titration mit 
Thiosulfat beheben laBt, wenn man die Lsg. mit CaC03 neutralisiert. (Journ. Pharmac. 
Belg. 14. 265—70. 10/4. 1932.) P. H. S c h u l t z .

Carl Stainier und Leon Leclercęi, GehaUsbestimmung von jodidhaltiger Jod-
tinktur und Lugolscher Losung. Auf Grund der vorst. ref. Arbeit wird ein Verf. unter 
Verwendung von CaC03 beschrieben: In der Jodtinktur wird freies Jod in bekannter 
Weise, in  einem weiteren Vers. der Gesamtgeh. unter Verwendung von K J 0 3 u. CaC03 
bestimmt. Die Differenz zwisehen beiden Bestst. ergibt den Geh. an gebimdenem Jod. —  
E n tsp rechend  modifiziert gilt die  Methode fiir LuGOLsche Lsg. (Journ. Pharmac.
Belg. 14. 283—85. 17/4. 1932.) P . H. S c h u l t z .

L. W. Winkler, Gehaltsbeslimmung des Kalium- und Natriumjodids. Anwendung 
des C. 1932. I. 2355 besehriebenen Schnellverf. der Jodbest. zur Gehaltsbest. des K J  
u. N aJ nach Untcrss. von A. v. Vegh. Es wird darauf hingewiesen, daB sich der CC14 
bei Beendigung der Titration infolge des in der wss. Lsg. vorhandenen JBr nicht voll- 
standig entfiirbt. Trotzdem soli der Endpunkt der Titration gut erkannt werden 
konnen. Das Verf. soli fur den Apotheker die Vorteilo einer raschen Ausfuhrung, 
leichter Ausreehnung der Resultate u. Haltbarkeit der Titrationsfl. haben. (Pharmaz. 
Zentralhalle 73. 324— 26. 26/5. 1932. Budapcst.) R o m a n .

[russ.] Alexej Pawlowitscli Jegorow, Mcthodik der Massenbhituntcrsuchungcn und Grund-
lagen fiir die BeM-ertung der Untcrsuclmngsergebnisse. 3. Aufl. Moskau: Mcdizin.
Verlag 1932. (109 S.) Rbl. 1.50.

[russ.] Oskar Antonowitsch Walter, Mothodcu der Wasscrsloffionenbestiniinung. Leningrad:
Goschimtechisdat 1932. (182 S.). Rbl. 3.-—.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Humphrey Paget, Apparal zur kontinuierlichen Eztraklion mit Chloroform. 
Beschreibung eines App., der zur Extraktion von Substanzen aus wss. Lsgg. dienfc. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 190. 10/6. 1932.) Sc h u s t e r .

J. H. Frydlender, Diphcnyl und seine Anwendung ais Wdrmelriiger. Eigg. u. 
Darst. des Diphenyls, Anwendung ais Heizmedium bei der Konz. von NaOH, Asphalt- 
schmelze u. Erdoldestillation. (ReY. Produits chim. 35. 161—64. 31/3. 1932.) R. K. Mu.

Twitchell Process Co., V. St. A., Verfahren zum Inkorporieren von Wasser und 
wasserigen Losungen in  Ole. Die Na-Salzc der Mineralsulfonsauren werden mit W. 
oder wss. Lsgg., wie z. B. A. u. Essigsaure, vermischt u. in minerał., yegetabil. oder 
animal. Ole eingeriihrt. (F. P. 722 752 vom 10/9. 1931, ausg. 25/3. 1932. A. Prior. 
23/10. 1930.) R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibcrfc. von: Rudolf Fahr 
und Rudolf Keinke, Neurossen, Zerlegen ton Suspensionen oder Emulsionen. In einem 
zylindr., oben u. unten kon. ausgestalteten GefaB befindet sich ein yertikal an- 
geordnetes Rohr, dessen Liinge den Durchmesser um ein mehrfaches iibertrifft. In 
der Nahe des oberen Endes ist um dieses Rohr ein Uberlauf angebracht, welcher durch 
die AuBenwandung des zylindr. GefaBes hinausfiihrt. Die zu reinigendo Fl. fallt in 
das yertikale Rohr. Hierbei findet Schaumbldg. statt. Der die Verunreinigungen 
enthaltende Schaum flieBt durch den Uberlauf ab u. kann durch Filtration gereinigt 
werden. Je hoher die Schaumsaule ist., um so gróBer ist die Trennwrkg. (A. P. 1861156  
vom 27/9. 1929, ausg. 31/5. 1932. D. Prior. 20/10. 1928.) D eew s.
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Balfour Bramwell, Belfast, Filier. D as naher bescliriebene, mit Sand besehicktc 
Filter dient zur Reinigung von groBen Mengen von W. Es besteht in der Hauptsaehc 
aus dem das Filtermaterial enthaltenden Filterraum, welcher am unteren Ende doppel- 
wandig ausgebildet ist, so daB ein ringfórmiger Sammelraum fiir das filtrierto W. 
entsteht. Zur Ermóglichung des Durehtritts des W. in den Sammelraum ist die Deeko 
des letzteren mit Durehbohrungen versehen. Zur Reinigung des Sandes sind im Innem  
des Filterraumes Wasserstrahlinjektoren vorgesehen. Es werden yerschiedeno Aus- 
fiihrungsformen der Anlage beschriebcn. (Hicrzu ygl. Holi. P. 22 919; C. 1931. II. 
2911.) (A. P. 1 861295 vom 8/1. 1929, ausg. 31/5. 1932. E. Prior. 7/2. 1928.) D r e w s .

Jasper A. Mc Caskell, Salt Lakę City, Kontinuierliches Filter. Durch die niilier 
bescliriebene Filterkonstruktion wird ein leichtes Auswechseln der einzclnen Teile des 
Filters ermoglicht. (A. P. 1860 937 vom 28/9. 1929, ausg. 31/5. 1932.) D r e w s .

Frick Co., Waynesboro, iibert. von : Norman M. Smali, Waynesboro, Ilerstellung 
von fester Kohlensaure. Der verwendete App. besteht aus einer in einem Rahmen mon- 
tierten Trommel, in welcher die Expansion der fl. C 02 vor sich geht. Besondere Leitungen 
fiihren die nicht fest gewordene C 02 aus der Trommel ab. An dom Rahmen befindet 
sich ferner ein mit einer Platte versehenes Radgestell. Dieses sowie dio Platte sind 
vertikal beweglieh. Letzterc dient zum VerschluB des unteren Teiles der Trommel. 
Zur Entfernung der festen C 02 aus der Trommel kann die Platte sowohl wic das Rad- 
gestell seitlich bewegt werden. (A. P. 1861328 vom 30/11.1929, ausg. 31/5. 1932.) D r .

L’Air Liąuide, Soc. An. pour l ’Etude et l ’Exploitation des Procedes Georges 
Clande, Paris, Zerkgung von Gasgcmischen mittels Verfliissigung u. zweistufiger Rekti- 
fikation, wobei in dem oberen Kondensatorverdampfer der Hochdruckrektifikations- 
saule nur ein Teil des Gasgcmisches verfliissigt wird, 1. dad. gek., daB der gasformig 
gebliebene Rest dieses Gasgcmisches in einem zusatzliclicn, in der Niederdruckrekti- 
fikationssaule bcfindlichen, durch Fl. gekiihlten Kondensatorvcrdampfer ganz oder 
teilweise verfliissigt wird u. daB der Teil der durch dic teilweisc Verfliissigung unter 
Druck in dem Kondensatorverdampfer erhaltenen Fl., der nicht fiir die Rektifikation 
unter Druck Verwendung findet, in der Niedcrdruckrektifikationssaule durch die in 
dieser aus dem zusatzlichen Kondcnsatorverdampfer u. aus dem crsten Verdampfer 
aufstoigenden Diimpfo rektifiziert wird, wobei dio in diesem Kondcnsatorverdampfer 
gebildeto Fl. ebenfalls in dem oberen Teile der Niedcrdruckrektifikationssaule rekti
fiziert wird. —  3 weitere Anspriiche. (D. R. P. 553 418 KI. 17 g vom 14/6. 1931, 
ausg. 25/6. 1932.) D r e w s .

August Schmiicking, Essen, Auskrystallisieren von festen Stoffen aus ihren 
Losungen durch Abkuhlen dersclben mittels einer Kiihlfl., 1. dad. gek., daB den von der 
Fl. durchflossenen Kiihlkorpern fortwilhrend stoBartige Bewegungen crtcilt werden. —
2. dad. gek., daB die Kiihlkorper in senkrechter Richtung stoBartig auf u. nieder oder 
in wagerechter Richtung gegebenenfalls um eine Aehse pendelnd stoBartig hin u. her 
bewegt werden. — 1  weiterer, auf die Vorr. beziigliohcr Anspruch. (D. R. P. 552532 
KI. 12 c vom 7/6. 1930, ausg. 14/6. 1932.) D r e w s .

Georg Weisheit, Kassel, Auskryslallisieren von Salzen aus ihren Losungen unter 
Wiodcrverwendung der erschopften Lsg. zum Auflósen frischer Salzmcngen, 1. dad. 
geli., daB dio Abkiihlung der auszukrystallisiercnden Lsg. u. die Erwarmung der cr- 
schópften Lsg. mittels einer im Gegenstrom zu beiden Lsgg. gcfiihrtcn Fl. mit ab- 
wcichcnder D ., z. B. Petroleum, bewirkt wird. — 1 weiterer, auf die Vorr. beziiglichcr 
Anspruch. (D. R. P. 552584 KI. 12 c vom 8/7. 1928, ausg. 15/6. 1932.) D r e w s .

Jahresbericht uber i ie  Leistungen der chemischen Technologie. Bearb. von Bertold Eassow 
und A . Loesche. J g .  77. 19 3 1 .  A bt. 2. Leipzig : J .  A . B arth  1932 . 8°.

2. Organischer Teil. (IV , 874 S.) nn M. 52 .— ; Lw . nn M. 55.— .
[russ.l Michaił Michailowitsch Dubinin, Physikalisch-cheniische Grundlagen der Sorptions- 

technik. M oskau-Leningrad: Chcm.-Techn. V erlag 19 32 . (381 S .) R b l. 4.80.

IV. Wasser; Abwasser.
E. Bark, Zur Problematik der Speiseicasserpflege. U b crb lick  iiber Z ie le der mo- 

derncn  Sp eisew asserbch and lung. (M elliands T e x tilb e r. 13. 343—44. Ju n i  1932.) M a n z .
K. Taussig, Behandlung und chemische Utilersuchung von Speisewasser in arneri- 

kanisćhen Krofhcerken. V f. bespriehfc L au gensp rod igkeit, s ta t . u . dyn am . K orrosions- 
u rsachen , B e s t .  d er D am p ffeu ch tigk eit durch L eitfah igkeitsm essun g, K esselw asscr-
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behandlung m it Metapkosphat zur Yerhiitung von Ausscheidungen in den Rohr- 
leitungen, Beseitigung des R est-0 durch Fe(OH)2-Suspension aus Eisenyitriol u. NaOH, 
Best. des Aschen-F. durch opt.-pyromctr. Methoden nach zwoi amerikan. Berichten. 
(Arch. Warmewirtsch. Dampfkesselwesen 13 . 163—65. Juni 1932. Gleiwitz.) Ma n z .

John R. Baylis, Liiftung. I. Die Wirkung derFilme an der Wasser-Luft-Grenzflachę. 
Vf. gibt, ausgehend von iiltercn Arbciten iiber Absorption yon Gasen im W., eine Darst. 
des umgekehrten Vorganges der Liiftung des W ., insbesondere des Einflusses der Be- 
wegung des W. auf die Starko des Wasserfilms u. Vers.-Daten iiber Verminderung 
der CO» durch Tropfenfall, deren Ergebnis graph. wiedergegeben u. erlautert wird. 
(Water Works Scwerage 79. 195—98. Juni 1932. Chikago, 111.) Ma n z .

ROSS A. Thuma, Liiftung mit PrefSluft zur Beseitigung des Oeruchs. Einblasen 
relatiy kleiner Mengen Luft im Mischbecken yorbesserte den Gerueh naeh faulender, 
organ. Substanz in dcm in einer Seenkette yorgereinigten Mississippiwasser yon 43 
auf 80%, im Verein mit NH3-Zusatz ais (N H ,)2S 0 4 zusammen mit Aluminiumsulfat 
um 92%. (Journ. Amer. Watcr Works Assoc. 24. 682— 91. Mai 1932. St. Paul, 
Minn.) Manz.

John R. Baylis, Beseitigung von Geschmack und Geruch. Vortrag. Mit den be
kannten, im Einzelfall zu crprobenden Mitteln ist eine Beseitigung oder erhebliclie 
Verminderimg yon schleehtem Gcsehmaek im Trinkwasser zu erzielen. Vf. gibt einen 
krit. Uberblick iiber beobachtetc Arten des Beigeschmacks, uber die zweckmaCige 
Anwendung yon Liiftung, Ammoniak-Chlorverf., aktiyierter Kohle, Oberchlorung u. 
Entchlorung, Chlor u. aktiyierter Kohle, Ozon u. KMn04 u. eine Zusammenstellung 
prakt. Erfahrungen in amerikan. Stiidten. Literaturiibersicht. (Journ. Amer. Water 
Works Assoc. 24. 635—56. Mai 1932. Chikago, 111.) Ma n z .

M. F. Trice, Die neue Entcisenungsanlage in Warrenton, N . C. Vortrag. Bc- 
schreibung einer kleinen aus Koksrieseler, Mischraum fiir Kalkzusatz, Klarbecken u. 
geschlossenen Druckfiltern fiir 5,3 at bestehenden Entcisenungsanlage; der Fe-Geh. 
des W. ist von 0,75 auf 0,26 mg/1 yermindort; im Rohrnetz tritt nach 4-monatlichom 
Betrieb noch erhebliehe Vereisenung ein. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 24. 
71C— 24. Mai 1932. Raleigh, N. C., State Board of Health.) Ma n z .

Emil K. Ventre, Flockung mit Kalk und Chlor. Bei wenig triibem, stark algen- 
haltigem W. wurde bei pn  =  8,5 mit Kalk- u. 0,5 mg/l Chlorzusatz gute Flockung u. 
Entfarbung erzielt, was Vf. auf dio Wrkg. des natiirlichen Eisengeh. zuriickfuhrt. 
(Journ. Amer. Water Works Assoc. 24. 733—36. Mai 1932. Monroe, La.) Ma n z .

J. K. Marąuis, Kupfersulfat ais M ittel zur Algenvemichlung. Yortrag. Zusatz 
yon 0,2— 1,6 mg/l CuSO, erfolgte mit Riicksicht auf Fischsterben nicht im Speicher- 
becken, sondem im Mischraum der Filteranlage. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 
24. 728—32. Mai 1932. Spartanburg, S. C.) Ma n z .

Julius F. D. Bauermann, Die Verwendung von Ammoniak bei der Wasser- 
versorgung von Neicark. Nach yergleichenden Verss. an zwoi ca. 27 km nebeneinander 
bis zu einem groBen fiir 10-tagigen Bedarf bemessenen Vorratsbceken yerlaufenden 
Gefallsleitungen mit Zusatz von Cl allein u. von NH3 u. Cl ergab sich bei NH3-Zusatz 
yolliges Vcrsehwinden yon schleehtem Geruch u. Geschmack trotz erhohten Restchlor- 
geh., Ausschaltung des Algenwachstums im Beeken u. Verhindcrung des nachtragliehen 
Keimwaelistums im Rohrnetz. Wahrend das W. bei Regenfallen trotz Chlorung beim 
Eintritt in dio Gefallsleitung ani Austritt bis zu 2000 Keime ini ecm aufwies, blieb 
der Keimgeh. boi NH3-Cl-Zusatz unter 10— 12. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 24 . 
494— 504. April 1932. Cedar Grove, N. J.) Ma n z .

Andre Kling, Die Sterilisierung der Wasser fu r  den liduslichcn Gebrauch durch 
metallisches Silber. Die Gcbrauchswasser u. dest. W. losen in Beruhrung m it metali. 
Silber geringe Mengen (in der GroBenordnung 10" 5 g/l) auf. Durch diese Lsg. werden 
Typhus- u. Colibazillen abgetotet. (Buli. Acad. Mód. 107. ([3] 96.) 830—39. 14/6.
1932.) E n s z l in .

Gr. R. Scott, Wichtiges zur Bekiimpfung des Geruchs in Abwasserreinigungsanlagen. 
(Munic. Sanitation 3. 242— 46. Juni 1932. Kansas City, M o.) Ma n z .

E. G. Kastenhuber, Direkte Einfuhrung von Chlor in Abwasser in Easton, M d. 
Dio Geruchsbelastigung der Umgebung infolge t)berlastung der Abwasserreinigungs
anlagen wurde durch Einfuhrung yon gasformigem Chlor in das Abwasser in einem
iiberdeckten, mit Wehr yersehenen Mischraum behoben. (Water Works Sewerage
7 9 . 221— 22. Juni 1932. Easton, M d.) Ma n z .
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Max Levine, Biologische Beinigung von Molkereiabu-asser. (Scwago Works Journ.
4. 322— 29. Marz 1932. — C. 1931. II. 1463.) Manz.

W. Rudolfs und Wm. H. Baumgartner, Verlust an fliichtiger Substanz beim 
Trocknen von Abwasserschlamm vor der Verbrennung. Bei 100— 105° vorgetrocknet«r 
Schlamm gibt beim Erhitzen auf 150— 400° in gleichen Zeitabschnittcn einen ent
sprechend der Temp. gesteigerten Anteil der fliichtigen Stoffe (bis zu 70— 8 0% ) ohne 
Riicksicht auf den urspriinglieh yorhandencn Geh. ab. Dagegcn tritt bei feuchtem 
Schlamm mit 7 5 %  W. kein Verlust ein, bis 80— 9 0 %  der Fcuchtigkcit ausgetrieben 
sind. Ein Wassergeh. yon 20— 3 0 %  yerhindert beim Vortrocknen die Entw. von Gc- 
ruch u. eine Verminderung des Heizwertcs. (Water Works Sewerage 79. 199— 201. 
Juni 1932. New Brunswick, N. J. Agrie. Expt. Station.) Ma n z .

JoseS Tillmans, Die chcmische U ntersuchung von W asser und Abwasser. 2. Aufl. Halle:
K napp 1932. (X I, 252 S.) gr. 8°. =  L aboratorium sbucher f. d. chem. u. Yerwandte
Industrien . Bd. 17. nn  M. 17.50; gcb. nn  SI. 19.— .

V. Anorganische Industrie.
W. J. Tartakowski, Chemisch reine Fluorwasserstoffsriure. Es wurde eine Methode 

zur Herst. chem. reiner IIF ausgcarbeitet, unter Anwcndung von N aF  zum Zuriick- 
halten der H 2SiF6. Beim Verdampfen von techn. HE m it dem doppeltcn t)berschuC 
der zur Neutralisation von H 2SiF„ u. H 2S 0 4 erforderlichen Menge NaE bleibt das 
S i0 2 giinzlich im Verdampfungsruekstand ais N a2SiFG zurućk. N a2C 03 u. NaF konnen 
die gewóhnlich zum Zuruckhalten des SiO» yerwendeten entsprechenden K-Salze 
crsetzen. Głeiche Resultate erhalt man bei Anwendung reiner oder techn. Na-Salze. 
Bei Zusatz von PbC03 zu Cl-haltigcr H F bildet sich PbCIF, swl. in verd. HF; die 
Loslichkeit nimmt ab mit der HF-Konz., u. im 40%ig. HF ist. das PbCIF prakt. unl. 
Bei Zusatz uberschiissigen PbC03 bei der Verdampfung von Cl-haltiger H F wird das 
gesamte Cl im Ruekstand zuriickgehalten. Gibt man zu HF, dic einigemal mehr H 2S 0 4 
ais Cl enthalt, PbC03 in einer der Bldg. von PbCIF entsprechenden Mengc, so verteilt 
sich das Pb zwischen CIF u. H 2S 0 4 derart, daC vonviegend PbCIF entsteht. Dcshalb 
ist PbC03 sehr gut zur Zuriickhaltung des Cl bei der Herst. von reiner HF geeignet. 
Beobachtungen iiber die Loslichkeit yon N a2SiF n in NaF enthaltender HF ergaben, 
daB eine Beziehung zwischen der Konz. HF, NaF u. der Loslichkeit des Na2SiF,, in 
HF besteht. Bei hinreichend groBcr Konz. bctriigt die Loslichkeit des N a2SiF0 einige 
Zehntcl °/0. Das ermoglicht dio Herst. von S i0 2-freien Fluoridcn in techn. Ausmafie. 
(Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6 . 853—69. 1931.) ScHONFELD.

K. A. Ssimonow, Anreichentng der Schuppengraphile der Alezandrowsk- und 
Troitzk-Lager der U SSR . (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6 . 502— 22.
1931.) ŚCHONFELD.

1. 1.  Oreschkin, Bogotolske.r Graphitvorkommen. Vorl. Mitt. (Minerał. Rohstoffe 
[russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6 . 795— 814. 1931.) ScHONFELD.

I. Oreschkin, Graphit an den Hugeln der 'Jertna und im Bassin der Angara. Die 
Graphitmasse enthalt 88,53% C u. ca. 12% Asche. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineral
noje Ssyrje] 6 . 541—46. 1931.) SciIÓNFELi).

W. S. Wesselowski, Thermische Aufarbeilung von Kureisker Graphit. (Vgl. 
C. 1931. I. 1144.) Es wurde der Aschengeh., der spezif. elektr. Widerstand u. der 
Gewichtsverlust yon Kureisker Graphitpulvcr nach Erhitzen auf 700—3000° untersucht. 
Die Widerstandskurye zeigt eine beinahe lineare Abhangigkeit yon der Temp. Nach 
%-std. Erhitzen auf 3000° sinkt der elektr. Widerstand auf die Halfte. Die Aschen- 
abnahme beginnt bei 1600°, yóllige Entasehung tritt bei 3000° ein. Die Brenn- 
geschwindigkeit andert sich wenig bis 2000°; zwischen 2000— 2500° tritt ein scharfes 
Sinken ein, u. nach Erhitzen auf 3000° ist die Brenngcschwindigkeit 10-mal kleiner 
ais beim natiirlichen Prod. Der Graphit nahert sich nach Erhitzen auf 3000° den 
Schuppengraphiten. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6 . 535— 40.
1931.) SCHONFELD.

Franz Krczil, Nenere Forschungen auf dem Gebiete der Hcrstellung von aktiver 
Kohle. Krit. T)bersicht iiber die im Jahre 1931 yeróffentlichten D . R. PP. (Kolloid- 
Ztschr. 59. 109— 13. April 1932. Aussig a. d. Elbo.) L eszy n sk i.

I. G. Schtscherbakow und A. S. Mikulinski. Versuche mit dem Carbidofen von 
Horry. Das HORRY-System kann auf Grund der Yerss. zur Herst. von hochreinem
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CaC2 empfohlen werden. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promy - 
schlennosfci] 8 . Nr. 19. 29—33. 1931.) S c h o n f e l d . ”

— , Das Kalibecken von Landes. Beschreibung der boi Dax im Norden der Pyreniien 
erbohrten Kalilager u. der geolog. Yerlmltnisse. Die Kalivorkk. liegen im oberen Trias 
u. seheinen grofie Ausdehnung (iiber die ganze Lange der Pyrenaen) zu besitzen. (Ind. 
chimiąue 19 . 331—33. Mai 1932.) R . K. M u l l e r .

— , Die Kalisalze und die Geologie. (Vgl. vorst. Ref.) Auf Grund der geolog. Ab- 
lagerungsbedingungen werden die versehiedenen ouropaischen Kalilager verglichen. 
(Ind. chimiąue 19 . 333— 34. Mai 1932.) R. K. M u l l e r .

W. A. Korwatzki, Kalisalze Mittelasiens. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje 
Ssyrje] 6 . 757—68. 1931.) S c h o n f e l d .

N. F. Juschkewitseh, A. L. Urasow und L. S. Ssolowjewa, Laboratoriumsmdfiige 
Untersuchung der Einzelstadien des Ammonikasodaprozesses. Dio Ergebnisse der Verss. 
iiber dio Carbonisation der Ammoniaksodalsg. werden wio folgt zusammengefaCt: 
Die Hóehstausbeute an Soda oder dio hochste Ausnutzung des Na in °/0 bei jeder 
Temp. wird dann erreicht, wenn die Mutterlauge den Grenzgeh. an NH4' aufweist, d. h. 
einen solclien, der erhalten wird, wenn die Lsg. nicht nur mit NaHC03, sondern auch 
mit NH4HC03 oder NH4C1 oder mit beiden Salzen gesatt. ist. Um reinc Soda zu er
halten, ist es notwendig, die Carbonisation unter solchen Bedingungen auszufiihren, 
daB auBer NaHC03 im auBersten Falle (bei zufiilligen Unterkiihlungen des unteren 
Kolonnenteiles) nur noch NH4HC03 sioh abscheiden kann, d. h. der Carbonisations- 
prozeB muB in der Niihe einer Kurve P i (s. im Original) gofiihrt werden, welche dem 
System: festes NaHC03 u. NH4HC03—Lsg.— Gasphase entspricht.

Wie die Unters. der Statik des Endstadiums des Carbonisationsprozesses (im 
unteren Teil der Kolonne) zeigt, ist die prozent. Verwertung des Na(UNa) eine 
Funktion von 3 unabhangigen Variablen (Parametern): der Temp., des Druckes der 
Gasphase iiber der Lsg. (PCO2 +  -PNH3 +  PH2O) u. des Cl-Geh. der Lsg. In den tern. 
Punkten P 1 u. P 2 (s. Original) sinkt die Parameterzahl auf zwei. Bei Konstanz yon 2 
der 3 Parameter steigt die prozent. Carbonisation mit Erhohung des Cl-Geh., des Gas- 
phasendruckes u. der Temp.; den groBten EinfluB auf Unr hat hierbei die Cl-Konz.; 
weniger EinfluB hat die Temp., noch weniger der Gasphasendruek. Dio Erhohung 
der Cl-Konz. hat eine Erhohung der prozent. Na-Ausnutzung (Usa) nur bis zum tern. 
Punkt P 4 zur Folgę, hier erreicht UNa ihr Optimum. Dieser Grenzgeh. an Cl hat einen 
bestimmten zahlenmaBigen Wert fiir jede Temp. u. jeden Druck: er nimmt zu mit 
der Carbonisationstomp. u. nimmt ab mit Zunahme des Gasphasendruckes. Dies gilt 
auch fur den Fali, wenn der NH4-Gch. der Mutterlauge einen Grenzwert zeigt, d. li., 
wenn die Lsg. auBer mit NaHC03 auch mit NH4-Salzen gesatt. ist. Auch dieser Grenz
geh. an NH 4 ist eino Funktion der Temp., des Cl-Geh. u. des Gasphasendruckes. Bei 
Konstanz von 2 der 3 Parameter wird der NH4-Geh. der Lsg., welche die Hochstsoda- 
ausbeuten sichert, um so grSfier sein, je hoher der Cl-Geh., je hóher die Temp. u. je 
niedriger der Gasdruck. Das Verhaltnis NH4 zum Cl-Geh. (SnHj/Sci) in der mit NaHCÓ3 
u. NH4-Salzen gesatt. Lsg., das den zur Gewinnung maximaler Sodaausbeutcn erforder- 
lichen NH4-Geh. bestimmt, steigt bei sonst gleichen Bedingungen mit Abnahmo des 
Cl-Geh., Erhohung der Temp. u. Emiedrigung des Gasdruckes iiber der Lsg. Bei techn. 
Durchfiihrung der Carbonisation darf in den Nd. nur NaHC03 gelangen u. folglich 
ergeben die Zahlenwerte des Verhaltnisses SnHi/Sci die auf dio Cl-Einheit bezogenenen 
Grenzgehalte der Lsg. an NH4, an die man in der techn. Praxis móglichst nahe lieran- 
kommen muB, die aber nicht voll erreicht werden durfen, da sonst die Gefahr der Aus- 
fallung von NH4HC03 besteht. Zur Sicherung hoherer Sodaausbeuten mussen am Ende 
der Carbonisation folgende Bedingungen erfiillt sein: ein dem Optimum naheliegender 
Cl-Geh.; ein NH4-Geh., der dem Grenzgeh. naheliegt; eine móglichst hohe Temp. u. 
ein móglichst hoher Druck der Gasphase. Der Cl-Geh. der die SOLVAY-Kolonno ver- 
lassenden Lsg. betrug bestenfalls 4,85 Aąuiyalente. Dieser, im wesentlichen von der 
NaCl-Konz. in der Ausgangslsg. abhangige Cl-Geli. kann erhóht werden durch Sepa- 
ration des wss. Nebels, der mechan. vom NH3-Gas nach dem Absorber u. vom C 02 
nach der Kolonne mitgerissen wird. Mittels Skrubber, Elektrofilter u. dgl. kann der 
Cl-Geh. der Lsg. auf 5,1 Aquivalente/1 erhoht werden. Dieser hohere Cl-Geh. laBt 
sich auch in der Endlsg. erreichen, wenn man die Ammoniaksalzfl. nach Absorption 
mit NaCl sattigt. Es ist erstrebenswert, im unteren Teil der SOLVAY-Kolonne den Druck 
móglichst hoch zu halten, da damit die Geschwindigkeit der CO»-Absorption zu-



1054 I I T. A n o r g a n is c h e  I n d u s t r ie . 1932. H.

nimmt; aber bei der gegenwartigen Konstruktion der Kolonnen ist es nicht moglich, 
den Druck von C02 +  NH3 +  H20  iiber 1,8 at zu steigern; zur Sieherung hoher Soda- 
ausbeuten muB der NH.,-Geh. der Endlsg., der die SOLVAY-Kolonne verlaBt, un- 
bedingt erhoht werden. Er betragt zur Zeit etwa 4,7 Aquivalente u. weniger. Temp.- 
Erhohung ist wiinschenswert, weil damit die Sodaausbeute zunimmt u. die physikal. 
Eigg. des Bicarbonats verbessert werden; aber der Temp.-Erhóhung ist durch den 
NH4-Geh., oder richtiger durch die GróBo des Verlialtnisses SnHi/Sci eine Grenze 
gezogen. Zur Erhóhung der Temp. des unteren Kolonnenteiles ist also eine moglichst 
weitgehende Erhóhung des NH,-Titers in der die Kolonnen yerlassenden FI. not- 
wendig. Die Ergebnisse sind ferner in Form von ,,Arbeits“-Tabellen u. ,,Arbeits“- 
Diagrammen wiedergegeben, die fiir die rasche Orientierung in der Betriebspraxis be
stimmt sind. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 7. 
1728— 34. 1889— 1900. 8 . 478—84. 581—96. Nr. 15/16. 16—22. 1931.) S c h O n f e ld .

N. F. Juschkewitsch und A. W. Awdejewa, Laboratoriumsmaflige Uniersuchung 
der Einselstudien des Aminoniaksodaprozesses. Oalcinierung des Natriumbicarbonats. (Vgl. 
vorst. Ref.) Es wurden dio summarischen C 02- u. H 20-Drueke iiber NaH C 03 bei 100, 
115 u. 120° bestimmt. Dio Resultate stimmen mit den Versuchsergcbnissen von 
C aven  u. San d  (Journ. chem. Soc., London 52  [1914], 2752) iiberein. Gemessen 
wurden die 0 2- u. H 20-Drucke bei stufenweiser Zers. des NaHC03. Die Ergebnisse 
zeigen, daB die Zers. des NaHC03 nicht unniittelbar zu N a2C03 fiihrt, sondern daB 
zunachst eine Zwisehenverb. N a2G03-4 N aH C 03 entsteht, die dann in N a2C03 iiber- 
geht (plótzlicho Druekabnahme bei Abspaltung von 1/3 der beim Ubergang in Na2C03 
freiwerdenden CO,-.Menge). Sowohl die Zwischenverb. ais auch NaHC03 wurden 
erhalten durch Einw. von C 02 -|- H 20-Dampf auf N a2C03; dic Zwiselienverb. wurde 
erhalten bei einem Druck, der hoher war ais der Dissoziationsdruck der Zwischenverb. 
u. kleiner ais der Dissoziationsdruck des NaHC03. Die Bldg. u. Zers. der Zwisehen- 
verb. wird durch die nachfolgenden Formeln wiedergegeben: 6N aH C 03 Na,C03-
4 NaHC03 +  H „0  +  C 02; Na2C 03• 4 NaHC03 3 Na2C 03 +  2 H20  +  2 C 03. ' Die 
Unters. der im Gleichgewicht mit XaHC03 u. der Zwischenverb. befindliehen Gaspliase 
ei-gab folgendes: Das Vol.-Verhaltnis H 20 :  C 02 ist nahe 1 u. nur im Moment des Ver- 
schwindens des NaHC03 steigt es auf 1,8, um dann wieder auf 1 herabzusinken. Es 
wurden die C 02- u. H aO-Drucke iiber der Zwischenverb. bei 100— 145° untersueht. 
Nach Abnahme von 33,3% freier C 02 (d. h. der bei Ubergang von NaHC03 in Na2C03 
entwickelten C 02) bleibt der gesunkene Druck (bis 120°) konstant, aber bei 130— 145° 
sinkt der Druck im Mafie der Entfernung der freien C 02, Yermutlieh infolge Bldg. 
fester Lsgg. Die Dissoziation des NaHC03 ist kaum merklich bis 120°, sie wird inten- 
siver bei 130° u. erreicht eine prakt. hinreichende Hohe erst obcrhalb 140°, d. h. die 
kleine Zers.-Geschwindigkeit des NaHC03 u. der Zwischenverb. bei niedrigeren Tempp. 
erfordern dio Durchfiihrung der Calcinierung bei hóheren Tempp., ais diejenigen, 
die durch dio Statik des Prozesses bedingt sind, da der Dissoziationsdruck von 1 at 
bereits bei 101° erreicht wird. Der EinfluB der Zus. der Gasphase auf die Zers.-Ge
schwindigkeit des NaHCOj u. der Zwischenverb. ist bei hoheren Tempp. gering. Auf 
Grund der Versuchsdaten wird fiir die Praxis der Troeknung des NaHC03 u. dessen 
Aufarbeitung zu Na2C03 folgendes festgestellt: Die Troeknung des NaHC03 in der 
Drehtrommel soli nicht mit Luft, sondern C 02-0fengas durchgefiihrt werden u. zwar 
im Gleichstrom. Unter diesen Bedingungen kann die Temp. des eintretenden Gases 
mindestens 150° betragen, beim Austritt aus der Trommel 80°. Die Aufarbeitung 
des rohen NaHC03 soli in 2 Phasen erfolgen: Troeknung u. Zers. zu N a2C03. Die 
erste Phase ist in einem Trommeltrockner ausschlicfllieh auf Kosten der h. Rauchgase, 
die bei der zweiten Phase erhalten werden, durehzufiihren, u. diese Gase sind un- 
mittelbar in die Trommel cinzufiihren. Die Zers. des NaHC03 zu N a2C03 ist in einem 
von auBcn beheizten Drehofen auszufiihren. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
chimitscheskoi Promyschlennosti] 8 . Nr. 17. 4— 17. 1931.) SCHÓNFELD.

Louis Hippolyte Edmond Begot, Frankreich, Gewinnung von Ozon. Der ver- 
wendete App. ist nach dem Róhrentyp gebaut. Die isolierte iiuBere Elektrodo wird 
mit Luft gekiihlt. Die zum Kiihlen verwendete Luft wird anschlieBend ozonisiert. 
Yor dem Eintritt in den App. wird sie jedoch zwecks Entfeuehtung genugend tief 
gekiihlt. Die zweite mit dem App. in Verb. stehende Elektrode wird durch zirkulierendes 
01 o. dgl. gekiihlt, so daB ihre Temp. auf dem zur 0 3-Erzeugung erforderlichen Bestwert 
gehalten wird. Kondensationen, insbesondere von nitrosen Prodd., welche sich wahrend
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der Entladung bilden, werden yermieden. (F. P . 724849  vom 30/12. 1930, ausg. 
3/5. 1932.) _ _ D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Kalalylische Ozydalion von Kohlen- 
oxyd. Das Verf. des F. P. 704 119 dient zur Entfernung von CO aus zur N H3-Syn- 
these bestimmten Gasen. (F. P. 40196 vom 11/5. 1931, ausg. 7/6. 1932. Zus. zu
F. P. 704 119; C. 1932. I. 112.) D r e w s .

Patent Verwertungs Akt.-Ges. „Alpina11, Soc. an. pour l’Exploitation de 
Brevets „Alpina“ , Patents Exploitation Cy „Alpina“ Ltd., Basel, He.rste.Uung 
eines Katalysators fiir  die Ammoniaksynthese aus komplexen Eisencyanverbindungen, 
dad. gek., da 13 dio Zers. der komplexen Eisencyanyerbb. so yorgenommen wird, daB 
sich in der Hauptsache ais Kontaktmasse Eisencarbid bildet, indem der Ausgangs- 
stoff in yollkommen wasserfreiem Zustande durch Uberleiten eines yorerhitzten, yoll- 
kommen trockencn Gemisches yon N2 u. H2, das zweckmaBig nicht unter Druck steht, 
so erwarmt wird, daB eine Beriihrung des gebildeten Eisencarbids mit den Zers.-Prodd. 
hintangehalten wird. — Die Katalysatoren sind gegen phosphor- u. schwefelhaltige 
Stoffe unempfindlich. Die erzielten Ausbeutcn an NH 3 betragen das 2—4 fache der 
mit anderen Katalysatoren erhaltcnen. (D. R. P. 551 866 KI. 12 k vom 6/2. 1927, 
ausg. 6/ 6. 1932.) K u h l i n g .

U. St. Vanadium Corp., Delaware, ubert. von: Louis S. Deitz jr., Rifle, V. St. A., 
Absorption von Anunoniak aus Gasen. NH 3 enthaltcnde Gase werden in Ggw. von W. 
oder Wasserdampf bei 0— 100, zweckmaBig 30—80° iiber V20 5 oder V20 5 enthaltende 
Stoffe geleitet. Das NH 3 yerbindet sich mit V20 5 zu NH4-~V03. Durch Erhitzen auf 
mehr ais 100, zweckmaBig 200— 250° wird dieses Salz unter Ruckbldg. yon V20 5 u. 
NH3 zers. (A. P. 1849420 vom 1/5. 1929, ausg. 15/3. 1932.) K u h l i n g .

John W. Hacker, Yonkers, V. St. A., und Theodore C. Lloyd, New York, 
Ammoniumchlorid aus Koksofen- u. dgl. -gasen. Das in den Gasen enthaltene NH 3 wird 
mittels yerstaubter Fil. absorbiert, welche es ais NH4C1 lósen, die entstandene Lsg. wird 
in bekannter Weisc enttcert, mittels akt. Kohle von kolloiden u. phenol. Beimengungen 
befreit u. zur Krystallisation eingedampft. ZweckmaBig wird die Absorptionsfl. zur 
wiederholten Behandlung derartiger Gase benutzt. (A. P. 1849 923 yom 1/10. 1928, 
ausg. 15/3. 1932.) K u h l i n g .

Oxyammon A.-G., Ziirich, ubert. von: Ivar WalJrid Cederberg, Dahlcm, Her- 
stellung von konzentrierter Salpetersdure. Ein Gcmisch von NH3 u. 0 2 wird in eine 
Kontaktzone geleitet, welche in bezug auf die Stromungsrichtung der Gase yor u. an 
der Schicht einer Kuhlfl. sich befindet. Nachdem die Verbrcnnung des NH 3 in dieser 
Kontaktzone stattgefunden hat, durchstromen die Gase unmittclbar dic Kuhlschicht. 
Z. B. gelangt das Gas durch eine Anzahl yon Capillaren in die Kontaktzone. Ais Kuhlfl. 
dient z. B. H N 03. Man arbeitet gegebenenfalls unter erhohtem Druck. (A. P. 
1 859 863 yom 15/2. 1929, ausg. 24/5. 1932. D. Prior. 15/2. 1928.) D r e w s .

Doherty Research Co., New York, ubert. von: John D. Morgan, Maplewood, 
Gewinnung von Phosplior oder diesen enthaltenden Stoffen. Die Phosphate u. Kali ent- 
haltenden Ausgangsmaterialien werden mit Kohle, Magnesia u. Kalk gemischt, bri- 
kettiert u. in einem Strom neutralen Gases auf iiber 2500° F  erhitzt. (A. P. 1 861 236 
vom 11/5. 1928, ausg. 31/5. 1932.) D r e w s .

Victor Chemical Works, Chicago, Verbrennung phosphorhaltiger Gase. Zu E. P.
343 390; C. 1931. I. 2913 ist nachzutragcn, daB die Brenncr der von Warmeregene- 
ratoren umgebenen Verbrennungskammer lediglicli an einem Endo der Kammcr an- 
geordnet sind u. daB wahrend des Umschaltens der Generatoren die Gase ihre konstantę 
Stromungsrichtung in der Verbrennungskammer beibehalten. (D. R. P. 552149 KI. 12 i 
vom 24/4. 1930, ausg. 11/6. 1932. A. Prior. 29/4. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Kurt Rohre 
und Otto Heusler, Mannheim, Herstellung von Alkaliphosphaten. Ferrophosphor 
wird bei solclier Temp. u. solange mit W.-Dampf behandelt, bis eine partielle Oxydation 
eingetreten ist. Das Rk.-Prod. wird alsdann mit Alkalisulfat bis zum Sintern erhitzt. 
Bęispiel: 1  Teil Ferrophosphor mit einem Geh. von 17% P u. 13°/0 Si wird 8 Stdn. 
bei Tempp. von 500—600° mit W.-Dampf behandelt. Hierbei werden 250 Voll. H 2 
erhalten. Das Rk.-Prod. wird sodann mit 2 Teilen K 2S 0 4 auf 700—800° erhitzt. (A. P"
1 860 818 vom 4/2. 1928, ausg. 31/5. 1932. D. Prior. 18/2. 1927.) D r e w s .

Victor Chemical Works, Illinois, ubert. von: Willard H. Woodstock und Guy 
A. Mc Donald, Chicago Heights, Yerarbeiten v<m Ferrophosphor. Man laBt Ferro-
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phosphor in einem  geeigneteu, m it RuckfluBkiihler Yersehcnen Behalter mit S-Chlorid 
z. B. SCI, u n te r  anfanglichem  Erwarmen reag ieren :

E c 2P  +  7SCI — 2FcC12 +  PSC13 +  GS 
Das PSC13 sowie nicht umgesetztes SCI werden abdest. Aus dem erhaltenen Gemiscli 
entfernt man das SCI durcli Fe2P. Der Rk.-Ruckstand aus Fe2P, FeCl2 u. S kehrt in 
den Kreislauf zuriick. (A. P. 1 848 813 vom 13/3. 1930, ausg. 8/3. 1932.) D r e w s .

Ateliers Generaux de Construction, Soc. An., Belgien, Gewinnung von amorphem 
Kohlenstoff bzw. von Ilu fi. Man lafit Wassergas in Ggw. von W.-Dampf in einem ge- 
schlossenem Behalter bei einer Temp. yon ca. 250° auf CaC2 einwirken. Das Wassergas 
wird z. B. erhalten, wenn man C 02 u. W.-Dampf durch in einem geschlossenen Behalter 
auf Rotglut erhitztes Fe leitet. Die benStigtc C02 wird bei der Regenerierung der zur 
Herst. von H 2 benutzten M. aus geloschtem hydrat. Kalk u. Fe-Oxyd, durch welche 
man Wassergas leitet, erhalten. (F. P. 723 836 vom 3/10.1931, ausg. 15/4.1932. Belg. 
Prior. 16/1. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Schmidt 
und Otto Grosskinsky, Ludwigshafen), Herstellung von Ilu fi. Zu E. P. 325207;
C. 1930. I. 3360 ist naclizutragen, daB man im Falle der Yerwendung von Metallen 
der Fe-Gruppo ohne aktmerende oder sonstige Zusatze u. bei gewohnlichem Druck 
die KW-stoffe in verd. Zustand anwendet. (D. R. P. 552 623 KI. 22 f vom 1/1. 1928, 
ausg. 17/6. 1932.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung ton Rup und Chlor- 
wasserstoff. Zu E. P. 317165; C. 1930. I. 1024 ist naclizutragen, daB die Gase (KW- 
stoffe u. Cl) durch einen aus ineinandergesteckten konzentr. Rohren, durch wrelche 
die Gase getrennt hindurehtreten, bestehenden Brenner der Flamme zugefiihrt werden, 
wo die Misehung der Gase erfolgt. (D. R. P. 552466 KI. 22 f vom 9/6. 1929, ausg. 
14/6. 1932. E. Priorr. 9/6. u. 29/6. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Metall- 
carbonylen. Man stellt zunachst stabile Suspensionen von carbonylbildenden Stoffen 
lier. Die Suspension wird in wenigstens zwei miteinander nicht mischbaren Fil., welche 
den festen Stoff nicht losen, vorgenommen. Man verwendet zwcckmaBig ein Gemiscli 
von fl. Metallcarbonyl u. W. ais Suspensionsmittel. An Stelle von W. konnen Gasolin, 
Glycerin o. dgl. Verwendung finden. AuBerdem eignen sich wss. Lsgg. von N H 3, HCl 
oder NaCl. (Hierzu vgl. F. PP. 674216 u. 37284; C. 1930. I. 1990 u. C. 1931. I. 504.) 
(E. P. 367 819 vom 18/9. 1930, ausg. 24/3. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: MaxNaumann 
und Leo Schlecht, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Metallcarbcmylen durch 
Einw. yon CO oder solches entlialtenden Gasen auf carbonylbildcnde Materialien,
1. dad. gek., daB die Abfiihrung iibersehussiger Warme durch in den Rk.-Behalter
eingefiihrte Gase, zweckmaBig durch das Rk.-Gas selbst, erfolgt. — 2. dad. gek., daB 
man .das Gas an mehreren Stellen des Rk.-Behalters ein- u. bzw. oder austreten liiBt. —
3. dad. gek., daB die Zufuhrung der Warme durch in den Rk.-Belialter eingefiihrte 
Gase, zweckmaBig durch das Rk.-Gas selbst, in der Weise erfolgt, daB die Gase an 
mehreren Stellen des Rk.-Behalters ein- u. gegebenenfalls austreten. (D .R .P .5 5 1 945 
KI. 12 n vom 4/7. 1930, ausg. 8/6. 1932.) D r e w s .

Wintershall A.-G., Berlin, und Curt Beil, Kassel, Gewinnung von Kaliumsulfat 
aus Kieserit u. KC1 iiber Kalimagncsia, dad. gek., daB das gesamte KC1 in die zweite 
Umsetzungsstufe eingefuhrt wird u. die verbleibende Sulfatmutterlauge bei der Um- 
setzung zur Kalimagnesia restlos Verwendung findet. (D. R. P. 551 928 KI. 12 1 vom 
9/12. 1927, ausg. 7/6. 1932.) D r e w s .

Jegor J. Broun, Berlin-Charlottenburg, Concordia-Bergbau-A.-G., Oberhausen, 
und Georg Fischer, Oberhausen-Holten, Herstellung von Kalisalpeter gemaB D. R. P. 
531 405, 1. dad. gek., daB man an Stelle hochprozentiger Chlorkaliumsalze niedrig- 
prozentige Chlorkaliumsalze oder Kalirohsalze, wic z. B. Kainit, Carnallit u. andere 
oder dereń Solen mit W .-Dampf-HN03 (bzw. Stickoxyde-) Gemisch behandelt. —
2. dad. gek., daB zwecks móglichst weitgehender Bindung des N 0 3-Restes an das K
bei Verarbeitung sehr armer Rolisalze die entstehenden Nitratlaugen in an sich be- 
kannter Weise mit Chlorkahum versetzt werden. — 3 weitere Anspriiche. (D .R. P. 
552 055 KI. 121 Y o m  18/6. 1927, ausg. 9/6. 1932. Zus. zu D. R. P. 531405; C. 1931. II. 
4098.) ' D r e w s .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Gewinnung hochwertiger reiner Oxyde 
aus unreinen Oxyden fliichtiger Metallo durch Red. der Oxyde u. darauffolgende Ver-
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dampfung u. Verbrennung der reinen Metalle, insbesondere zur Gewinnung von ZnO 
u. Pb-Oxyden u. dereń Gemisehen, dad. gek., daB man das Ausgangamatorial in einem 
Schachtofen o. dgl. mit einer mit den gleichen Metallen in einem yorangehenden gleielien 
ProzeB bereits gesiltt. Schlacko yerhuttet, um Metallverluste durcii Verschlackung 
auf ein MindestmaB zu yerringern. (D. R. P. 552 585 KI. 12 n vom 2/4. 1926, ausg. 
15/6. 1932.) D r e w s .

Federated Metals Corp., New York, iibert. yon: Kenneth V. B. Rossman, 
Trenton, V. St. A., Zinkoxyd. Im wesentlielien aus Zn, ZnO u. ZnCl2 bestehendo 
Abfalle von Zinkselimelz- oder -destillationsverff. werden in zerkleinertem Zustande 
in mehrbodigen Ofen bei allmahlieh von 100—750° steigender Temp. einer maBigen 
Luftoxydation ausgesetzt. Unter Vertreibung des Cl2 geht das Zn yollstandig in ZnO 
uber. (A. P. 1851130 vom 29/1. 1929, ausg. 29/3. 1932.) K u h l i n g .

Krebs Pigment & Color Corp., Wilmington, iibert. von: William Seguine jr., 
Newport, Reinigm ron Zinlcsulfallosungen. In ZnSO.,-Lsgg. enthaltenes N i wird ent- 
fernt durch Erhitzen der Lsgg. in Ggw. von Zn-Staub u. Stannochlorid. (A. P. 1856 731
vom 20/8. 1929, ausg. 3/5. 1932.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Arno Muller, Antimonoxyd „L ar ex(ra“ WeifllriibungsmiUel fiir Emaille. Emp- 

fehlung eines Sb20 5-Triibungsmittols. (Glashutte 62. 320— 21. 9/5. 1932.) S a lm a n g .
— , Der EinflufS der Inbomogenitaten der Emailfritte auf das Fertigemail. Be- 

sehreibung der Ursache der Inhomogenitaten im Gemenge, ihrer Vermeidung u. Fesi- 
stellung im Email durch Analyse oder mkr. Unters. Allgemeine Betriebsanweisungen. 
(Glashutte 62. 336—37. 379—80. 30/5. 1932.) S a lm a n g .

H. J. Karmaus, Ursachen ron Schmulzpunkten in Emails. (Sprechsaal 65. 440—41. 
16/6. 1932.) S a lm a n g .

Knapp, Die Fortschritte der Glasinduslrie im Jalire 1931. Aufbau, Bestandteile u. 
Eigg. der Glaser. (Glashutte 62. 394— 95. 6/6. 1932.) SALMANG.

H. Hausner, Schutz der Wannensteine ror friihzeitiger Auflósung. Bei Verlegung 
der Steine muB die Warmeausdehnung beriicksichtigt werden. Die Gemengeschmelze 
darf erst nach Setzen der Schwimmer beginnen. Die waagerechten Fugen miissen 
moglichst tief yerlegt werden. Die Kiihlung darf nicht so intensiy sein, daB sie falsche 
Glasstromungcn yerursaclit. Der Kiihlung auf weite Fugen ist der Vorzug zu geben. 
(Keram. Rdseh. 40. 291—92. 307. 310. 9/6. 1932. GroBalmeroder Thonwerke.) S a lm .

R. G. Weigel, Experimentelle Untermchungen an lichttechnischen Oldsem. Dio 
Triibmassiyglaser sind nicht undurchlassiger ais die Uberfangglaser (50— 60°/0 Trans- 
mission). Bei Uberfangglasem entstehen infolge teilweiser totaler Reflexion des zcr- 
streuten Lichtes in der Klarschicht besondere Lichtyerluste. Sie auBern sich in einer 
Verminderung des Transmissonsvermogens bei Lichteinfall auf die Triibseite u. in einer 
Minderung des Reflexionsvermógens bei Lichteinfall auf die Klarseite. AuBerdem 
haben sie zur Folgo, daB bei Ubcrfanggliisern das Absorptionsvermógen unter sonst 
gleichen Umstanden groBer ist ais bei Massiyglasern. Alle Triibglaser werden oberhalb 
einer Transmission von 50—60°/o durchsichtig. Das Transmissionsyermógen der Triib- 
glaser liegt zwischen 10— 60%. bei Mattglasern zwischen 70—90°/o. Infolge teilweiser 
Totalreflexion beim Lichtaustritt aus der aufgerauhten Seite entsteht bei einseitig mat- 
tierten Glasern fiir den Lichtdurchgang yon der glatten Seite her eine Minderung des 
Transmissionsvermogens gegeniiber dem umgekehrten Strahlengang. Einseitig mattierte 
Glaser haben, wenn sio die matte Seite dem Licht zukehren, ein erheblich kleineres 
Absorptionsyermogen ais im umgekehrten Falle. Einseitig u. beidseitig mattierte 
Glaser unterschciden sich sonst wenig yoneinander. Bei Triibgliisern zeigen die Massiy- 
glasor eine weit starkere Mannigfaltigkeit in der Streuung ais die Uberfangglaser. 
Mit Erholiung des Transmissionsyermogens waehst die Wahrscheinlichkeit einer Ver- 
minderung des Streuvermógens. Die Streufiihigkeit ist bei Mattglasern, auch bei 
starkster Mattierung, sehr viel geringer ais bei Triibglasern. Das Mattglas kann also 
ais Streuglas das Triibglas nicht ersetzen. Beidseitige Mattierung erhóht die Streuung 
nur wenig. Vf. gibt dann Definitionen zur Kennzeichnung u. Klasseneinteilung der 
Glaser. (Glastechn. Ber. 10. 307—35. Juni 1932. Karlsruhe, Lichttechn. Inst. d.
T. H .) S a lm a n g .

R. Seifert, Zur Untersuchung ron Glasgerdten im polarisierłen Licht. Allgemeine 
Ausfiihrungen. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 72 . 293. 31/5. 1932.) S a lm a n g .

XIV. 2. 69
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— , AbfaUe in GlashiUtenbelrieben. Glasabfalle, Schleifsand, Schamottebruck usw. 
(Glashuttc 62. 393—94. 409—10. 428—29. 6/ 6 . 1932.) S a l m a n g .

Paul S. Roller und David Rittenberg, Dichle Tiegel aus Magnesiumoxyd. Vf. 
beschroibt Tiogel, die durch Erhitzen im Hochfreąuenzinduktionsofen mit Graphit- 
induktor bei 2600° bis zum Durclischeinen u. bis zur Dichtheit gegen Gase rekrystallisiert 
worden sind. Die Tiegel werden aus mit Saure angefeuchteten Pulyern aus den zuerst 
geprcBten Boden u. den Wandungen verpreBt. Die Verformungsdrucke, KomgróBen 
u. die Dauer der Erhitzung iiber 1800° bestimmen die D. des Tiegels, der besonders 
widerstandsfahig gegen Verschlackung ist. (Ind. engin. Chem. 24. 436—40. April 1932. 
New Brunswick, N. J. Rutgers Uniy.) S a l m a n g .

Robert Winzer, Korrosionsbestimmung an Geralen aus reinen Oxyden. Oxyd- 
gefśiBe werden von Gasen auBer E bis 1700—1800° nicht angegriffen. Die Korrosion 
durch Fil. ist sehr gcring. Vf. macht dann viele Angaben iiber Korrosion durch Metalle, 
geschm. Salze, Oxyde, Gesteine u. Mineralien. (Vgl. Original.) Bei GefaBen, welche 
bei 1900° gebrannt worden waren, lieB sich fast in jodem Falle ein Tiegelbaustoff finden, 
weleher gegen don zu untcrsuchenden Stoff bestandig war. (Angew. Chem. 45. 429—31. 
25/6. 1932. Frankfurt a. M., Deutsche Gold- u. Silberscheideanstalt.) SALMANG.

— , Sinlerkorund, der neue keramische Werksloff. Yorziige, besonders fiir Ziind- 
kerzen. Unempfindlichkeit gegen Temp.-Weehsel, Isolieryermógen, Hartę. (Umsehau 
Wiss. Techn. 36. 510—15. 25/6. 1932.) P o e t s c h .

Th. Kiehe, Die JRohsłoffmischung fiir  hochwertige Porllandzemente. Abstimmung 
der Zus. der Rohstoffmischung auf liochwertigc Zemente. (Tonind.-Ztg. 56. 587— 88. 
6/ 6. 1932.) S a l m a n g .

Wilhelm Eitel und Hans Ernst Schwiete, Wiirmdechnische Grundlagen des 
Zementbrennens. Die spezif. Wiirmen der Rohstoffe, der Klinkerbestandteile u. der 
Klinker wurden in einem Calorimcter (mit Cu-Block u. FI.) gemessen. (Vgl. C. 1932.
I. 2502.) Die Messungen an Klinker u. an dessen Krystalliten (vgl. Original) ergaben, 
daB die spezif. Warmen von Klinker u. 3 CaO ■ S i0 2 sehr alinlich sind. Zwecks Best. 
der spezif. Warmc von Rohmehl wurde diejenige von Kaolin bei yerschiedenen Tempp. 
bestimmt, da die fiir CaC03 bekannt sind. Sie wurden hoher gefunden ais bisher an- 
gegeben. Vff. stellen auf Grund dieser Befunde eine ideale Warmebilanz fiir den Brand 
yon 1 kg Rohmehl zu Klinker auf, bei weleher allc Warmeyerluste nach auBen yor- 
nachliissigt werden. Die yerbrauchte Warme betriigt 437 Cal. Eine prakt. an einem 
Zementbrennofen durehgefiihrte Bilanz wird angefiihrt. (Zement 21. 361—67. 23/6.
1932.) Sa l m a n g .

H. Richarz, Die Falscliluft im Drehofenbetrieb. Dio GroBe des Fehlcrs, der durch 
Falschluft entsteht, wird dargelegt. Es dringt besonders yiel Falschluft hinter dem 
Ofen ein. (Tonind.-Ztg. 55. 1353— 56. 1375— 76. 1931.) SALMANG.

H. P. Reid, Die Klasseneinteilung der Kohlen in der Portland-Zemenlindustrie. 
Yerwendung yerschiedener Kohlen zur Krafterzeugung, zur Trocknung yon Roh- 
material u. Kohlen zur Staubgewinnung u. zum Brennen des Rohmaterials. (Trans. 
Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. Preprint 4 Seiten. Chicago, 111.) B e n t h .

S. W. Potapenko, Technologische Untersucliung totgebrannler Dolomite. Beim 
Brennen von Dolomit werden aus dom Brennstoff groBere Mengen Asche u. S durch 
den Dolomit adsorbiert. Dadureh stoigt der Geh. des gebrannten Dolomits an S i0 2, 
Fe20 3 u. A120 3 u . sinkt seine Festigkeit. Beim Brennen yon Dolomiten mit groBem 
S i0 2-Geh. (iiber 10%) findet ein Zerfall des Dolomits wahrend des Abkiihlens zu 
einem graucn Pulver statt, infolge Transformation des beim Brennen gebildeten 
2C a0Si02. Beim Brennen von Dolomit mit weniger ais 0,8% Fe20 3 bilden sich harte, 
nicht yollgebranntc Jlassen, die einen gesinterten Dolomit darstellen, der innen nicht 
schwarz gefarbt ist. Ein Zusatz yon Eisenerzpulvcr beim Abbrennen ergab ncgatiye 
Resultate. Bei schwer sintemden Dolomiten ist der Brcnnstoffyerbraueh um 10—20% 
groBer ais bei leicht sintemden. In Drehofen kann man sowohl leieht wie schwer 
sinternde Dolomite abbrennen. Durch Anwendung yon fl. Brennstoff (Masut) kann 
man die Yerunreinigung des Dolomits durch Asche u. S yermeiden. Teehn. totge- 
brannten Dolomit kann man aus Dolomiten erhalten, die nicht weniger ais l 1/ ,  A120 3 +  
Fe20 3 +  5In30 4 neben 1% S i0 2 enthalten. In der Metallurgie erwiesen sich am wider- 
standsfahigsten gebramite Dolomite mit 1—3% S i0 2, 2—3% A1-, Fe-Mn-Oxyd u. 
CaO u. MgO im Verhiiltnis 3: 2 u. einer mittleren D. von 2,5 (Vol.-Gew.). (Jlineral. 
R ohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6 . 601— 26. 1931.) S c h O n f e l d .
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— , Einiges iiber die Zerstorung von feuerfestem Mauerwerk. . Allgemein gehaltene 
Ausfiihrungen. (Warme 55. 422— 23. 18/6. 1932.) SALMANG.

P. L. Brady und B. Butterworth, Beitrdge zum Studium der Ausbliihungcn. 
V. Die Fleckenbildung auf Fassadenziegeln. (Trans, ceramie Soc. 31. 193—201. Juni 
1932. — C. 1932. I. 988.) S a l m a n g .

H. Schwiering, Die Fabrikation von Leichtziegdn aus Infusorienerde im Ural- 
gebiet. (Tonind.-Ztg. 56. 609—10. 13/6. 1932.) S a l m a n g .

— , Der Einflup der Brenntemperatur auf Wasserdurchlussigkeit und Frostbestandig- 
keil von Dachziegeln. Es wird die Ansicht geauBcrt, daB die scliwiicher gebrannten 
Dachziegel wasserundurclilassiger sind ais starker gebrannte. Dio Biegefestigkoit 
soli hierdurch nicht ungiinstig beeinfluBt werden. (Tonind.-Ztg. 56. 596— 97. Dtsch. 
Ziegel-Ztg. 1932. 266— 67. 9/6. 1932.) S a l m a n g .

Friedrich Leiter, Bituminóse Strajiendecken und ihre Unterbettung. Zur Erzielung 
bestandiger StraBendecken mufi beachtet werden, daB auch der Unterbau bzgl. Stand- 
festigkeit, Entwasserung u. Querprofil einwandfrei ist. Vf. bespricht Mittel u. Wege, 
um dies unter den versehiedenen Bedingungen bzgl. Lage, Gestein u. Bindomittel zu 
erreichen, u. hebt das Verf. von OBERBACH heryor. (Teer u. Bitumen 30. 233—37. 
20/6. 1932.) C o n s o l a t i .

F. J. Leduc, Was Riflbildung in Asphaltpflasterung verursacht. Die RiBbldg. in 
Asphaltbelag kann sehr yerschiedene Ursachen haben, die nicht immer im Materiał, 
sondern oft in der Bodenbescbaffenhcit zu suchen sind. (Contract Bocord Engin. 
Rev. 46. 525— 28. 18/5.1932. Montreal.) S a l m a n g .

K. A. Pohl, jDie chemische Befestigung lockerer Bóden. Beschreibung des Verf. yon
H . JOOSTEN zur Erzougung einer bindonden u. wassorundurchlassigen Schieht in 
Bóden durch Einpressen von Wasserglas, das an Ort u. Stelle mit anderen Salzlsgg. 
abbindet. (Engin. Progress 13. 85— 88. April 1932. Berlin.) SALMANG.

C. J. Kinzie, Methode zur Untersuchung der relatifen Vi-scositdt yon Emailgldsern. 
Dic Methode besteht darin, daB kleine Zylinder aus der Emailmasse auf ein horizontal 
stehendes Blech aufgetragen u. dann erhitzt werden. Das Blech wird dann horizontal 
gestellt u. es wird gemessen, wie wTeit die Proben ablaufen. (Joum. Amer. ceram. Soc. 
15. 357—60. Juni 1932. Niagara Falls, N . Y. Titanium Alloy Mfg. Co.) S a l m a n g .

D. S.Lew und M. S. Borosdina, Betriebsmełhode zur Kcmtrolle der Konsistenz
von Emailsuspensionen. Beschreibung der Methode des amerikan. „Enamel Division 
Standards Commitee“ u. der bei ilirer Anwendung gemachteh Erfahrungen. (Minerał. 
Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6 . 568— 76. 1931.) SCHONFELD.

H. H. Holscher, Schlagprufmaschine fiir  glasige Emails. Beschreibung eines 
kleinen Pendolhammers. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 353—57. Juni 1932. Chicago,
111. Edison General Appliance Co.) SALMANG.

E. S. Kronman, Technische Analyse von loslichem Glas. (Vgl. C. 1931. II. 2044.)
Das 1. Glas (Glasklumpen, fl. Silicate, Fuchsglas) ist eine Schmelze der Formel ISTa20  • 
n.-S i02. Fiir die Analyse werden folgende ycreinfachte Methodcn yorgeschlagen. 
S i l i c a  t k l u m p e n : '  Ihre physikal. Eigg. iindern sich mit dem Moduł. Zur Best. 
des letzteren muBte deshalb die Best. einer physikal. Glaskonstante hinreiehen. Jcdoch 
verbietet sich das, weil die Glaser nur selten homogen sind. Es geniigt aber zur Best. 
des Moduls, den Geh. an SiOa oder an Na20  zu ermitteln: n =  (°/0 S i0 2)-Na20 /  
(100— % S i0 2)-S i0 2 =  (% Si0j)-62,0/(100— % S i0 2)-60,3 usw. Die leichtcre Best. 
des N asO erfolgt durch Behandeln des Glases mit H 2S 0 4—H F u. Gliihen bis zur 
Gewichtskonstanz, wobei die Verunreinigungen an A120 3, Fe30 3, CaO u. MgO (1,5— 2%) 
zu beriicksichtigen sind. —  A n a l y s e  y o n  f l .  S i l i e a t :  Hier spielen die Ver- 
unreinigungen nur eine unerhebliche Rolle bei der Modulbest., da sie mit S i0 2 unl. 
Verbb. bilden. Die Glaser sind ternare Systeme N asO, n -S i02, m-H20 ;  deshalb muB 
auBer dem Alkali auch eine physikal. Konstantę (D.) bestimmt werden. Die D. wird 
araometr., das Alkali durch Titration mit 0,1—0,2-n. HCl (Methylorange) bestimmt. 
(Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6 . 814— 21. 1931.) SCHONFELD.

A. R. Wood, Angaben uber eine Methode zur Mesrnng der Yiscositdt gesclimolzenen 
Olases. Die Messung der Viscositat von Glas erfolgte nach einer Kugelfallmethode. 
Das Behaltnis bestand aus Sillimanit u. ermogliehte Messungen bis zu 1100°. Die Kugel 
bestand aus P t u. hatte einen Durchmesser yon weniger ais 2,8 mm. Die Beobachtung 
der Fallgeschwindigkeit erfolgte mittels Durchleuchtung mit Róntgenstrahlung. Die 
Temp. wurde an einem Thermoelement gemessen. Vorverss. m it Sirup ergaben, daB 
geringe Mengen Luft, die in Blasenform in derFl. eingeschlossen war, die Messung nicht
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storen. Um bei den verwendeten Glasern (dic bis zu 2% BaO enthalten konnten) Be- 
lichtungszcitcn von 1/5 sec. zu erzielen, muBte recht hartc Strahlung (140 kV) an- 
gewendet werden. (Journ. Soe. Glass Tecknol. 16. Nr. 61. 43—51. Marz 1932. 
St. ITelens, Rcs. Labor. Pilkington Br. Ltd. Glass Works.) ElSENSCHITZ.

Albert Heiser, Priifung der Zemente fiir Erdolsonden. Beschrcibung von Prfif- 
methoden. (Tonind.-Ztg. 56. 585—86. 6/ 6. 1932.) S a l m a n g .

C. Kantner, Prufungen an Beton mil Rontgenstrahien. Die Methode eignet sich 
besonders zur Erkennung der Lago der Eiseneinbettungen im Eisenbeton. (Beton u.
Eiscn 31. 170— 74. 5/6. 1932. Wittenberge.) SALMANG.

A. K. Lyle jr., Mitteilungen iiber elektrometrische Eisenbcstitnmung. Eisen im  
Feldspat. Durch Pyrosulfatschmelze wird ein schwankender Betrag von P t in dio 
Schmelze eingefiihrt, der dio Fe-Best. falseht. Pyrosulfatschmelze ist aber unentbehr- 
lich wegen der anwesenden organ. Verbb. Vf. schliigt daher vor, diese Schmelze in 
Tiegeln aus geschm. SiO» vorzunohmen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 334—37. Juni
1932. Hazel-Arlas Glass Co.) SALMANG.

Paul R. Whelan, St. Louis, V. St. A., Zement. Kalkstein oder CaO wird zum 
starken Gluhen erhitzt, Aluminiumsilicat enthaltende Stoffe hinzugebraeht u. auf 
Tempp. erhitzt, bei denen sich eino fl. Verb. von Aluminiumsilicat u. CaO bildet u. 
anschlieflend die Temp. noch weiter, auf etwa 1650° gesteigert. Die entstandene Schmelze 
wird von dcm ungel. CaO getrennt, m it W. abgeschreckt u. fein gemahlen. Der Geh. 
der Erzeugnisso an CaO oder Aquivalenten, wie MgO, betragt mehr ais 69%- Sie liefern 
mit Sand Mórtel von hoher Festigkcit. (A. P. 1852 547 vom 11/4. 1928, ausg. 5/4.
1932.) K U H LIN G .

Lepol Internationale Patent-Verwertungs-G. m. b. H., Berlin, und N. V. 
,,Solopol“ Ingenieursbureau tot Exploitatie van het System Polysius, s’Graven- 
hage, Holland, Vorrichtung zum Brennen von Zement mit Granulierung des Rolistoffes 
vor dem Brennen nach Patent 466 298, bestehend aus einem Drehrohrofen mit einem 
davor geschaltetcn Wanderrost, dem die Abgase des Drehrohrofens von oben zugeleitet 
werden, dad. gek., daB der unter dem Rost angeordnete Wind- oder Saugkasten in 2 
oder mehr Einzelkasten unterteilt ist, die einzeln mit dem Schornstein oder dem Saug- 
gebliise in Verb. stehen. —  Dio Vorr. kann auch zum Brennen anderer Rohstoffe ais 
Zement u. zum Troeknen beliebigen Guts vcrwendet werden. (D. R. P. 552 827 
K I. 80 o vom 11/4. 1930", ausg. 18/6. 1932. Zus. zu D. R. P. 466 298; C. 1928. II. 
2500.) K u h l i n g .

Utiea Hydraulic Cement Co., Utica, ubert. von: Sidney G. Seaton, La Salle,
V. St. A., Bildsame Massen. Zement wird mit 90— 100° w. Gemischen yon Talg oder dgl.
u. W. innig gemischt. Die Erzeugnisso besitzen hohe Bildsamkeit, hohe Sandaufnahrue- 
fahigkeit, ihro Abbindungsprodd. sind wasserabweisend. (A. P. 1855 271 vom 13/9. 
1929, ausg. 26/4. 1932.) K u h l i n g .

Ottomar Morgenroth, Polkowitz, Holzzement, gek. durch ein Gemisch aus einem 
magnosiumfreicn Fiillstoffe, vorzugsweise Sagespanen, einer wss., einen anorgan. Emul
gator onthaltenden Bitumenemulsion, u. einem magnesiumfreien hydraul. Binde- 
mittel. — 2. Verf. zur Herst. einer Holzzementbodcnmasse, dad. gek., daB ein Gemisch 
aus Sagespanen o. dgl., einer Bitumenemulsion u. einem magnesiumfreien hydraul. 
Bindemittel, Yorzugsweise aus Portlandzement, ais Baustoff verwendet wird. —  Die MM. 
binden rasch ab, sind fest, elast. u. bieten guten Warmesehutz. (D. R. P. 551835 
K I. 80 b rom 27/3. 1931, ausg. 6/ 6. 1932.) K u h l i n g .

Eternit Akt.-Ges., Niederurnen, Schweiz, Kunstholz. Gepulvertes CaO oder 
Ca(OH),, wird mit S i0 2, z. B. Kieselgur oder gemahlenem Quarz, u. Faserstoffen, 
wie Cellulose, Holzstoff, Asbest u. dgl., gemischt, die Misehung angefeuclitet, in Formen 
gepreGt, anschlieBend auf 100— 110° erhitzt u. nach dem Erkaltcn mit C 02 behandelt. 
Die Erzeugnisso sind sehr hart, feuer- u. raumbestandig u. wasserabweisend. (Schwz. P.
151 228 vom 10/11. 1930, ausg. 1/3. 1932. Oe. Prior. 14/11. u. 6/12. 1929.) K u h l i n g .

Emanuel Sniźek, Prag, Wasserfeste hydraulische Massen. Die Riickstande der 
Ag- bzw, Pb-Gewinnung, die im wesentlichen aus Silicaten bestchen u. an der Luft zu 
einem iiuBerst feincn Pulver zerfallen, werden im Yerhaltnis 1: 2 bis 1: 3 mit Zement 
gemischt. (Tsehechosl. P. 33442 vom 1/3. 1926, ausg. 10/9. 1930.) SCHONFELD.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Baustoffe. Gemische von 
hydraul. Bindemitteln, einem Frdlmittel, der zum Abbinden erforderlichen Menge 
W. u., gegebenenfalls mit die Wasserfestigkeit der Erzeugnisse verbessernden Stoffen,



1982. II. Hvn. A g r ik d l t u r c h k m ie ; D O n g e m i t t e l ; B o d e n . 10G1

wio Al2(SO.l)3, Paraffinwachs o. dgl. sowie von mit Desinficientien, wie Fluoridc oder 
Kieselfluoride yermischten organ. Riickstanden, wie Saureteer, werden geformt u. ab- 
binden gelassen. (E. P. 368 498 vom 18/2. 1931, ausg. 31/3. 1932.) K un l in g .

John J. Fred Brand, Arthur H. Pemberton, Rosoville, und George C. Earle, 
Zancsvillo, Y. St. A., Porige Baustoffe. Organ. Stoffe enthaltcnder Ton, Tonsehiefer o.dgl. 
oder Misohungen solcher Stoffe mit gasentwiekelnden Stoffen u. gegebenenfalls einer 
Siiure werden zu Kórnern von I/10 Zol! Durchmesscr geformt u. diese bei Tempp. gebrannt, 
bei denen ihro Oberflache yerglast u. das Innere von Gasblasen durehsetzt wird. Dio 
Erzeugnisse werden zur Herst. der Baustoffe verwendet. (A. P. 1851 660 vom 28/6.
1928, ausg. 29/3. 1932.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Poriga Baustoffe. FI. Schlacke, 
wie Iloehofensehlaeko, wird in einer etwa 30 cm dicken Schicht auf ein z. B. aus Sand 
bestehendes poriges Bott gegossen, welches mit W. vollig durchtrankt ist, aber im 
wesentlichen frei von frei aufliegendem W. ist. Fiir soitlichen oder nach unten geriehteten 
Abzug der entstehenden W.-Dampfe ist zu sorgen. Es entstehen zusammenhangendo 
Schlackenschichten, welche von zu etwa 80% allseitig goschlossenen Poren durchsetzt, 
leicht sind u. eine liohe, mechan. Festigkeit besitzen. (E. P. 368186 vom 20/7. 1931, 
ausg. 24/3. 1932. D. Prior. 29/7. 1930.) K u iil in g .

Harry W. Kaylor, Hagerstown, iibert. yon: Ole A. Nelson, Clarendon, V. St. A., 
Bausteine u. dgl. Ca(OH)2, ein Bindemittel, wie Harz, Schwefel, MgSiFe oder CaCl2, 
eino goringe Menge Kieselgur u. die erforderliche Menge W. werden sehr fein (zu einer 
salbenformigen M.) vermahlen, das Erzeugnis mit einer grófieren Menge Kieselgur innig 
gemiseht, die Mischung unter Druck geformt u. mit Druckdampf behandelt. Dio 
Erzeugnisse sind bei geniigender Festigkeit sehr leicht, feucrsichcr, schalldicht, śSg-
u. drechselbar. (A. P. 1850 845 vom 22/7. 1929, ausg. 22/3. 1932.) K u h l in g .

Hermann stellwag, Wiesbaden-Bicbrich, Verfahren zur Herstellung eines nicht 
hydraulischen Kitles oder Mórtcls, dad. gek., daB einer Lsg. von Pech oder Bilumen in 
Phenol oder Anilin  oder dereń Homologen Paraformaldehyd zugesetzt wird, wobei 
gegebenenfalls Fiillstoffe, wie Sand, Steinmehl usw., zugemischt worden. — Z. B. 
erhiilt man einen saurefesten Mórtcl, wenn man 15% Hartpcch in 25% Phenol lóst, 
10% Paraformaldehyd u. 50% einer Mischung von gleichen Teilen (Juarzmehl u. 
Quarzsand zusetzt, einen laugefeston Mórtel, indem man 16% Hartpcch in 16% Anilin 
lóst, mit einem Zusatz yon 6% Paraformaldehyd u. 62% Fullstoff wie oben. Die 
Kondensation wird durch Zusatz von Saure cingeleitet. (D. R. P. 551 788 KI. 22i 
vom 26/8. 1927, ausg. 4/6. 1932.) Sa r r e .

Heinrich Koppers Akt.-Ges., Essen, Herstellung eines feuerfesten Mórtcls nach 
Patent 545 182, dad. gek., daB ais organ. Bindemittel neben starkehaltigen Stoffen 
Klebcmittel mit yerflussigenden Eigg., wie Sulfitablaugo verwendet werden. — Das 
Entmischcn u. zu rasche Anziehen des Mórtels wird ycrhindert. (D. R. P. 552 235 
K I. 80 b vom 30/7. 1929, ausg. 11/6. 1932. Zus. zu D. R. P. 545 182; C. 1932. I. 
3893.) K u h l i n g .

Gottfried Schalk, Neuwied, Herstellung von wasserdichtem und wasserabweisendem 
Beton oder Putz, durch Zuschlag von mit 01 oder Fett getrankten Kórnern, 1. dad. 
gek., daB dio Oberflache der Kórner vor dem Zusatz zum Mórtel oder Beton wieder 
entfemt worden ist. —  2. dad. gek., daB dio Kórnchen nach ihrer Trankung mit Ol 
oder Fett getrocknet u. dann saurchaltigen Dampfen ausgesetzt werden. — Die Kórnchen 
yereinigen sich fest mit dem Bindemittel. (D. R. P. 552233 KI. 80 b yom 16/1. 1930, 
ausg. 10/6. 1932.) K u h l in g .

VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
C. Krtigel und A. Retter, Der Titangehalt der Rohphosphate. Dio Lagerstatten 

von Rohphosphaten u. titanhaltigcn Gesteinen liegen yielfach eng beieinander, so daB 
gróBere Titanmengen durch Geróllschutt in die niedrigprozentigen Phosphatsorten 
gelangen kónnen. Nach AufschluB der Rohphosphate wird ein Teil der wasserlóslichcn 
P20 5-Menge bei Anwcsenheit von Titan wieder unl. Es bildet sich entweder 2T i0 ,-P 20 5 
bei P20 5-uberschuB oder 3T i02-P20 5 bei TitaniiberschuB. (Superphosphate 5. 95— 100. 
Mai 1932.) W. Sc h u l t z e .

A. B. Beaumont und G. J. Larsinos, Wasseriges Ammoniak ais Stickstoffdiinger. 
Vergleichende Feld- u. Topfyerss. mit Ammonsulfat, Natriumnitrat u. konz. Ammo- 
niakwasser (23,6% N). Das Ammoniakwasser wurde bei 5— 20-facher Ycrdiinnung
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mit W . in Gabcn von 30 bis 120 Pfund N pro acrc zu Mais, Hafcr, Tabak, Klcc, Timothy
u. Sałat auf sandigem Lehmbodcn gegeben. Keimschadigungen traten kaum noch auf, 
wenn dio Aussaat einen Tag spiiter crfolgte. Die Ertragsteigerung durch Ammoniak- 
wasser bctrug 70°/o der Ertragsteigerung, die m it Ammonsulfat u. Natriumnitrat 
crzielt wurde. Der geringere Mehrertrag ist vermutlich nicht nur auf NH3-Verfluch- 
tigung, sondern auch auf NH3-Bindung durch den Boden zuriickzufuhren. (Amer. 
Fertilizer 76. Nr. 9. 9— 10. 28—30. 23/4. 1932. Massachusetts, Expcriin. Stat., 
Amherst.) W. ScnuLTZE.

Borchardt, Dic Bedeulung des Kalkes ais DungemitieL Zusammenfasscnde Darst. 
iiber dio chem. u. biol. Bcdeutung einer Kalkdiingung sowio iiber das Kalkbediirfnis 
der einzelnen Pflanzen u. dio Metlioden zur Best. des Kalkbedarfs der verschiedenen 
Boden. (Tonind.-Ztg. 56. 610— 12. 13/6. 1932.) W. Sc h u l t z e .

Franz Wohack, Die Berechnung der Nahrstoffwirkung in Mangelversuchen nach 
Prof. Wagner. Dio Zuverlassigkeit der bekanntesten Rcchnungsverff. wird besprochen.
(Fortschr. d. Landwirtsch. 7. 241—42. 1/5. 1932. Linz.) W. Sc h u l t z e .

O. Engels, Wird durch die Diingung mit Kalisalzcn die Wurzelloslichkeit der 
Phosphorsaure im Boden erhoht ? NEUBAUER-Verss. ergaben bei einer Diingung mit 
24 mg K 20  in Form von Kainit-Hartsalz eino Erhohung der P 20 5-Wurzell6slichkeit 
um 1,2—3,5 mg P20 5 pro 100 g Feinerdc. (Erniihrung d. Pflanzo 28. 220— 21. Juni 1932. 
Speyer, Landw. Vers.-Stat.) W. SciIULTZE.

F. Mtinter, Kalikopfdungung zur Sommerung? (Vgl. C. 1932. I. 3336.) In Verss. 
mit Zuckerruben, Sommergerste, Luzcrne und Kartoffeln wurde die Kaligabe teils vor 
der Saat, teils 2—73 Tage nach der Aussaat gegeben. Dio Verss. zeigen, daB die Wrkg. 
einer ICSlikopfdungung zu Sommerfriichten stark von den Witterung8verhaltnissen 
abhangt u. darum nicht in allen Fiillen dic hochsten Ertrage liefert. (Erniihrung d. 
Pflanzo 28. 141—44. 15/4. 1932.) W. Sc h u l t z e .

C. Kriigel, C. Dreyspring und F. Heinrich, Superphosphat mul Thomasmchl 
ols Kopfdiinger. (Vgl. C. 1931. H . 1905.) Aufnahmen von Vegetationsverss. in 
MlTSCHERLICH-Topfen bestatigen die im Yergleieh zu Superphosphat relativ gute 
Wrkg. der Thomasmehlkopfdungung bei Pflanzen mit starkem P20 K-Aneignungs- 
yermogen (Hafer, Roggen) u. die schlechte Wrkg. einer Thomasmehlkopfdungung 
bei anspruchsyolleren Pflanzen (Weizen, Gerste). Die bessero Wrkg. des Superphos- 
phates ais Kopfdiinger kommt auch im 1000-Korngewicht, der Halmliinge u. Rispen- 
zahl sowie den KorngroBcnanteilen zum Ausdruck. (Superphosphate 4. 189—202. 
Hamburg, Yersuchsstation.) W. SCHULTZE.

H. Svoboda, Nitroplioskaversuche in Karnten in  den Jahren 192S—1930. Feld- 
verss. m it Nitrophoska IG III zu Hafer, Gerste, Kartoffeln, Futterrunkeln u. Wiese. 
Alle Yerss. ergaben die Gleichwertigkeit einer Nitrophoskadiingung mit einer ent- 
sprechenden Jlischdiingung aus Superphosphat, 40°/oig. Kali u. Leuna- bzw. Kalk- 
salpeter. (Fortschr. d. Landwirtsch. 7. 275— 77. 15/5. 1932. Klagenfurt, Karntner

Ch. Brioux und Edg. jouis, Diingetoirkung des Magnesiums. Ausfiihrliche 
Wiedergabo der C. 1932. I. 2081 ref. Arbeit. (Ann. agronom. 2. 146— 69. Marz/April

A. Arany, Versuchsergebnisse uber das Verhallen des Magnesiums im  Boden. 
Austauschverss. an ungar. Steppenbóden mit Ca- u. Mg-Lsgg. Vf. kommt zu dem SchluB, 
daB es nicht ratsam ist, stark saure Boden m it Mg-reichem Kalk zu diingen, da der 
Boden das Mg in groBerem MaBe absorbiert ais Ca, wobei der geringe Kalkvorrat 
noch mehr herabgesetzt wrird. (Ztsehr. Pflanzenemahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A. 
24. 324—34. 1932. Debreeen, Ungarn, Landw. Yers.-Stat.) W. Sc h u l t z e .

Karl Kamlah, Ein Beitrag zur Erfassung und Darstellung der Struktur des Bodens. 
x\us dem Geh. an Bodenteilchen, W. u. Luft wird ein Zustandsdiagramm aufgestellt, 
so daB jedem ,,Zustandspunkt“ im Diagramm ein bestimmtes Mischungsverhaltnis 
entspricht. Darst. von Strukturveranderungen. So wird z. B. gezeigt, daB das charak- 
terist. Verh. des Bodens beim Sehrumpfen u. Schwellen im Diagramm festgehalten 
werden kann. (Fortschr. d. Landwirtsch. 7. 297—301. 1/6. 1932.) W. Sc h u l t z e .

H. Kuroń, Versuche zur Feststellung der Gesamłoberflachę an Erdbóden, Ton en 
und veruandten Stoffen. IV. Die Wasserbindung in den einzelnen Horizonlen verschiedener 
Bodenprofile. (III. vgl. C. 1931. II. 2651.) Von drei charakterist. Bodenarten: Tscher- 
nosem, Solonez u. Podsol werden dio Entwasserungsisothermen der einzelnen Horizonte 
aufgenommen. Bei Tsehernoscm u. Solonez iibte der Geh. an organ. Substanz den

Landes-Yers.-Anst.) W. Sc h u l t z e .

1932.) W . Sc h u l t z e .
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doutlichsten EinfluB auf den Yerlauf der Absorptionsisothermo aus. Beim Tsehcrnosem 
ist noch der Geh. an Mg, beim Solonez der Geh. an Na bei zunehmender Tiefe mit- 
bestimmend. (Ztschr. Pflanzenernahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A. 24. 257—77. 
1932. Breslau, Univ.) W. SCHULTZE.

G.B.Bodman und A. J. Mahmud, Die Benutzung des Feuchiigkcilsaguitalenles 
bei der Textureinteilung der Boden. Betrachtungen iiber dio Zusammenhange zwischen 
mechan. Zus. u. Feuchtigkeitsgeh. fiihren zur Festlegung des Feuehtigkeitsaquivalentes, 
auf dessen Bedeutung fiir die physikal. Begriffsbcst. des Bodens hingewiesen wird. 
(Soil Science 33. 363—74. Mai 1932.) W . Sc h u l t z e .

Erhard Jung, Weilerer Beitrag zur aggregierenden Einwirkung des Frostes auf den 
Erdboden. Bericht iiber Fortsetzung friiherer Arbeiten (vgl. C. 1931. II. 2200). Bei der 
mkr. Unters. zeigte sich, daB beim Gefrieren von Bodenfl. zwei Erscheinungcn auftreten 
konnen, Ausfriercn der FI. u. homogenes Erstarren der Bodensubstanz. Dilatometer- 
unterss. ergaben, daB das jeweilige Phasengleichgewicht Eis-W. im Boden abhangig ist 
von der Gefriertemp., dem W.-Geh. u. der Bindungsintensitiit des Bodenwassers. 
Naherea im Original. (Ztschr. Pflanzenernahr., Diingung, Bodenkunde. Abt. A. 24.
1—20. 1932. Breslau.) Gr im m e .

John Mitchell, Der Ursprung, die Natur und Bedeutung der organischen Boden- 
bestandteile, icelche Basenaustausclifahigkeit besitzen. Die organ. Bascnaustauschkomple.\o 
lassen sich durch Erliitzen auf 350—400° zerstoren, ohne daB dadurch die minerał. 
Austauschkomplexe zerstórt werden. Von Boden mit hohem Geh. an organ. Substanz 
werden die Ca-Mg-Gleichgewichtskonstanten fiir den organ. Bodenkomplex bestimmt. 
Da die Konstantę fiir die einzelnen Boden yerschieden ausfallt, so muB es verschiedene 
organ. Komplese geben, welche den Bascnaustausch bedingen. Darst. einer Lignin- 
Humussubstanz aus Torfboden nach SCHORGER, die hohe Austauschfiihigkeit zeigt. 
Geringe Austauschfahigkeit weisen auch Hcmicellulosen auf. (Journ. amer. Soc. 
Agronomy 24. 256— 75. April 1932. Univ. of Wisconsin.) W. SCHULTZE.

Hermann Ertel, Ober die Verdnderung der chemischen Zusammensetzung der 
Kartoffelknolle wahrend der Lagerung, unter besonderer Beriicksichtigung von Diingung, 
Sorte und Temperatur. Best. von Gesamt-N, ReineiweiB, Trockensubstanz u. Stiirke- 
wert an 19 Sorten wahrend der Lagerung. Die Veriinderungen, welche in der chem. 
Zus. durch Verdunstung oder Veratmung hervorgerufen werden, sind sorteneigentiimlich 
u. treten boi jeder Sorte zu yerschiedenen Zeitpunkten wahrend der Lagerung auf. 
An der Sorte „Erdgold" wird der EinfluB einer Nahrstoffmangeldiingung auf dio Lage- 
rungseigg. untersucht. Die verschiedene Diingung bewirkt eine Verschiebung oder 
ganzliches Ausbleiben der Ruheperiode wahrend der Lagerung. Ein Kalidiingungsvers. 
(Kainit, Kainit +  Kalk, K2SO., +  Kalk) ergibt, daB die chem. Zus. der Knollen bei 
Keller- u. Mietenlagerung durch verschiedene Kalidiingung deutlich bceinfluBt wird. 
Ausfuhrliche Tabellen mit Analysendaten. (Landwirtschl. Jahrbch. 75. 669—713. 
1932. Berlin, Landw. Hochschulo.) W. S c h u l t z e .

Ralph C. Cole, Die taglichen und jahrliclien Veranderungen im Zuckergehalt des 
Zellsaftes und des Zellgewebes der Kartoffel, wie sie durch die Diingung des Bodens be- 
dingt werden. Zwischen yerscliiedener Diingung u. Zuckergeh. ergaben sich keine 
einheitlichen Beziehungen. Der Geh. an Gesamtzucker nahm mit dem Alter der Pflanzen 
zu. In allen untersuchten Proben war mehr Traubenzucker ais Rohrzucker yorhanden. 
Wahrend der Geh. an Rohrzucker wahrend des ganzen Tages nahezu konstant blieb, 
waren die geringsten Konzz. an Traubenzucker zwischen 4— 8 Uhr morgens, die hochsten 
Konzz. um 4 Uhr naelimittags yorhanden. (Soil Science 33. 347— 62. Mai 1932. Michi
gan, Agricultural Experiment Station.) W. SCHULTZE.

W. R. Paden, Die Veranderungen, welche terschiedene Bodentypen bei Anwendung 
ton Calciumarsenat erleiden. Topfyerss. mit Baumwolle bei stcigendcn Calciumarsenat- 
zusiitzen zu yerschiedenen Boden. Die hochsten Zusatze, welche einer Gabe von 
4000 Pfund pro acre gleichkommen, fiihren zu ycrkiimmerten Pflanzen, die durch 
Calciumhydroxydzusatzo wieder etwas angeregt werden konnten. Die Pflanzen auf 
sandigen Bodentypen untcrlagon friiher der Giftwrkg. (Journ. amer. Soc. Agronomy 24. 
363—66. Mai 1932. South Carolina Agricultural Experiment Station.) W. Sc h u l t z e .

William Newton und Howard I. Edwards, Die giftige Dosis chemischer Ver- 
bindungen fiir  Hefe und Bakterien. An Kulturen von Hefe u. Bacterium juglandis 
wird untersucht, welche Dosis von zahlreichen anorgan. u. organ. Verbb. in 10 bis 
15 Min. giftig wirkt. Die grófite Giftwrkg. weist Kaliumpermanganat auf, welches 
noch in einer Yerdunnung von 1 : 12 000 giftig wirkt u. Phenol, welches ais Bezugs-
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wert angenommen wird, 109-fach iibertrifft. (Soient. Agriculture 12. 564—67. Mai 
1932. Dominion Laboratory of Plant Pathology Saanichton.) W. S c h u l t z e .

F. Tattersfield, Tozizitdlsabnahme non Pyrethrumpulver durch Aussetzung in 
Luft und Licht. Pyrethrumpulver oder pulverfórmigo Mischungen aus Talkum, Kiesel- 
gur mit Pyrethrumausziigcn verlieren an Licht -u. Luft allmahlieh an Wrkg., wobei 
jeder Faktor fiir sich allein wirksam ist. Zusatze von Antioxydantien -wirken schiitzend, 
z. B. Brcnzcatechin, Resorem, Hydrocliinon u. Pyrogallol. Prakt. erwies sich ein Zusatz 
von Gcrbsiiure. Die Wrkg. war bei kiinstlichen Gemisohen grófier ais bei natiirlichem 
Pyrethrumpulyer. (Journ. agricult. Science 22. 396— 417. April 1932. Harpenden.) G ri.

T. H. Fairbrother, Durchgasung mit Athylenoxyd. Bcsclireibung der Technik 
diescr Durchgasung mit Abbildungen. (Food Manufacture 7. 169— 71. Juni 1932.) Gd.

H. Rosenhaupt, Blausaureausgasung. Bericht iiber eine prakt. Ausfiihrungsform,
mit besonderer Beriicksichtigung der Verwendung von Cyklon u. Diamethan. (Journ. 
State Med. 40. 226— 30. April 1932. Mainz.) G r im m e .

Leopoldo B. Uichanco, Eine einfache Vorrichtung zur Ausrducherung ron Holz- 
mdbeln mit Schwefelkohlenstoff. Zur Vernichtung holzzerstórender Insekten wird der 
betreffende Gegenstand mit W. angefeuchtct. Dann legt man auf die FraClocher 
mit CS2 angefeuchtete Watte u. bedeekt mit doppeltem Papier. (Philippine Agri- 
culturist 20. 593— 95. Febr. 1932.) GRIMME.

Georges Truffaut und I. Pastac, Chemotherapie der Pflanzenkrankheilen. (Vgl. 
C. 1931. II. 488.) Die wichtigsten Pflanzenkrankheiten u. ihre Bekiimpfung werden 
besprochen. Von den Bckampfungsmitteln werden vor allem beriicksichtigt Ca(OH)2, 
Polysulfide, Formaldehyd, Carbolineum, organ. Farbstoffe. Am yorteilhaftesten ist 
die Winterbehandlung. (Rey. Chim. ind. 41. 2— 8. 34— 41. 1932.) GRIMME.

Philip Garman, Auswahl und Verlrdglichkeit von Olspritzmitteln. Richtlinien
zur Auswahl des Spritzmittels. lin  Original eine Figur, aus welcher die Yertriiglichkeit 
yon Mischungen hervorgeht. (Report Connecticut agricult. Exp. Stat. 54. 527— 29.
1931.) Grim m e.

Albert Klawe, Yerglcichende Untersuchungen uber die Konzentration und Zusammm- 
selzung der Bodenlosung. Verss. zur Gewinnung von Bodenlsg. a) durch Verdrangung 
mit W., A. u. Athylenglykol, b) durch Absaugen mittels einer C h a m b e r l a n d - P a s t e u r -  
Kerze nach den Vorschlagen von BRIGGS u  . Mc C a l l ,  c ) durch Abpressen u . d) durch An- 
wendung yon Luftdruck im Druckfiltrationsapp. Zwischen den K,0-W erten nach 
N e u b a u e r  u . dem K 20-Geh. der Bodenlsgg. bestanden keine proportionalcn Be- 
ziehungen, da die gróBte K 20-Menge durch Absorption festgelcgt ist. Ais die beste 
Methode zur Gewinnung der Bodenlsg. wird das Abpressen unter 12 atu bezeichnet. 
Die Unterss. wurden an drei charakterist. Bodentypen (Ton, Lehm, humoser Sand) 
durchgefiihrt. (Journ. Landwirtseh. 80. 81— 119. 1932. Gottingen, Univ., Agrikultur- 
chem. u. bodenkundl. Inst.) W. S c h u l t z e .

Amar Nath Puri, Die Wechselwirkung zwischen Ammoniak und dem Boden ais 
eine neue Methode zur Bestimmung des SdttigungszTislandes und des pjj-Wertes. (Vgl. 
C. 1931. I. 3159.) Der Sattigungszustand wird nach V =  100 (T  — S )/T  bestimmt. 
10— 20 g Boden werden 2 Tage lang im Exsiccator iiber NH3-W. gehalten, dann die 
gleiche Zeit iiber 90%ig. H 2SO,. Das im Boden zuriickgebliebene NH3 wird durch 
Dest. bestimmt u. ergibt den Wert S . Zur Best. von T  wird der Boden yorher mit
0,2-n. IIC1 gewaschen u. dann wie oben behandelt. Zahlreiche Bodenunterss. Dic 
PH-Werte werden folgendermaBen errechnet: 1. ph =  0,0274- V +  5,4 fiir V <  45%. 
2. p H =  0,0319- V +  5,89 fiir V =  45— 81%. 3. pH =  0,0319- V +  7,11 fur V >  81%. 
Relatiy gute Obereinstimmung mit pn-Wer ten, dio mit der Wasserstoff-. Chinhydron- 
u. Antimonelektrode crmittelt wurden. (Soil Science 33. 397— 403. Mai 1932. Lahore,
India, Irrigation Research Laboratory.) W. Sc h u l t z e .

I. N. Antipow-Karatajew und W, N. Filippowa, Vergleichende Untcrsuchungen
von Methoden zur Bestimmung des Gesamtsticksloffs in Boden mittels Verbrennunq nacli 
Kjeldahl und nach Knop. Fiir Massenbestst. bei geograph. Unterss. wurde eine kombi- 
nierte Methodo entwickelt: Verbrennung der organ. Substanz u. Humusbest. nach K n o p , 
danach Abdestillieren yon NH , aus der Chromschwefelsaure nach Neutralisierung 
des Uberschusses mit Na(OH). Zur Titration des H2SOr Uberschusses wird das bei 
beliobiger Beleuchtung yorwendbare Indicatorengemisch Methylenblau +  Mcthylrot 
benutzt. (Ztschr. Pflanzcnernahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A. 24. 354— 57. 1932. 
Inst. f. Bodenforschung der Lenin-Akademie f. Landwirtschaft.) W. SCHULTZE.
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I. N. Antipow-Karatajew und L. A. Frolowa, Verglcickende Untersuchungen ton 
tcrschiedenen Methoden zur Bestimmung der Adsorptionskapazital des Bodens. Ais genauo 
Standard methoden werden fiir carbonatfrcie Bódcn die Methode B o b k o -As k in a s i  
u. die von Dl G l e r ia  vorgeschlagene Abiindcrung, fiir Carbonatboden die Methodo 
Ge d r o iz  bezeichnet. Die Yerdriingung des absorbierten Bariums ist nicht durch eine
0,1-n. JiXOa-Lsg., sondern durch eine Lsg. von schwiicherer Konz. (0,05-n. u. weniger) 
vorzunehmcn. (Ztschr. Pflanzenernahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A. 24. 357—69. 
1932. Inst. f. Bodenforschung der Lenin-Akademie f. Landwirtschaft.) W. S c h u l t z e .

C. O. Rost und R. M.Pinckney, Colorimelrische Methoden zur Bestimmung von 
leichtloslicher Bodenphosphorsdure. Die beiden colorimctr. Methoden von B r a y  u. 
T ru og  wurden an Feldern gepruft, deren Phosphorsaurebediirfnis durch langjahrige 
Beobachtimgen bestimmt worden war. Die Probcn, welche verschiedenen Bodentiefcn 
entstammten, ergaben in den mcistcn Fallen Werte, dio den Ernteertragen cntsprachen. 
(Journ. amer. Soc. Agronomy 24. 377—95. Mai 1932.) W. Sc h u l t z e .

W. U. Behrens, Die Bestimmung des Diingerbedarfs nach Mitschcrlicli und die 
Konstanz des Wirkutigsfaktors. Worden Gnmddiingung, Sandmischungsverhiiltnis, 
W.-Gabc u. Versuchspflanze beim GefiiGvers. konstant gehaltcn, so behaiten die mit 
Hilfe des konstanten Wirkungsfaktors nach MlTSCHERLICH crrechneten Nahrstoff- 
mengen ihren Wert aueh dann, wenn das Wirkungsgesetz nicht gilt. (Ztschr. Pflanzcn- 
erniihr., Diingung, Bodenkunde Abt. A. 24. 278— 88.1932. Kónigsberg, Univ.) W. Sc h u .

W. U. Behrens, Zur Kaliumbestinunung nach der Koballnitrilmethodc. Vf. gibt 
ausfiihrlich eine noue Arboitsmethode wieder, wobei die Unters. von Pflanzenmaterial 
Beriicksichtigung findet. (Ztschr. Pflanzenernahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A. 24. 
289—93. 1932. Kónigsberg, Univ.) W. SCHULTZE.

R. H. Bray, Nachweis des austauschbaren und wasserlóslichen Kaliums im Boden. 
Lufttrockener Boden w'ird mit cincr Lsg. gesehuttelt, die auf 1600 ccm W. 1000 g 
Na-Acetat enthiilt, wozu noch auf 7 Teile Lsg. 3 Tcile H N 03 ( 1 : 1 )  kommen. Das 
Filtrat wird mit einer Lsg. aus Co(XO.,)2, NaNOa u. Essigsaure gefallt. Dic K 20-Mengo 
wird an der Durchsichtigkeit der Triibung gemessen. (Journ. amer. Soc. Agronomy 
24. 312—16. April 1932. Urbana, Univ. of Illinois.) W. SCHULTZE.

W. Lesch, Dic Bestimmung des adsorptiv gelmndencn Kalkes in Boden bei Oegen- 
v:art von kohlensaurem Kalk. Bei der Best. kann ein Fehler entstehen, wenn nur wenig 
Carbonat vorhandcn ist u. die Trennung durch Auswaschung mit 2 Liter n-NaCI-Lsg. 
erfolgt. Der Wert T  nach G e h r in g -W e h r m a n n  wird Ieichter erhalten, wenn man 
den uberschiissigen Kalk durch Austreiben der Kohlensaure aus dem gebildeten CaC03 
bestimmt. Durch Subtraktion von der zugcgcbencn Kalkmcnge erhalt man T  — S. 
(Ztschr. Pflanzenernahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A. 24. 308— 24. 1932. Berlin- 
Dahlem, Landw. Hochschule.) W. SCHULTZE.

M. Trenel und H. I. Frey, Die Bestimmung von K ali, K alk und Phosphorsaure 
im Boden durch Elektrodialyse in ihrer Beziehung zur Bodenaciditat. Verschiedenartigc 
Boden wurden der Elektrodialyse nach P a u l y  unterworfen. Die elektrodialysierten 
Proben worden nach dem Trockncn an der Luft auf Austausehaciditat mit 1-m. KC1- 
Lsg. untersueht. Die durch Elektrodialyse freigemachten Nahrstoffmengen iibertreffen 
die nach NEUBAUER gefundenen Werte u. nahern sich eher den Werten des Salzsaure- 
auszuges. Durch die elektrodialyt. Einw. entstehen kiinstlichc ,,Podsol“-Bodcn. Die 
mit Tonerde u. Eisenoxyd ,,mineralisierte“ Kathodenmembran ist dem ,,Ortstein“ 
vergleiehbar. Der Verlauf einer erschopfenden Elektrodialyse entspricht der natiir- 
lichen Nahrstoffyerarmung eines Bodens. Bei vólliger Entbasung beginnen die 
hydratisierten Bodensilicate in die Hydrate der Kieselsaure u. der Sesquioxyde zu 
zerfallen. Ruckschlusse u. Ratschlage fiir die landwirtschaftliche Praxis. (Ztschr. 
Pflanzenernahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A. 24. 293—308. 1932. Berlin, Geolog. 
Landesanst.) W. Sc h u l t z e .

Aasuly Lóddesol, Untersuchungen iiber die Trennung von ahnlich geladenen Ionen 
von Boden durch Elektrodialyse. Verss. mit der dreizelligen Apparatur (vgl. C. 1932. 
II. 425) unter Verwendimg verschicdener Membranen. Fischhaut, Pergament u. Cello- 
phan lassen sowohl Fe+++ ais Ca-Ionen passieren, Gummihaut nur Ca-Ionen. In der 
Anodenzelle wurden geringe Fe-Mengen festgestellt. Dies mufi auf die Bldg. einer kom- 
plexen Fe-Verb. zuriickgefiihrt werden: [(Fe(0H )3)xS 0 4] . Entw. einer fiinfzelligen
Apparatur zur Elektrodialyse von Boden. Zwischen Bodenzelle u. den inneren Zellen 
ist eine Celloplianschicht, zwischen inneren u. auBeren Zellen eine Gummihaut ais 
Membran rorhanden, so daC je eine auBere u. innere Kathoden- u. Anodenzelle yorhanden
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ist. Dio leicht dissoziierbaren Anionen u. Kationen wandern bis zur iiuBersten Zelle, 
die schwercr dissoziierbaren fallen in der inneren Zelle aus. Dieser Ausfall kann durch 
chem. Zusatze beschleunigt werden. Dio neue Apparatur macht die Darst. leiner
„Humussaure“, welche in der inneren Anodenzello ausfallt, móglich. (Soil Science 33.
375—96. Mai 1932. Ohio Stato Uniyersity.) W. Sc iiu l t z e .

A. H. Erdenbrecher und W. Dórfeldt, Ober das Puffcrungsfenndgen der Boden, 
seinc Beslimmung, sowie, dessen ursachlichen Zusammenhang mit dem Kalkzusland des 
Ackerbodens. Zur schncllen Best. u. zur Aufnahme von Pufferungskurven yon Riiben- 
bóden wird folgendermaBen yorgegangen: Auf 30 g Boden liiBt man 75 ccm einer Lsg. 
einwirken, die auBer KCl u. CaCl3 0—75 ccm 1/io‘n - H ,S 0 4 enthiilt (16 Stufen). Durch 
Multiplikation der yerbrauchten ccm Vio'n* H„S04 erhalt man den Vorrat an puffern- 
der Substanz (in dz CaC03). Besprechung dieser Methode unter eingehender Beriick- 
sichtigung der Unterss. von Go y . (Dtsch. Zuckerind. 57. 453—59. 21/5. 1932. Greifen- 
berg i. Ponim.) W. SCHULTZE.

W. Ddrries, Ein neues, f  iir die Unlersuchung akuter Iiauchschaden verwendbares 
Gerdł. Die Untcrschcidung des durch die Einw. saurer Rauchgase entstandenen oliv- 
braunen Phiiophytins von den auf andere auBero Ursachen zuriickzufuhrenden Zers.- 
Prodd. ist mit Hilfe des beschriebenen auch an Ort u. Stelle venvcndbaren Laubblatt- 
spektroskops (Ze is s , Jena) durch Beobachtung des typ. Absorptionsspektrums moglich. 
Das Verf. ist bei Pflanzen mit sehr sauren Zellsaften, bei erfrorencn oder durch starkeres 
Erhitzen abgetoteten Fichtennadeln, u. bei volliger Ausbleichung der Blattfarbstoffo 
nicht anwendbar. (KI. Mitt. Ver. Wasscr-, Boden-, Lufthygienc 8. 202—03. Juni 1932. 
Berlin-Dahlem.) Ma n z .

Wilhelm Dórries, Uber die Brauehbarkeit der speklroskopisch.cn Pliaophylinprobe 
in  der Rauchschadendiagnostik. Methode. Mógliche Fehlerqucllen. (Ztschr. Pflanzen- 
krankh. Pflanzenschutz 42. 257— 73. Juni 1932. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanst. 
f. Wasser-, Boden- u. Lufthygienc.) L i n SER.

Arrnour Fertilizer Works, iibert. von: Harry C. Moore, Chicago, Diingemittel. 
Freio Saure enthaltendes Superphosphat oder Gemische von solchem Supcrphosphat 
u. anderen wasserl. Diingesalzen, wie K C l, N aN 03, (NH4)2S 0 4 o. dgl. werden mit 
wss. NH3 in solcher Menge gemischt, z. B. durch Aufstauben des fl. NH3, daB das Er- 
zeugnis keine freie Saure enthiilt u. beim Erkalten eine handtrockenc M. bildet. (A. P.
1 8 4 9  989 vom 2/5. 1929, ausg. 15/3. 1932.) K u h l i n g .

Gerhard Wansart, Miinehen, und Felix Silbermann, Augsburg, Diingemittel. 
Den aus Superphosphat u. adsorptionsfahiger S i0 2, wie Kieselgur, bestehenden Diinge- 
mittcln gemaB dem Hauptpatent werden K u./oder Na enthaltcne Diingesalze o. dgl. 
zugcsetzt. (Oe. P. 128 351 vom 29/4, 1931, ausg. 25/5. 1932. D. Prior. 4/8. 1930. 
Zus. zu Oe. P. 125 177; C. 1932. I. 3923.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Uerstellung von Ammon- 
sulfatsalpeter, uberwiegend in Form des Doppelsalzes (NH4)2S 04.2N H 4.N 0 3, dad. 
gek., daB man in die eingcdickten Laugen, wie sie beim Eindampfcn von gleichzeitig 
(NH4)2S 0 4 u. NH4.N 0 3 enthaltenden Laugen erhalten werden, trockcnen Ammon- 
sulfatsalpetcr eintragt u. das erhaltene Gemisch in einem Drehrohrofen oder in anderer 
Weise trocknet. — Die Erzeugnisse sind hochwertige Diingemittel. (D. R . P. 552126  
K I. 12 k vom 14/4. 1927, ausg. 9/6. 1932.) K u h l in g .

Herbert Wittek, Beuthen, Herstellung ton hochwertigem Kalkstickstoff in Ein- 
satzofen unter Verwendung yon Heizbadern nach Patent 485 056, 1. dad. gek., daB zur 
Erhitzung des Carbids auf dio Rk.-Temp. nur im Innern des Einsatzes ein Bad vor- 
gesehen ist, dem wiihrend des Betriebcs Warmc bzw. clcktr. Energie zur Erzeugung 
derselben zugefiihrt wird. —  2. dad. gek., daB im Innern des Heizbades mehrere Heiz- 
bader vorgesehen sind. —  Bei Anwendung eines kornigen Heizbades wird die Carbid- 
siiulo in unmittelbarer Beriihrung mit dem Heizbad azotiert. (D. R. P . 551846  
KI. 12 k vom 2/3.1928, ausg. 8/6.1932. Zus. zu D. R. P. 485 056; C. 1930. I. 277.) K un.

Gotthardwerke A.-G. fiir elektrochemische Industrie und Arturo Paolini, 
Bodio, Schweiz, Herstellung eines fiir die Schadlingsbekampfung geeigneten, 10—GO°j0 
Calciumphosphid enthaltenden Produktes. — Hierzu vgl. F. P. 706 692; C. 1931. II. 2303. 
Nachzutragen ist folgendes: die Ausgangsstoffe (Phosphorite) werden z. B. mit Kartoffel- 
starkemehl u. Kohle brikettiert. Bei der Red. cntstchen Phosphordśimpfe, dic in 
Form von H3P 0 4 gewonnen werden konnen. — Dic Prodd. sind wirksam gegen Wanzen,
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Kornkiifer, Mehlmotten u. dgl. (D. R. P. 551 974 KI. 45 1 votn 4/12. 1930, ausg. 
9/6. 1932.) A l t p e t e r .

Augustę Bocliet Fils, Aisne, Pulver zur VernicMwig von Kakerlaken, Schaben, 
Ameisen usw. aus 33% Paniermehl, 33% feinern Zuckcr u. 34% Borsaurepulver. 
(F.P. 714413 Tom 29/12. 1930, ausg. 13/11. 1931.) G r a g e r .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Charles I. Romieux, Elizabeth, 
New Jersey, Vergasungsmittel. Sckarf getrocknete oder gebrannte Tonsteine werden 
mit fl. HCN gesatt., der noch Chlorpikrin zugefiigt sein kann. Es konnen auch Kieselgur- 
briketts yerwendet werden. So enthalt ein Stein z. B. 30—50% HCN u. 2—3% Chlor
pikrin. (A. P. 1856 657 vom 12/12. 1928, ausg. 3/5. 1932.) Gr a g e r .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metali verarbeitung.
W. Petersen, Die neueren Ycrfahre.n dar Flotation. Vf. bespricht eine Auswahl 

neuerer Flotationsverfahrenspatente u. zwar zunaehst die Patente, welche die Darst. 
von Floiationsmitteln betreffen. (Kolloid-Ztschr. 58. 121—25. Jan. 1932. Freiberg i. S., 
Bergakademie.) K.UNO WOLF.

Orson Cutler Shepard, Das Haften von iAifiblaschen beim Flotationsvorgang. Vf. 
leitet den Ausdruck: 'I\ =  T 3 -j- 2 V c o s 0  ab, worin 7.\ =  freie Oberflachenenergie 
pro Fliieheneinheit an der Grenzflache Luftblaschen/Erzteilehen, T 2 — freie Ober- 
fliiehenenergie pro Fliieheneinheit an der Grenzflache Luftbliischen/W., T3 =  freie 
Oberflachenenergie pro Flacheneinheit an der Grenzflache W./Erzteilcben, 0  =  Rand- 
winkel. Fiir die Flotierbarkeit (F) eines Jlinerals wird die Gleichung

F  =  8 k-'1\ (1 — cos 0 )  
abgeleitet, worin S 1 — Grenzflache zwischen Luftbliischen u. Mineralteilchen. Sx =  1, 
wenn Flacheneinheiten verglichen werden. 0  kann auf der Photographie eines erz- 
beruhrenden Luftblaschens gemessen werden; T 2 liiBt sich aus Oberflachenspannungs- 
messungen bestimmen. Durch letztere Gleichung werden yiele merkwurdige Flotations- 
ergebnisse geklart. (Mining and Metallurgy 13. 282—83. Juni 1932. Stanford, 
Univ.) ' K u n o  W o l f .

W. E. Moore, Zwanzig Jahre Fortschritt in elektrischcn Lichtbogenofen fiir die 
Erzeugung von Eisen und Stalli. (Vgl. C. 1931. II. 3247.) Eine zusammenfassende 
Obersicht iiber die einzelnen Ofenbauarten. (Iron Steel Canada 14. 155—57. 173— 74.
1931. Pittsburgh, Pa. Electric Furnace Corporation.) E d e n s .

William M. Henry und Thomas J. Mc Loughlin, Thermische Untersuchung 
eines Sieniens-Martinofens. An einem Ofen werden genauo Unterss. durchgefiihrt zur 
Erfassung der Druck-, Zug-, Temp.- u. Mengenverhaltnissc innerhalb des Ofens. An 
Hand der Ergebnisse werden Warmebilanzen aufgestellt. (Blast Furnace Steel Plant 19. 
828—31. 984— 87. 993. 1931.) . E d e n s .

W. Scott und S. E. Dawson, Uber den Betrieb von Drehrohr-Schmelzofen mit 
Kohlenstaubfeuerung. Zusammenfassender Bericht uber die prakt. Gesichtspunkte u. 
die metallurg. Fragen beim Betrieb von Drehrohrofen m it Kohlcństatibfeuerimg zum 
Ersohmelzen von GrauguG oder TempcrguB. (Foundry Trade Journ. 46. 335—38. 
2/6. 1932.) ' E d e n s .

J. R. Armstrong, Magnetische Seheidung von Eisen und Schlacke. Beschreibung 
der Zerklcinerungsanlage u. Magnetscheidung der I l l in o is  S la g  u . B a l l a s t  Co . 
zur Aufbereitung yon Eisenschlacken mit 0,5— 1,5% freiem Fe. (Iron Age 128. 438 
bis 439. 1931.) _ N ik l a s .

— , Zusammenfassender Bericht uber schmiedbares Gufieisen. Eine sehr ausfiihrliche 
Zusammenstellung uber die Verwendung u. Herst. yon TemperguBeisen, wobei ins- 
besondere auf den im Kupolofen erschmolzenen TemperguB eingegangen wird; ferner 
iiber dic meclian., physikal., magnet, u. elektr. Eigg. yon TemperguB; auBerdem iiber 
hochwertiges TemperguBeisen. Zum SchluB wird iiber die Normierung von Temper
guB berichtet. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31. Part II. 319— 87.
1931.) E d e n s .

John J. Egan, Verkiirztes Nitrieren. Es wird iiber Verss. an 2 Nitrierstahlen be
richtet, die darauf hinauslaufen, die Nitrierdauer erheblich herabzusetzen. Hierbei 
werden folgende Methoden besprochen: das Duplexverf. in Cyanidbadem, bei dem 
zuerst bei hoherer, danach bei tieferer Temp. nitriert 'wird; ferner die Verwendung 
yon Mischungen aus NH3 u. Stickoxyden ais Nitriermittel; weiterhin das Durchleiten 
des NH3 yor dem Nitrieren durch N,-haltige Verbb.; auBerdem dic Yerwendung yon
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besonderen Sandmischungen ais Packmaterial; endlich die Anwendung eines elektr. 
Funkens oder von ultraviolettem Licht oder einer Erhitzung im Hochfreąuenzfeld. —  
Zum SchluB wird noch eine Methode zur VersclileiBpriifung kurz besprochen. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Trcating 19 . 481—500; Iron Age 1 29 . 344— 46. 1932. Long Island 
City, N . Y ., Union Carbide Carbon Res. Lab., Inc.) E d e n s .

Shun-Ichi Satoh, Eleklrochemisc.he Poteniialc von nitrierten Stahlen. Es wird das 
Potential von nitrierten u. nichtnitrierten unlegiertcn Eisensorten (Elektrolyteisen, 
Sohmiedeeisen, C-Stahlcn) u. legierten Stahlen (mit Cr, Cr-Al, Cr-Ti, Cr-Zr) gegeniiber 
der Calomelelektrode in dest. W., Seewasser, gesatt. CuS04-Lsg. u. n. FeSO.,-Lsg. be
stimmt. Die Ergebnisse sind in zahlrciclien Tabellen u. Diagrammen zusammengestellt. 
Es zeigt sich, daB Spezialstiihle in dest. W. u. Seewasser, ferner in der gesatt. CuS04- 
Lsg. durch das Nitrieren edler, in der n. FcSO.,-Lsg. dagegen unedler werden. Brincll- 
hartebestst. vor u. nach dem Nitrieren erganzen dio Verss. (Tcchn. Publ. Amer. Inst. 
Mining metalłurg. Engineers 1932 . Nr. 447. 29 Seiten. Tokyo, Mitsubishi Zosen Kaisha, 
Ltd.) ” E d e n s .

Joseph V. Emmons, Einige physikalische Eigenschaften von Schndldrehstahlcn. 
Es wird iiber Unterss. an einem Schnelldrehstahł mit 18,17% W; 3,72% Cr; 1,00% V 
neben 0,69% C (sog. 18—4— 1-Typ) berichtet, wobei der EinfluB verschiedener Hiirte- 
tenipp. (von 1204— 1315°) u. verschiedener AnlaBtempp. (von 93— 704°) auf die Form 
der Spannungs-Dehnungskurven, ferner auf die Rockwellharte, die Torsionsfestigkeit 
u. dic Verdreliung, sowie auf die Zahigkeit (gemessen durch eine Torsionsmethode) 
untersucht wird. Gefugeunterss. erganzen die Yerss. Es werden die Beziehungen 
zwischen den einzelnen Eigg. untereinander, sowio zwischen den Eigg. u. der Gefiige- 
ausbldg. ausftihrlich besprochen. (Trans. Amer. Soc. Steel Trcating 19. 289—332. 
Febr. 1932. Cleveland, Clcveland Twist Drill Co.) E d e n s .

G. R. Brophy und R. H. Harrington, Die Natur des abnormalcn KornwacJislums 
in SchneUdrehstiihlen. In Fortsetzung der Unterss. iiber schuppigen Bruch — „fish- 
scale“ bzw. „marble fracture“ —  bei Sehnelldrehstiihlcn (vgl. C. 1 9 3 2 .1. 3491) wird iiber 
Verss. an Stahlen mit 14% W, 4% Cr u. 1 bzw. 2% V mit yerschiedenen Abmessungen, 
die von 800— 1275° an der Luft oder in W. abgeschreckt, danach von 1050— 1275° 
in Ol abgeschreckt u. bei 580° angelassen werden, berichtet. Es ergibt sich, daB ein- 
deutige Beziehungen bestehen zwischen den durch das erste Abschrecken erzeugten 
Spannungen u. der Ausbldg. des Bruches. Mit zunehmender Spannung nimmt die 
Temp. des zweiten Hiirtcns, die zu grobem Korn fiihrt, auf ein Minimum bei 1200° 
ab. Ubcrschreitot aber die erste Abschrecktemp. 1200°, so nehmen die Spannungen 
im Materiał nicht weiter zu. Die ProbengroBe scheint ebenfalls das Mafi der Spannungen 
zu beeinflusscn. Vff. glauben, daB die Spannungen im wescntlichcn mit der Inhomo- 
genitat des Materials zusammenhangen, da das Kornwachstum nicht bei homogeni- 
sierten Proben auftritt. (Trans. Amer. Soc. Steel Trcating 19. 385—402. Marz 1932. 
Schenectady, N. Y ., General Electric Co.) E d e n s .

K. Daeves, E. Pfeiffer und G. Urbańczyk, Werkstoffunlersućhungcn an allcn 
Dampfkesseln. Der Werkstoff von 11 nach Bauart u. Betriebsfiihrung yerschiedenen 
Kesseln, die 22—44 Jahre in Betrieb waren, wurde unter Bedingungen untersucht, 
die fiir die heutige Abnahme ais maBgebend gelten. —  Wcsentliche Festigkeitsande- 
rungen waren im yollen Blech nicht festzustellen (trotz der durch Kraftwirkungs- 
figuren nachweisbaren Kaltyerformung). In der Nahe der Nietlócher war dagegen 
mit wenigen Ausnahmen die Kcrbzahigkeit auf die Werte des kunstlich gealtertcn 
Werkstoffes hcrabgcsunken u. starkę Spródigkeit festzustellen. GroBere Ausbesserungen 
u. Ortswechsel derartiger Kessel sind daher bedenklich. Der Korrosionsangriff wurde 
ais gering festgestellt, er liegt meist noch innerhalb der Blechtoleranzen. (Ztschr. Ver. 
Dtsch. Ing. 76. 551—56. 4/6. 1932. Dusseldorf, Ruhrort, Muhlhcim.) S k a l ik s .

Jean R. Marechal, Anwendungen der bindren und temdren Gleichgcwichtsschau- 
bilder auf die Untersuchung des Einflusses von Schwefel auf Stahl und GufSeisai. Ausfiihr- 
liche Bcsprechung an Hand der einschlagigcn Literatur unter besonderer Beriicksichti- 
gung der Arbeiten von B e n e d i c k s  u. L6l-'QUIST (vgl. C. 1931 . II. 3250) u. von 
VOGT iiber Die Sulfid-Silicatschmelzldsungen (Kristiana, 1917) (Rev. universelle Mines, 
Metallurgie, Travaux publics etc. [8]7.389— 91.417—23.15/4. 1932. Liittich.) E d e n s .

A. G. Paul Paleń, Der Schmelzproze/3 in Iionnskar, Schweden. Vf. beschreibt 
eine Anlage u. ein Vcrf. zur Aufarbeitimg von Au-haltigem Cu-Erz, das hauptsachlich 
aus As-, Cu- u. Fe-Kies mit geringen Mengen von Au-, Ag-, Pb-, Zn- u. Sb-Erzen
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besteht. Ais Zuschlag dient Quarzit. Das aus den Abgasen des Róstprozesses im 
COTTRELL-App. niedergesehlagene As20 3 wird niit Transportband einem Lagerraum 
zugefiihrt, das aus dem Rohstein erhaltene Cu wird elektrolyt. raffiniert, aus dem 
Anodensehlamm wird Au u. Ag gewonnen. (Engin. Mining Journ. 133. 339— 42. 
Juni 1932.) R. K . Mu l l e r .

Yoshio Filkami, Die Anordnung der Mikrokrystalle in gepreptem, Einkrystall- 
platten aus Aluminium. IV. (III. vgl. C. 1931. II. 3429.) Die Beziehungen zwischen 
der ursprunglichen krystallograph. Orientierung der Probc u. der Art der durch das 
Pressen cntstandcncn Faseranordnung wurden untersucht. (Memoirs Coli. Science, 
Kyoto Imp. Univ. Serie A. 15. 23—30. Jan. 1932.) T r o m e ł .

E. T. Bachmetew, Kaltgewalztes Duralumin. Unters. der Anderung der mechan. 
Eigg. u. der Struktur von kaltgewalztem Duralumin in Abhangigkeit vom Ver- 
formungsgrad. Die Zustandsanderung des gegliihten u. kaltgewalzten Duralumins lilCt 
sich durch 3 Perioden charakterisieren, die dem Walzen bis zu 30, 70 u. iiber 70%  
entsprechen. Beim Walzen des gegliihten Duralumins bis zu 30% Verformung steigt 
die formelle Zugfestigkeit (Zmaxi) von 24 bis 29 kg/qmm, wahrend die bleibende Dehnung 
von 14 bis zu 5% sinkt. Die wahre maximale Spannung bleibt unyerandert, bei Abnahme 
der gleichmaCigen Dehnung. Die Strukturanderungen fiihren in diesem Stadium 
noch nicht zu einer bestimmten Orientierung der Krystallite. In der 2. Periode, 
Walzen bis 70%, steigt Zmax bis 34/35 kg/qmm. Die Dehnung yerandert sich nur un- 
bedeutend. In dieser Periode zeigte sich bereits eine bestimmte Orientierung der 
Textur. Dic Faseraclise ist gekennzeichnet durch dic Winkcl mit den Wurfelkanten 
[100] [010] [001] von 38, 55 u. 77°. In der dritten Periode (Walzen iiber 70%) steigt 
die Zugfestigkeit bedeutend; beim Verformungsgrad yon ca. 99% ist Zmax. =  47 bis 
48 kg/qmm. Dem entsprieht die Zunahme der wahren Spannung. Die Dehnung 
fallt bis 3— 2%. Dic Fascrachse geht in [111] iiber. Beim Verformungsgrad S  =  99,6°/0 
ist die Faserachsc charaktcrist. durch dic Winkel 46, 53 u. 67°. Die Anderung der 
krystallograph. Achsen in Abhangigkeit vom Verformungsgrad ist beim kaltgewalzten 
Duralumin ahnlich derjenigen des Al. (Werke Zentral Aero-Hydrodynam. Inst. 
U. S. S. R. Lfg. 109. 5—39.) " Sc h o n p e l d .

G. Guzzoni, Die V erwendung der Aluminium- und Magnesiumlegierungen fiir  
nwderne Konslruktionen. Vf. berichtet uber den GuB von Al- u. Mg-Lcgierungen, iiber 
die Schwierigkciten, die hierbei auftretcn, u. iiber gecignete Mittel, diese zu iiberwinden. 
Die Bearbeitung mit Werkzeugen, das Stanzen, Walzen, Nieten u. SchweiBcn yon 
Gegenstiinden aus Al- u. Mg-Legierungen geschieht von ganz anderen Gesichtspunkten 
aus, ais bei Eisen oder anderen Metallegierungen. Reichhaltiges Bildmaterial, Mikro- 
photographien u. Tabellen im Original. (Metallurgia Italiana 23. 1146— 61. 1931. 
Mailand, Sesto S. Giovanni.) CONSOLATI.

R. de Fleury und Benmakrouha, Benutzung der Magnesiumlegierungen. (Beste 
Qualitaten der Fabrikation und geringste Toleranzen der Vorschriften.) Aufstellung von 
Formeln fur die Móglichkeit der Verwendung von beanstandetem Materiał durch Um- 
schmelzen bei bestimmten Toleranzyorschriften, ebenso fiir dio Verwertungsmoglichkeit 
bei zwei yerschiedenen Fabrikationen, die Materiał in zwei yerschiedenen Giitcn be- 
dingen. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1739—41. 17/5. 1932.) Za p p n e r .

Edmund R. Thews, Platinlegierungen in den chemischen Industriezweigen. Eigg. 
u. Yerwendung von Pt-Ir-, Pt-Pd- u. Pt-Rh-Legierungen. (Chem. Age 26. Nr. 675. 
M etallurgical Section  34—35. 4/6. 1932.) R. K. MULLER.

Ogden B. Malin, Verschiedenheilen der Mikrostruktur gespritzten und geschmiedelen 
Messings bedingt durch die Herstellung. Trotz gleicher Zus. weisen yerschiedene Stucke 
Messing sehr yerschiedene Bearbeitbarkeit auf. Ais Grund hierfur wird yerschiedene 
KorngróBe angenommen. 9JIessingsorten yerschiedenerZus. werden yerarbeitet u. mikro- 
photograph. untersucht. Das bei einem Arbeitsgangc zuerst gespritzte Materiał hat 
wesentlich gróberes Korn ais das zuletzt gespritzte. Dieser U nterschied wird auch 
durch Schmiedcn nicht beseitigt. Ebenso sind die Anfangsstiicke durch Schmieden 
ausgestreckter Proben grobkorniger ais die Endstiicke. Vergleich dieser Resultate 
mit Betriebserfahrungen zeigt, daB feinkorniges Messing schwerer zu bearbeiten ist 
ais grobkórniges. Cu-Geh. von 57—60% bedingt keine Anderung der Mikrostruktur, 
erst bei 60% u. dariiber t r i t t  Ausscheidung der a-Phase in wesentlich groBeren Kornern 
auf. Al-Zusatz (0,08—0,16%) yerandert die Mikrostruktur nicht, prakt. wird die 
Legierung dadureh plastischer u. fiillt die Matrize besser aus. (Trans. Amer. Inst. 
Mining metallurg. Engineers 1932. Preprint. 9 Seiten. Pennsylyania, State Coli.) Z ap p .
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C. B. Gordon-Sale, Abslufung von Nickel-Messing. Festlegung der in der Praxi3 
fiir yerscliiedene Zwecke iiblichen Bezeichnung: weich, halbhart, hart, Federmaterial, 
durch die Hartezahlcn nach den iiblichen MeByerff.: Skleroskop, Brinell, Vickers- 
Diamond, Rockwell u. Erichsen. (Metal Ind. [London] 39. 126. 1931.) N ik l a s .

C. M. Saeger jr. und E. J. Ash, Eine, Methode zur Bestimmung der Volumen-
anderungen in Metallen wahrend des Giefiens. (Vgl. C. 1932. II. 283.) Es werden zwei 
Metlioden zur Ermittlung der Volumenanderungen von Metallen bei der Abkiihlung 
beschrieben, wobei die Volumenanderungen des fl. Metalls, ferner wahrend der Er- 
starrung, endlich im festen Zustand yerfolgt werden. Es werden Kurven fiir dio Ande- 
rung des spezif. Volumcns in Abhangigkeit yon der Temp. fur Al, Zn, Pb, Sn, ferner 
fiir eino Al-Cu-Legierung mit 7,16% Cu, sowie fiir eine Messingsorte u. fur ein graues 
GuBeisen aufgestellt. Hinsichtlieh der Ergebnisse muB auf das Original verwiesen 
werden. Schrifttum. (Bureau Standards Journ. Res. 8. 37— 60. Jan, 1932. Was
hington.) E d e n s .

J. B. Allan, ZeiUrifugal-Sandgufirohre. Beschreibung einer Anlage der Staveley 
Comp. (Metallurgia (Brit. Journ. Metals) 6. Nr. 31. 23— 25. Mai 1932.) K u t z .

F. R. Hensel und E. I. Larsen, Untersuchung iiber die Utmoandlungspunkte von 
gesclimolzenem Schweifimetall. Verschiedene Sorten SchweiBdraht mit wechselndem 
Nj-Geh. u. Arm coeisen werden im CHEVENARD- bzw. SCOTT-Dilatom eter gep riift; es 
wird festgestellt, daB mit steigendem N 2-Geh. der yl3-P u n k t sinkt, der Temp.-fiereich der 
a-y-Umwandlung sich yergroBert u. die Ausdohnung oberhalb 600° weehselt. Der 
magnet.. Umwandlungspunkt wird durch N 2 nicht beeinfluBt. Durch energ. H 2-Einw. 
(12 Stdn. bei 1400°) verschwinden die Untersehicde, alle Drahte haben die Eigg. von 
Armcoeisen. (Journ. Amer. Weld. Soc. 11. Nr. 4. 28—32. April 1932. Research Lab., 
Westinghouse Electric and Manufaeturing Co.) Za p p n e r .

T. W. Greene, Die erforderliche Dehnung der Schweifinahl bei geschweifiten Druck- 
rohren. Theoret. Erorterung des Begriffs Dehnung. Die gróBte Dehnung von SchweiB- 
nahten wird bei Uberlandlcitungen benotigt, jedoch geniigt 10— 12%. Die Vorschriften 
einer Abnahmegesellschaft fur Festigkeit u. Dehnung von SchweiBstellen an Druck- 
gefiiBen werden nach einer Formel ausgewertet u. die Dehnung yon SchweiBstellen 
an gegluhten u. ungegliihten Rohren durch Biegeyerss. yerglichen, m it dem Ergebnis, 
daB glcicho Festigkeit in SchweiBstelle u. Grundmaterial bzw. Fehlerfrcilieit viel 
wichtiger sind ais besonders hohe Dehnung. (Journ. Amer. Weld. Soc. 11. Nr. 4. 55 
bis 59. April 1932. The Linde Air Products Co.) Z a p p n e r .

D. Rosenthal, Die Wirkung der Dehnung auf die Sicherheit geschweifiter Ver-
bindungen. Mefimethoden. Die Einw. von Korbcn auf SchweiBnahte mit goringerer 
u. hoher Dehnung wird nachgepruft u. festgestellt, daB Naht-e mit hoher Dehnung 
geeigneter sind, ZerreiBung zu vermeiden ais solche mit geringer Dehnung. ZerreiBung 
kann in der Praxis durch die Kontraktion bei der Abkiihlung u. auch durch Belastung 
beim Gebraucli eintreten. Zur Priifung der Abkiihlwrkg. werden Schmelzen so 
gemacht, daB sie gezwungen sind, beim Abkiihlen eine bestimmte Langenveranderung 
durchzumachen. Róntgenanalyse zeigt das Vorhandensein innerer Spannungen; diese 
sind am starksten bei Schmelzstellen aus blankem SchweiBdraht, am geringsten bei 
solchen aus SchweiBdraht mit starkem Oberzug, der eine Schmelzstelle hoher Dehnung 
gibt. In gleicher Richtung liegen die Resultate von ZerreiB- u. Ermiidungsverss., so 
daB Vf. zu dem SchluB kommt, daB Grund- u. SchweiBmetall mSglichst hohe Dehnung 
haben mussen, um ZerreiBungen zu vermeiden. Die Kerbschlagprobe ist nach den 
yerschiedenen Versuchsreihen am geeignetsten, SchweiBstellen zu prttfen, u. scheint 
auch direkt mit der Biegeprobe yergleichbar. (Journ. Amer. Weld. Soc. 11. Nr. 5. 
5— 9. Mai 1932. Briissel, Univ.) Z a p p n e r .

E. Chapman, Dehnung'. Ein Mafislab fur Reinheit. Allgemeine Betrachtungen
mit dem Resultat, daB eine guto SchweiBstelle moglichst rein sein muB, was durch 
Yerwondung moglichst reinen SchweiBmetalls erreieht wird. In der Materialpriifung 
wird dio Reinheit durch hohe Dehnung dokumentiert. (Journ. Amer. Weld. Soc. 11. 
Nr. 5. 29—32. Mai 1932, Lukonweld, Inc.) Z a p p n e r .

L. B. Hunt, Eine Sludie uber die Struktur elektrolytisch abgeschiedener Melalle. 
Vf. erortert die bisherigen Anschauungen iiber das Wesen der Metallabseheidung, 
die Kernbldg., das Krystallwachstum, die Orientierung der Krystalle u. die Natur 
der Krystallgrenzen (umfassende Literaturangaben). Er setzt sich namentlich mit 
der Theorie yon B lum  u . R aw d on  (C. 1924. I. 14) auseinander, deren Unzulanglich- 
keit er feststellt. Insbcsondere auf Grund der neueren Anschauungen iiber das Verh.
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yon Ionen in Lsgg. (gegenseitige elektrostat. Beeinflussung, Hydratation usw.) wird 
eine Arbeitshypotheso cntwickelt, wonaoh dio Krystallstruktur der elektrolyt. t)bor- 
ziige vor allem durch das Vcrhaltnis der Metallionen im ICathodenfilm zu den ubrigon 
Bestandteilen dieses Films bestimmt wird. Diese Hypothese wird durch vielc Beispiele 
gestiitzt. So laBt sich die Erscheinung, daB Ag aus wss. Nitratlsg. grobkrystallin, 
aus der Pyridinlsg. aber feinkrystallin abgeschieden wird, nicht durch Eigg. des Metalles 
selbst, wohl aber durch die Tatsache erklaren, daB das Silberion in diesem Falle stark 
solvatisiert, in jenom aber nicht hydratisiert ist. (Journ. physical Chem. 36. 1006— 21. 
Marz 1932. Luton, Vauxhall Motors Ltd.) K u t z e l n ig g .

Leslie B. Hunt, Die Struktur elektrolytiscli abgeschiedener Metalle. (Vgl. yorst. 
Ref.) Vf. gibt einen tlberblick iiber die moderno Lósungs- u. Dissoziationstheorie u. 
bespricht an einem gróBeren Tatsachenmaterial die Abhilngigkeit der Krystallstruktur 
von der Natur des Elektrolyton u. von verschiedenen auBeren Umstanden. (Metal Ind. 
[London] 39. 349— 51. 447—48. 40. 40—42. 133—34. 283—85. 4/3. 1932.) K u t z .

J. W. Cuthbertson, Die elektrolyłische Abscheidung von Nickel und Chrom. Die 
techn. Ausriistung von Verniekelungs- u. Verchromungsbetrieben wird besprochen. 
(Badwarmung, Zirkulation, Filterung, Bewegung der Kathoden usw.) (Metallurgia 
(Brit. Journ. Metals) 6. Nr. 31. 15— 16. Mai 1932.) KUTZELNIGG.

— , Verwendung von Trichlordthylen beim Oalranisieren. Die Entfettung m it 
C2HC13-Dampf vor dem Verchromen yon Stahlflachen hat sich bewahrt. (Chem. 
metallurg. Engin. 39. 261. Mai 1932.) R. K. Mu l l e r .

Raymond Foss Bacon, Brouxville, Y. St. A., Verarbeiten sulfidischer Erze, wie 
Pyrite, Blenden u. dgl. Die Rohstoffe werden, gegebenenfalls nach Umwandlung in in 
HC1 11. Sulfide, z. B. durch Rosten, Behandeln mit W.-Dampf, metali. Fe, trockenes 
Erhitzen o. dgl., mit h. wss. Lsgg. von HC1 behandelt u. der entstehende H ,S  durch 
Einw. von S 0 2 in elementaren Sehwefel vorwandelt. Die erhaltene Metallchloridlsg. 
wird zur Trockne Yerdampft, der Riickstand mit W.-Dampf zersetzt u. die entstandene 
HC1 wie oben Yerwendet. (E .P .3 6 8  289 vom 23/9. 1930, ausg. 31/3. 1932.) K u h l .

Percy A. E. Armstrong, New York, Slahllegieru-ngen, enthaltend neben Fe u. 
C 6— 10% Cr, 1,5—4,5% Al u. bis zu 1% Si. Die Legierungon sind aueh in der Hitze 
gegen oxydierende Einww. bestandig u. leicht bearbeitbar. (A. P. 1850 953 vom 
19/6. 1925, ausg. 22/3. 1925.) K u h l in g .

Babcock & Wilcox Tube Co., iibert. Yon: Harold Donaldson Newell, Beaver 
Falls, V. St. A., Behandeln von Chromstdlilen. Austenit, kolilenstoffarme Chrom-, vor- 
zugsweise Chromnickelstahle werden h. oder k. bearbeitet, z. B. gewalzt, u. die Stahle, 
welche dadurch im Korn verfeinert worden sind, von einer in der Nahe der Rekrystalli- 
sationstemp. liegenden Temp., 900—-1010°, abgekiihlt. Die Korrosionsfestigkeit u. 
Duktilitat der Erzeugnisso ist zwar etwas geringer ais beim Abschrecken von Tempp. 
von 1100— 1200° ohne vorherige mechan. Bearbeitung, sio sind aber hitzebestandiger 
ais die in dieser Weise behandelten Stahle. (E .P.368154 vom 26/5. 1931, ausg. 
24/3. 1932. A. Prior. 29/5. 1930.) K u h l in g .

Paul Richard Kuehnrich, Sheffield, England, Stahlgegenslande. 17— 25% Cr u.
0,65—0,95%C enthaltende Stahle werden durch Schmieden,Walzen, Ziehen, GieBen o. dgl. 
geformt, gegebenenfalls bei 820—850° erhitzt, langsam abgekiihlt, wenn erforderlich 
mechan. bearbeitet, bei 1020—1120° erhitzt, an der Luft oder mittels einer geeigneten 
FI. gekiihlt u. blank geputzt. Die Erzeugnisse sind gegen mechan. u. chem. Einww. 
sehr bestandig. (E. P. 368 277 Yom 2/10. 1930, ausg. 31/3. 1932.) K u h l i n g ,

Moraine Products Co., Dayton, iibert. von: Charles Frederic Sherwood, 
Detroit, V. St. A., Kupferpulver. Zur Herst. poriger Metallkorper, wie Lagermetalle, 
geeignetes Kupferpulver wird durch Zementieren yon Lsgg. von CuS04 mittels. Fe, 
Auswaschen u. mechan. Scheidung des pulverigen Cu, Trocknen unter Vermeidung 
von Oxydation u. Verdiehten in bekannter Weiso gewonnen. (A. P. 1856 661 yom 
2/6. 1927, ausg. 3/5. 1932.) K u h l in g .

Eritwerk Akt.-Ges., Grevenbroich, Verstarkung der natiirlichen Oxydhaut von 
Cegenstanden aus Leichtmetallen zwecks Erholiung der KorrosionsbeslaTidigkeit, dad. gek., 
daB die Leichtmetalle, besonders A l, Mg u. dereń Legierungon, der Einw. yon Dampfen 
des NH3 ausgesetzt werden. — Es tritt kein Gewichtsyerlust, sondern im Gegenteil 
eine Gewichtszunahme der behandelten Gegenstande ein. (D. R. P. 550 285 KI. 48 d 
vom 16/6. 1929, ausg. 6/5. 1932.) K u h lin g .
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Arthur Octavius Watkins, Purley, England, Beha-ndeln von aus Silber oder 
Silberlegierungen bestehenden Gegenstanden. Die vor atmosphiir. Einww. zu schiitzenden 
Gegcnstiindo werden mit gegebenenfalls in Triigern aufgesaugten Lsgg. von HC1, 
HBr, Chloriden, Bromiden oder Gemischen dieser Stoffe behandelt u. nach langerem, z. B. 
eine Woche Iangcm Liegen m it oder ohne Anwendung von Mineralstoffen, wie CaO, 
blank gerieben. (E .P.367 991 vom 14/1. 1931, ausg. 24/3. 1932.) K u h l i n g .

Ruselite Corp., Milwaukee, iibert. von: Charles D. Russell, Sheboygan, V .St.A ., 
Kupferlegierungm. Die Legierungen enthalten 85—95% Cu, 3— 12% Al, 0,1— 5% Mo 
u. 0,1—3% Ta oder Cr; sie besitzen hohe Eestigkeit, Ziihigkeit u. Duktilitat. (A. P.
1850 416 vom 21/7. 1930, ausg. 22/3. 1932.) K u h l i n g .

Ruselite Corp., iibert. von: Henry F. Schroeder, Milwaukee, und Charles D 
Russell, Sheboygan, V. St. A., Zinklegierungen, bestehend aus 84— 95% Zn, 1— 10% 
Cu, 0,25— 7% Al, 0,05—1% Cr, 0,01— 0,25% Cr, 0,01— 0,3% Ta u. 0,004— 0,5% Ti. 
Die Legierungen besitzen hohe Festigkeit, Ziihigkeit u. Duktilitat, sind auch ohne 
Hitzebehandlung walz-, hśimmer- u. gieBbar u. bestiindiger gegen zerstorende Einww. 
ais dio bckannten Zinklegierungen. (A. P. 1850 419 vom 8/10. 1930, ausg. 22/3. 
1932.) K u h l i n g .

Josef Polak, Prag, Giepen von Messing. Das Messing wird unter dem Kp. des 
Zn in bekannter Weise in die GuBform gepreflt. (Poln. P. 13 499 vom 28/11. 1929, 
ausg. 20/5. 1931. Tsehechosl. Prior. 21/12. 1928.) ScHONFELD.

Revere Copper and Brass Inc., Rome, New York, iibert. von: Richard A. Wil- 
kins, Rome, Messinglegierung, enthaltend GO— 70% Cu, bis zu 3% Pb, bis zu 2% Si 
u. Zn ais Rest. Dic Legierung kann, wie alle Pb-haltigen Messinge, mit schneidenden 
Werkzeugen bearbeitet werden. Sio ist auBerdem, was auf die Ggw. des Si zuriick- 
gefiihrt wird, in der W annę walz- u. ziehbar. (A. P. 1 851 928 vom 24/9. 1931. ausg. 
29/3. 1932.) Ge is z l e r .

Scheidhauer & Giessing Akt.-Ges., Bonn, Herstellung rohrenformiger Hohl- 
kerne. Das Verf. gemiiB Pat. 487 110 wird angewendet bei der Herst. rohrenformiger, 
in ungebranntem Zustand zu verwendender Hohlkerne fiir Eisen- u. StahlguBrohre. —  
Infolge der Verwendbarkeit der Erzeugnisse in ungebranntem Zustande ist das Verf. 
sehr wirtscliaftlich. (D. R. P. 550 586 KI. 31c vom 27/4. 1930, ausg. 12/5. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 487 110; C. 1930. I. 1027.) K u h l in g .

Scheidhauer & Giessing Akt.-Ges., Bonn, Herstellung einer feuerfesten, im 
Wesentlichen aus Sillimanit, M ullit od. dgl. beslehenden Masse, z. B. einer Mischung 
von caleiniertem A130 3, Al(OH)3 oder Korund mit Ton in solehem Vcrhaltnis, daB die 
erhaltene Rohmischung beim entspreehenden Brennen ganz oder zum groBten Teil 
in Sillimanit, Mullit od. dgl. iibergeht, dad. gek., daB der Ton in der schon bei der Herst. 
von feuerfesten Korpern gebrauchliehen GieBschlickform verwendet wird. — Die 
Rohmischung kann auch ais Bindemittel anderer unplast., feuerfester Stoffe gebraucht 
werden. (D. R. P. 551 323 KI. 80b vom 22/5. 1926, ausg. 30/5. 1932.) K u h l in g .

Heraeus Vacuumschmelze Akt.-Ges., Hanau, Herstellung lunkerfreier Gufi- 
stiicke aus Induklionsófen nach Patent 532 520, dad. gek., daB sowohl das Schmelz- 
gefaB wie auch die Primarspule dem Querschnitt der herzustellenden GuBstueke 
angepaBt sind. — Dio GuBstueke haben yorzugsweise rechteckigen Querschnitt, in 
diesem Fali ist auch dem Sehmclzbad u. der Primarspule ein rechteckiger Querschnitt 
zu geben. (D. R. P. 551962 K I. 31 c vom 25/2. 1927, ausg. 8/6. 1932. Zus. zu D. R. P.
532 520; C. 1931. II. 2783.) K u h l i n g .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., Pennsylvanien, iibert. von: Thomas P. 
Thomas, Wilkinsburg, V. St. A., Verchromen. Die Lebensdauer von Cr03 u. Cr2(S 0 4)3 
enthaltenden Elektrolyten wird verliingert u. infolge Bldg. von Cr2(S 0 4)3 unbrauehbar 
gewordene Elektrolytbader werden wieder verwendbar, wenn sie, zweckmiiBig in ais 
Anoden geschalteten BleigefiiBen u. mit Bleistreifen ais Kathoden, mit einer kathod. 
Stromdiehte yon 3—5 Amp., einer anod. Stromdiehte von weniger ais 0,3 Amp. jo 
Quadratzoll u. einer Spannung von 4— 6 V. elektrolysiert werden. (A. P. 1851 603 
vom 8/10. 1927, ausg. 29/3. 1932.) " K u h l i n g .

Copperweld Steel Co., GlaBport, V. St. A., Metalliiberzuge auf 3Ietalldrdhten, 
-streifen u. dgl., besonders Verkupfern von eisernen Gegenstanden. Die zu iiberziehenden 
Metali-, besonders Eisengegenstande werden in Formen, z. B. aus Graphit, mit Spiel- 
raum befestigt, mit dem geschmolzenen Uberzugsmetall, z. B. Cu, umgosscn, gegebenen
falls ausgewalzt u. auf elektrolyt. Wege mit einer weiteren Schicht des Oberzugsmetalls 
bcdeckt. (E .P.368 284 vom 2/12. 1930, ausg. 31/3. 1932.) K u h l in g .
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Hermann Schenck, Einfuhrung in dic physikalische Chemie der Eraenhuttenprozos.se. B d . 1 . 
B erlin : J .  Springer 1932 . 4U.

1 .  Die chemisch-mctallurgisehen Reaktionen u. ihro Gesetze. (X I , 306 S.)
Lw . M. 28.50.

[rilSS.] W. F . Weber, M etallurgie des ICupfers. M oskau-Leningrad: Zwetm etisdat 1932. 
(95 S.) B b l. 1.20 .

IX. Organische Praparate.
Dow Chemical Co., iibert. von: Lawrence F. Martin und Arthur A. Elston,

Midland, V. St. A., Verhinderung der Zersetzung von lialogcnierten aliphalischen Kohlen- 
wasserstoffen, besonders CC1„ durch Zusatz yon Cyclohezan in einer Menge von 5— 40 
Vol.-°/0. Dic korrodierende Wrkg. von feuchtem CCI., auf Metalle wie Ni oder Pb kann 
durch den Zusatz stark herabgedriickt werden. (A. P. 1858 022 vom 3/5. 1929, ausg. 
10/5. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kohlenwasserstoffe. (Vgl. 
C. 1930. I. 285 [F. P. 6G0 133].) Bei Herst. der KW-stoffe aus CO u. H2 werden 
Katalysatoren yerwendet, die auf 100 Teile eines Metalles der 8. Gruppe des period. 
Systems 0,4—0,6 Teilc Alkalimetall enthalten. (Tschechosl. P. 33 469 vom 12/12.
1928, ausg. 25/9. 1930. D. Prior. 17/12. 1927.) SCHONFELD.

Rudolph Koepp & Co., Oestrieh, Rheingau, Egon Elod, Karlsruhe, und Max
Enderli, Oestrieh, Rheingau, Herstdlung von Erdalkaliformiatm  durch Einw. von CO 
oder CO-haltigen Gasen auf Erdalkalihydroxyde, z. B. Ca(OH)2, bei erhóhter Temp. u. 
erhohtem Druck in Ggw. von Erdalkaliformiaten in Mengen von 10 bis 20°/o auf Erd- 
alkalihydroxyd berechnet. (E. P. 363 788 vom 14/11. 1930, ausg. 21/1.1932.) M.F.Mu.

Dow Chemical Co., Midland, Michigan, Herstdlung von Alkalimetallaceiaten durch 
Umsetzung von C2Ho u. W. in Ggw. von Alkalimetallhydroxyden bei 300°. (E. P. 
363 948 vom 18/5. 1931, ausg. 21/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Wilbur A. Lazier, Wilmington, 
Delaware, V. St. A., Katalytische Beduktion von Carbonsduren. Aliphat. Carbonsauren, 
in niedermolekularcn Alkoholen gel., werden yermittels H , bei Tempp. zwischen 200 
u. 400° unter Drucken von 13,5— 200 Atm. in Ggw. von Metalloxyden oder Chromiten 
des Zn, Cu oder Cd ais Katalysatoren reduziert. Es entstehen Alkohole u., falls bei 
niedrigerem Druck u. rascherem Durchgang der Sauren durch das Rk.-GefaB gearbeitet 
wird, Ester der Ausgangssauren mit den aus ihnen z. T. entstandenen Alkoholen. Dazu 
8 Beispiele. (A. P. 1839 974 vom 5/3. 1931, ausg. 5/1. 1932.) E b e n .

T. Chesne, Seilles-Andennc, Gleichzeitige Gewinnung von Sdiwefelkolilenstoff und 
Clrforschicefel. Aus geeigneten Mineralien wird zunachst H2S u. S 0 2 gcwonnen, welche 
man aufeinander einwirken liiBt. Der hierbci erhaltene S wird mit Kohlc bzw. Cl teils 
in CS2, teils in Chlorschwcfel iibergefuhrt. (Belg. P. 362 776 vom 2/8. 1929, Auszug 
veraff. 12/3. 1930.) D r e w s .

Shell Development Co., iibert. von: Ludwig Rosenstein, San Francisco, Calif., 
Herstdlung von Alkalimetallmnthaten von tertidren aliphat. Alkoholen, insbesondero 
tert. Butylalkohol. — Fcingcpulvertes KOH wird mit tert. Btitylalkohol in molekularen 
Mengen gemischt u. mit der molekularen Menge CS2 unter Rtickflufi gckocht. Dabei 
bildet sich das K-Salz des tertiaren Butylxanthats. (A. P. 1 854 525 vom 11/11. 1929, 
ausg. 19/4. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Dow Chemical Co., iibert. yon: Mark E. Putnam, Midland, V. St. A., Herstdlung 
von Halogenwasserstoffsalzen von Aminen. Man laCt dampffórmiges Anilin  u. gas- 
formigen HCI in Abwesenheit eines Losungsm. bei einer Temp. von 184—250° auf
einander einwirken. Z. B. wird Anilindampf in ein HCl-Gas enthaltendes GefaB 
geleitet, wobei ein Druck von 1 at aufrecht erhalten wird. Es entsteht Anilinhydro- 
chlorid ais feines weiCes Pulyer vom F. 198°. In gleieher Weiso wird o-Toluidinhydro- 
chlorid vom F. 214° hergcstellt. Die Bldg. der Hydrobromide crfolgt nach demselben 
Verf., welches auch kontinuierlich gestaltet werden kann. Hierzu vgl. auch die Reff. 
iiber A. PP. 1 843 693 u. 1 843 705 (C. 1932. I. 2382). (A. P. 1 858 640 vom 14/9.
1929, ausg. 17/5. 1932.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carl Taube,
Leverkusen), Mercurieren von Benzol mit Mcrcuriacetat u. Bzl., dad. gek., daB man die 
Rk.-Komponenten unter Zusatz von iiber 150° sd. Losungsmm., welche die Rk.-Tempp. 
auf das Optimum erhohen, ohne unter diesen Bedingungen selbst mereuriert zu werden, 
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bei Tempp. bis hochstens 135° u. bei normalem Druck in offencn GefiiBcn aufeinander 
einwirken laBt. — Hierzu vgl. E. P. 325 266; C. 1930. I. 3723. Nachzutragen ist, daB 
ais Lósungsm. auch Nitrobzl. brauchbar ist. (D. R. P. 548 902 KJ. 12 o vom 9/8.
1928, ausg. 21/4. 1932.) A l t p e t e r .

W. N. Rutowski und D. A. Brodski, U.S.S.R., Verfahren zur Darstellung von 
Zimtsdure. Eine Mischung aus Benzaldehyd, Essigsaure u. H20-freicm Na-Acetat 
wird unter Zusatz von Alkalicarbonat auf etwa 170— 190° erhitzt u. in iiblicher Weise 
•\veiterverarbeitet. (Russ. P. 23  396  vom 25/3. 1929, ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von cydisdien Ketonen 
durch Erhitzen der Oxyde von cycl. Olefinen. — 10 Tle. 3-Mcnthenoxyd werden mit
0,5 Silicagel in einem gesehlossenen GefiiB 2 Stdn. bei 250° erhitzt. Das gebildete 
Menthon wird abdestilliert. — Cydoliexenoxyd geht in Cyclohexancm iiber. (E. P. 
370 823 vom 28/9. 1931, ausg. 5/5. 1932. D. Prior. 17/10. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G.Farbeuindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eduard Tschunkur 
und Ernst Kracht, Koln-Miilheim), Darstdlung von 2,2'-Diaminodiphenyl-4,4'-disulfon
saure, darin bestehend, daB man Diphenyl mit konz. H2S 0 4 bzw. Monohydrat disulfo- 
niert, darauf dio Diphenyldisulfonsiiure dinitriert u. dio so erhaltene 2,2'-Dinitro- 
diphenyl-4,4'-disulfonsaure mit bekannten Reduktionsmitteln reduziert. —  Die Ge- 
winnung der 2,2'-Dinitrodiphenyl-4,4'-disulfonsaure auf dem angegebenen Wege ist 
techn. wirtschaftlicher ais von der 2-Nitro-l-aminobenzol-4-sulforisaure (vgl. ULLMANN 
u. F r e n t z e l , Ber. Dtsch. chem. Ges. 38 [1905] 726) ausgehend. Z. B. wird D iplim yl 
mit H2S 0 4-Monohydrat allmiihlich bis auf 90° erhitzt, einige Stdn. bei diescr Temp. 
nachgeruhrt, dann auf 40° abgekuhlt u. Mischsaure, enthaltend 33°/0 H N 03 u. 
67% H2S 04, bei ca. 15—20° zuflieBen gelassen u. noch mehrere Stdn. bei 80° nach- 
geriihrt. Man giefit dann auf Eis, salzt die 2,2' -Dinitrodiphenyl-4,4' -disulfonsaure 
mit NaCl aus, nutscht ab, wascht mit NaCl-Lsg. nach u. trocknet; Sulfochlorid aus 
Eg. Krystalle, F. 166— 167°. Dio Dinitrodisulfonsiiure wird in wss. Suspension mit 
Fe u. 20%ig. HCl wie gewólinlich reduziert, die Rk.-M. sodoalkal. ausgezogen, die 
Lauge konz., yon Verunrcinigungen abfiltriert u. mit HCl dio reine 2,2' -Diamino- 
diphenyl-4,4’-disulfonsaure gefallt. (D. R. P. 535  855 KI. 12 q vom 22/7. 1930, ausg. 
15/10. 1931.) " S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eduard Tschunkur 
und Ernst Kracht, Kóln-Mulhcim), Darstellung von 2,2' ,4'-Triaminodiphenyl-4-sulfon- 
sdure, dad. gek., daB man Diphenyl mit konz. H2S 0 4 bei allmahlich steigernder Temp. 
zu Diphenyi-4-sulfonsaure sulfoniert, diese in schwefelsaurer Anschlammung zu Tri- 
nitrodiphenylmonosulfonsaure nitriert u. das so gewonnene Trinitroprod. mit bekannten 
Reduktionsmitteln zu Triaminodiphenylsulfonsaurc reduziert. — Diese Arbeitsweise 
fuhrt zu fast einheitlicher Diphcnyl-4-sulfonsaure u. zu besseren Ausbeuten an rcinerer 
Triaminodiphenylsulfonsaurc. Z. B. wird Diphenyl mit H2S 0 4 66° Be. zunachst
1 Stde. bei 15° verriihrt. Darauf steigert man die Temp. langsam unter Riihren 3 Stdn. 
auf ca. 65° u. halt diese Temp. dann noch 1—2 Stdn. Die Sulfonierung des Diphenyls 
zu Diphenyl-4-sulfonsiiure ist dann bccndet. Zu der Sulfonierungsmasse laBt man dann 
bei 50—60° Mischsaure, enthaltend ca. 33% H N 03 u. 67% H2S 04, tropfen, steigert 
dann die Temp. auf ca. 85° u. riihrt hierbci noch mehrere Stdn. nach. Es wird in Eis- 
wasser gegossen, mit Alkali bis zur kongoneutralen Rk. neutralisiert, der Nd. abgenutscht 
u. der Rest der Trinilrodiphenylmcmosulfonsaure mit NaCl-Lsg. aus dem Filtrat aus- 
gesalzen. Die wss. Suspension der Trinitroverb. wird in wss. Suspension mit Fe u. 30%ig. 
ĆH3C02H oder HCl durch Kochen in ca. 5—8 Stdn. bei 100° reduziert, die Reduktions- 
brtihe sodaalkal. gemacht u. vo,m Fe-Schlamm abfiltriert. Nach dem Eindampfcn 
fiillt aus dem Filtrat beim Neutralisieren mit HCl die 2,2',4'-Triaminodiphenyl-4-mono- 
sulfonsdure aus. (D. R. P. 535  075 KI. 12 q  vom 19/7.1930, ausg. 5/10.1931.) S c h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Korten, 
Fechcnheim a. M.), Herstellung von ar-Telrahydronaphtholathern. Zu dem Ref. nach
E. P. 326762 u. F. P. 36191; C. 1930. II. 623 ist folgendes nachzutragen: Reduziert 
man p-Dinaphthyldtker mit H s unter Druck von 20 at in Ggw. eines Ni-Fullererde- 
kontaktes bei Tempp. von ea. 130— 150°, so geht er in Bis-ar-telrahydro-p-naphthyl- 
ather, Kp.s 242—244°, aus CH3OH +  etwas Bzl. mkr. kleino Blattchen, F. 58°, iiber. —  
Durch katalyt. Red. von l-AMehydo-2-dthoxynaphthalin mit H . unter ca. 25 at Druck 
bei 130— 160° erhalt man daa ar-Tetrahydro-l-methyl-2-athoxynaphthalin, wasserhelles, 
beim Erkalten zu einer wciBen Krystallmasse erstarrendes 01, Kp.u 148— 149°, aus
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CH-jOH derbe, perlmutterartig glanzende Blattchen, F. 73°. (D. R. P. 545 195 KI. 12o 
vom 7/12. 1927, ausg. 26/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 508094; C. 1930. 11. 3197.) SCHOTTL.

General Anilinę Works, Inc., New York. V. St. A., iibert. von: Winfried 
Hentrich und Max Hardtmann, Wiesdorf a. Rh. und Anton Ossenbeck, Kóln- 
Miilheim, Darslellung von Diazoniumfluorsulfonaten. Zu den Reff. nach Schwz. PP. 
140 098 u. 142 648; C. 1931. I. 1828. 2936 ist nachzutragen, daB sich auch dio Amino- 
substitutionsprodd. polynuclearer carbocycl. u. mono- sowie polynuelearer hetero- 
cycl. Verbb. in Diazoniumfluorsulfonatc uberfiihren lassen. Ein Beispiel fiir dio Darst. 
des Fluorsulfonats aus 1 -Diazoanihrachinon, Krystalle, ist angegeben. (A. P. 1 847 513 
vom 27/12. 1928, ausg. 1/3. 1932. D. Prior. 6/1. 1928.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Albert Sclimelzer 
und Fritz Ballauf, Wuppertal-Elberfeld), Darslellung von Dinaphthocarbazolsulfon- 
sduren und ihren enłsprechenden Oxyverbindungen, dad. gek., daB man Naphthylhydrazino 
bzw. dereń Sulfonsauren mit Disulfitlsg. fiir sich oder mit Naphthylamincn bzw. dereń

H O sS -j-^ l HOsS-J^'^! II f ^ - S 0 3H

HOsS - I ^ ^ I ^ ^ hY ^ I - S O sH HOâ J ^ ^ f s O sH
"" NII /?>/?-Verb. 

Sulfonsauren oder mit Naphtholen bzw. dereń 
Sulfonsauren kondensiert u. gegebenenfalls 
die so erhaltlichen Sulfonsauren in ublicher 
Weiso mit Alkalien verschm. — Es entstehen 
hierbei Dinaphthocarbazolmono- bzw. -poly- 
sulfonsaurendernebenst.3allgemeinenFormeln, 
die wio dio aus ihnen erhaltlichen Monooxy- 
bzw. Polyoxyverbb. wertvollo Zwischenprodd. 
zur Horst. von Heilmittcln u. Farbstoffen 

sind. Z. B. wird ein Gemisch aus a-Naplilliylliydrazin, l-Aminonaphthalin-7-sulfonsaure u. 
N aH S03-Lsg. 32—33° Be. ca. 70 Stdn. unter Ruhren zum Sieden erhitzt. Nach dem
Erkalton wird dio gelbgefarbte Sulfaminsuure mit reiner konz. HC1 bei 90— 100°
solange erwarmfc, bis die anfangs rot geftirbte SuspensiongrauweiBgeworden ist. Dann 
wird mit W. verd. u. dio grauweiBe a.,a.-Diiiaphlliocarbazol-7-monosulfonsdu.re abgcsaugt; 
iYa-Salz grauweiBes, sandigos Pulver. Durch Versehmelzen mit KOH erhiilt man aus 
ihr 7-Moiiooxy-a.,<x-(linaphthocarbazol, weiBes Pulver, F. iiber 300°, swl. in Bzl., Toluol 
u. Xylol, U. in Aceton u. A. — In analoger Weiso lassen sich gewinnen: a.,a-Dinaphłho- 
carbazol-5-monosulfonsdure u. 5-Monooxy-a,tt.-dinaphlhocarbazol aus a-NaphthylKydrazin 
u. l-Aminonapldhalin-5-sulfonsdure, — a,u.-Dinaplithocarbazol-7,7'-disulfonsaure u. 
7,7'-Dioxy-a,ot-divaphthooirbazol aus l-Hydrazinonaphthalin-7-sulfonsdure u. 1-Amino- 
naphthalin-7-sulfonsdure, — a.,ot-Dinaphthocarbazol-6,6'-disidfonsdure u. 6,0'-Dioxy- 
<x,a.-di7iaphthocarbazol aus der l-Hydrazinonaphthalin-6-sidfonsdure, — a ,a -Dinaphtho- 
carbazol-4,7,7'-lrisulfonsdure u. 4,7,7'-Trioxy-a,a-dinaphtliocarbazol aus 1-Hydrazino- 
naplUhalin-7-sulfonsdure u. l-AminonaplUhaEn-4,7-disulfonsaure, — fi,f}-Dinaphtho- 
carbazol-5,5'-disulfonsdure u. 5 ,5 '-Dioxy-p,P-dinaphlhocarbazol aus 2-Hydrazino- 
naphłhalin-5-sulfonsdure u. 2-Aminonaphlhalin-5-sidfomdure, sowie die f},fi-Dinaplitho- 
carbazol-5,7'-dimlfonsdure u. das 5,7'-Dioxy-fl,fi-dinaphthocarbazol aus 2-Hydrazino- 
naphtlialin-7-sulfonsdure u. 2-Aminonaphtlialin-5-sulfonsdure. Dieso Sulfonsauren bzw. 
die entsprechendcn Oxyverbb. haben samtlich ganz ahnliche Eigg. wie dio oc,oc-Di- 
naphthocarbazol - 7 - monosulfonsiiuro bzw. das 7-Monooxy-a,a-dinaphthocarbazol. 
( D . R . P .  533 470 KI. 12 p vom 23/1. 1930, ausg. 15/9. 1931.) S c i io t t la n d e r .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, iibert. von: Winfield Scott, Nitro, 
V. St. A., Herstellung von Mercaploaryllhiazolen durch Einw. von H2S auf Arylamino- 
benzothiazole. — Man erhitzt z. B. gcmaB:

Q :s > C - N H-c,H, +  H.S 0 : > - S H  +  CeH5ŃH,
Phenylaminóbenzthiazol unter H2S auf 225—300° 2—3 Stdn. bei 200—400 Pfund/ 
Quadratzoll. Aus dem Prod. laBt sich das C6H5NH2 mit Dampf abtrennen oder mit 
HC1 herauslosen. Das Mercaptobenzthiazol wird aus NaOH umgefallt. F. 174—175°. 
(A. P. 1858 344 vom 11/10. 1928, ausg. 17/5. 1932.) A lt p e t e r .

70*

ho.s-!-
H03s-r

/  I
a,a-Verb.

| - |-S 0 3IIIII

NH  
a,j5-Verb

-SO.H
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X. Farben; Farberei; Druckerei.
P. W. Cunliffe, Die LichUchXhe.it gefdrbter Materialien. Acht Faktoren, die das 

Verschie/3e?i beeinflussen. Inhaltglcich mit C. 1932. I. 2772. (Dyer Calico Printer 67.

Wilder D. Bancroft und John W. Ackerman, Das Vcrschiepen von Lacken 
und gefarbten Fasern. (Vgl. C. 1932. II. 443.) (Proceed. National Acad. Sciences,

Joseph L. Mc Ewen, Einige Wirkungen des ultravioletten Lichts auf gewisse 
Artikel und Farben. Wescn u. Wrkg. der ullraviolelten Slrahlen (Fluorescenz u. Phos- 
jykorescenz speziell von gefarbter Seidc u. Kunstseide; Bedeutung fiir das VerschieBen 
der Farben), sowie ihre prakt. Verwendung werden besprochen. (Amer. Dyestuff 
Reporter 21. 337—39. 23/5. 1932.) F r ie d e m a n n .

Andrew J. Kelly, Losungs- und Netzmittel. Teil II. (I. vgl. C. 1932. II. 124.) 
Vf. schildert die yerschiedenen Losungsmm., dereń man sich in der Textilindustrie 
bedient: COlt  leistet gute Dienste ais Fleckreinigungsmittel, Telralin (Tetrahydronapli- 
thalin) ist ein wertvolles Beuckmittel, da es z. B. Baumwollwachse sehr gut lost. Mit 
Hilfe Ton H ezalin  kann man Tetralin losl. machen u. mit Vorteil mit Olein- u. Stearin- 
seife zusammen yerwenden. Benzol, seine Homologen u. Gasolin (Słoddard Soltent) 
sind wegen ihrer Brennbarkeit u. schlechten Loslichmaehung wenig beliebt. Tetra- 
chlordthan u. Triclilorathylen dienen ais Losungsmm. fiir Fette, Harzc u. Teere. Manche 
Substanzen, wic Hexalin, Athylenmonomethyldtlier u. Athylenglykolmonobutylather, 
Kresylsdure u. Turkischrotól yermogen, ohne selbst Losungsmm. zu sein, die Loslich
keit von Losungsmm. in W. zu erhohen. Die Einstellungen von Losungsmm. m it Seife 
oder Ricinusólsulfosdure besitzen im allgemeinen die Eigg. der Losungsmm. u. sind dem- 
gemafi zu wiihlen. Alkalicn haben nach R h o d e s  u . B ascom  (ygl. C. 1931. II. 3562) den 
hochsten Reinigungswert bei pu =  10,7. Flecke von Kalkseife konnen nur mit Saure 
entfernt werden. Schliefllich schildert Vf., wie man ein Netzmittel nach der Untersink- 
zeit einer Garnprobe bewertet. (Cotton 96. Nr. 5. 48— 50. Mai 1932.) F r i e d e .

Erich Schuelke, Neue Losungsmittel fiir  das Reinigen i on Acetatseide. Nach 
einer Schilderung der Nachteile von typ. Losungsmm., wie Eisessig, Aceton, Athylen- 
chlorhydrin usw. fiir das Reinigen yon Acetatseide wcist Vf. auf die Vorziige des Trichlor- 
athylens hin. Farben werden mitunter von Tri etwas gelóst, doch kann dies durch 
Zusatz einer gewissen Menge eines indifferenten Lósungsm. ycrhindert werden. Hin- 
sichtlich der Giftigkeit u. der Wrkg. auf Metalle steht Tri giinstiger da ais CClt . (Rayon 
synthet. Yarn Journ. 13. Nr. 6. 12—13. Juni 1923.) F r ie d e m a n n .

Gerstner, Uber die Wirkung dberflachenakliver Substanzen beim Farben von Acetat
seide. Bei den ais Dispergiermittel fiir Farbstoffc yorgeschlagenen Stoffen, die unter 
Heranziehung der Patcntliteratur besprochen werden, ist neutrale Rk., hohes Schauin- 
yorinógen, gute Saure- u. CaO-Bestandigkeit von Wichtigkeit. (Seide 37. 201—03. 
Juni 1932.) Sl/VERN.

A. Jaumann, Heizen und Farben mit hochgespanntem Heipwasser besonders zweck- 
mafiig fiir die empfindliche Kunstseide. Die Vorteile gegenuber der Verwendung direkten 
Dampfes werden geschildert. (Kunstseide 14. 196. Juni 1932.) SiJVERN.

— , Notiz uber das direkte Farben von Kunstseide in schwach saurem Bade. Vf. 
empfiehlt das Farben yon Kunstseiden mit direkten Farbstoffen im schwach ameisen- 
sauren Bade nach J u s t in -Mu e l l e r ; man sauert nur soweit an, wie es notig ist, um 
die Bicarbonate des W. in Formiate zu yerwandeln, also bis pn =  6,5—6. Bei dieser 
Fiirboweise behiilt Viscose ihr natiirliches Aussehen, Kupfcrseide erleidet weniger 
Fadcnbruche. Zwecks Weichmachung kann man hochsulfonierte Ole zusetzen. (Rev. 
uniy. Soies et Soies artif. 7. 507—09. Mai 1932.) F r ie d e m a n n .

— , cL-Naphthylaminschwarze auf Celluloseacetat. Man lost das a-Naphthylamin 
in h. W. u. HC1 u. farbt unter Zugabe von Na-Acetat 3/4 Stdn. bei 65— 70°. Das Bad 
wird, je nach Lange, bis auf 13,7% (1: 25) oder 40% (1: 200) ausgezogen; man muB 
also das Bad kurz halten u. farbt yorteilhaft auf stchenden Badern. Die Diazotierung 
hat gleichfalls in moglichst kurzer Flotte zu erfolgen. Die Entw. erfolgt in essigsaurer 
Lsg. mit p-Oxynaphthoesdure u. zwar hat es sich gezeigt, daB die Menge des Entwicklers 
der des ot-Naphthylamins entsprechen muB: bei weniger Entwickler erhalt man rot- 
stichige Schwarz, bei zu yiel zieht die Naphthoesaure nicht aus. Zum SehluB gibt Vf.

467—68. 29/4. 1932.) F r ie d e m a n n .

U. S. A. 18. 147— 50. Febr. 1932.) F r ie d e m a n n .
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cin Rezept mit 5% a-Naphtliylamin u. 5% /3 - O xyn ap 111 h ocsiiu rc, das gutc Resultate 
ergeben soil. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 7. 509-—15. Mai 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Entbronzieren von Kunstsciden. Das Bronzieren gefarbter Kunstseide infolge 
iiberschiissigen Farbstoffs ist, besonders bei Acetatseide, hiiufig. Wirksam sind Per- 
manganatbiider, z. B. sauer: 2—3% KMnO., u. 1% H 2S 0 4, k. 1/i  Stde. angewandt, 
k. mit 40% Bisulfit abgesauert; iihnlich neutral mit 2% KMnO,, u. 2% MgCl2. Im  
Gegensatz zu diesen Bildern entbronziert Hydrosulfit sehr sehlecht, Hypochlorit- 
Formaldchyd ungleichmiiCig. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 7. 503—05. Mai 
1932.) ” F r ie d e m a n n .

Philip Scott, Herstellung echterer Fiirbungen auf Kunstseide-Baumwollwaren. 
Ratsolilage fiir echte Fiirbungen mit direkten, entwickeltcn, Schwefel- u. Kiipenfarb- 
stoffen. (Canadian Textile Journ. 49. Nr. 12. 35—36. 17/6. 1932.) F r ie d e m a n n .

W. Furlonger, Grundfarben auf Wolle fiir den Atzdruck. Weifi- u. Buntatzon 
auf gefarbtem Wollstiick werden mit Zinn- u. mit Hydrosulfitiitze ausgefiihrt; wahrend 
man bei Zinn sehwerer reines WeiC, aber leiohter Buntatzen erhalt, ist es bei Hydro- 
sulfid gerade umgekehrt. Wolle, die fiir den Druck bestimmt ist, soli man vorher 
chloren, wobci man sich aber vor t)bcrchlorierung sehr zu hiiten hat. Vf. gibt eino 
Reihe von echtcn, mit Hydrosulfit gut atzbaren, Wollfarbstoffon an; cin rein weiC 
iitzbares Schwarz existiert zur Zeit noch nicht. (Dyer Calico Printer 67. 635. 27/5. 
1932.) F r ie d e m a n n .

Marius Richard, Neue Hydrosulfitałzen. Vf. beschrcibt eine neue Arbeitsweise 
fiir den Atzdruck mit bas. Farbstoffen: Man beizt mit 40 g Tannin/1 u. Brechweinstein, 
fśirbt mit nicht atzfesten bas. Farben, druckt mit Hydrosulfit NF conc. u. hydrosulfit- 
festen bas. Farben u. geht dann in den Mather-Platt, wo man erst reduzicren laCt u. 
dann noch 2 Stdn. dampft. Diese lange Dampfung ist fiir die gute Entw. der Druckc 
unbedingt nótig; damit dabei kein Auslaufen der Farben stattfindet, setzt Vf. der 
Druckpaste K 2S 0 3 zu. Ais At ze empfiehlt er besonders Rongalit CL. (Buli. Soc. ind.

Paul Dosne, Diazodruck auf Gewebe, das mit Naphthol impragniert ist. Vf. bc- 
schreibt cin von ihm erfundenes Verf., bei dcm mit ^-Naphthol impriignierte Stoffo 
mit Hilfe erhaben gepragter Walzcn bedruckt werden. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 98.

John L. Crist, Die Nachbeliandlung mit Scliwefelfarbcn gefarbter Game und Gewebe. 
Vf. behandelt die Nachbehandlung zweeks Entw. der Nuance, zwecks Verbesscrung 
der Echtheit u. zwecks Verhiitung von Faserschwiichung. Entwickelt wird m it Bi- 
chromat, mit H ,0 2 u., gegcnwśirtig vor allem, mit Na-Perborat; der Mechanismus 
der Oxydation ist noch wenig geklart, entsprechend der komplizierten Zus. der meisten 
Schwefelfarbstoffe. Nachbehandlung mit Bichromat verbessert die Wascheclitheit, 
mit CuS04, beide in essigsaurcr Lsg., die Lichtcchtheit; es scheint hierbei eine Bldg. 
von Metallack vorzuliegen. Farbungen mit Schwefelfarbstoffen neigen zur Fascr- 
schwachung, da Reste yon Sulfidvcrbb. sich zu S 0 2 u. SO, oxydieren; zur Abhilfe 
oxydiert man alkal. mit Perborat u. Soda oder man behandelt mit Emulsionen von 
unl. Ca-Salzen. Ferner kann man Glucose ais Reduktionsmittel zusetzen oder mit 
Na-Acetat nachbehandcln, wobei sich Na2S 0 4 u. Essigsaure bilden. (Amer. Dyestuff 
Reporter 21. 367—68. Chem. Ago 27. Nr. 680, 30—31, 9. 7.1932.) F r ie d e m a n n .

C. D. Meli, Interessante Quellen natUrlicher Farbstoffe. (Vgl. C. 1930. I. 2167.) 
(Textile Colorist 52. 49. 40 Seiten. 53. 30. 14 Seiten. 54. 125. 7 Seiten bis 194. 
Marz 1932.) P f l u c k e .

Fritz Mayer, Fortschritte der Farbstoffchemie im Jahre 1931. Behandelt sind 
Zwischcnprodd., Nitro-, Azo-, Triphenylmethan-, Chinonimin-, Chinolin-, Acridin-, 
S-, Anthrachinon-, indigoide u. Naturfarbstoffe. Literaturiibersicht. (Chem.-Ztg. 56. 
361—63. 381— 83. 402—04. 425—26. 28/5. 1932.) Su v e r n .

— , Neue Farbstoffe. I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-G es.: Rapidazolblau J B  ist 
ein neuer Entwicklungsfarbstoff, er liefert sehr gut haltbare Druekfarben, die durch 
einfaches Dampfen entwickelt werden. Auf pflanzlichen Fasern erhalt man ein volles, 
grunstichigcs Blau mit guter bis sehr guter Licht-, hervorragender Wasch-, Koch- u. 
guter Chlorechtheit. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 316. 19/6. 1932.) StŻYERN.

— , Neue Musterkarte. Ge b r u d e r  S e i t z . Die Kartę zeigt die U N ION-Fa r b 
s t o f f e  in 136 Ausfiirbungen auf Halbwolle. Die Farbstoffe zeigen hochste Brillanz 
u. genugen in bezug auf Egalisieren, Reib-, Trag- u. SchweiCechtheit den meisten An- 
spriichen. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 316. 19/6. 1932. Frankfurt a. M.) SijVERN.

Mulhouse 98. 185— 94. Marz 1932.) F r ie d e m a n n .

173—75. Marz 1932.) F r ie d e m a n n .
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Gabriel Desmurs, Die Anteendungen der ullrawolellen Strahlen in der Textil- 
induslrie. (Forts. von C. 1932. I. 3516.) Erkennung u. Untcrscheidung der Tannin- 
beizen durch ihre Fluorescenz im ultraviolctten Licht. Fluoresccnz der natiirlichen 
Farbstoffe. Rollo der ultravioletten Strahlen beim VorschieBen der Farbstoffe, Ein- 
teilung der Farbstoffe in vier Echtheitsklassen. Untcrscheidung der yerschiedenen 
Textilfasem durch das W oODsche Licht u. durch chem. Rkk. Verh. der Kunstseidcn 
im Lichtc der Hg-Quarzlampc u. gegenuber chem. Reagenzien, Anfarbung der opt. 
zu untersuchcnden Fasern nach WELTZIEN (C. 1928. II. 2085). Auffindung von Farbe- 
fchlcrn, auf Baumwollo nach SlEBER u. K a sc iik  (C. 1928. I. 2554), auf Wollc u. auf 
Kunstseide. Entdeckung von Flecken auf Geweben. Litcraturiibersicht. (Rev. gen. 
Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 10. 307— 17. 417— 23. 505—09.) F r i e d e .

W. Minajew und S. Frolow, Die Verwerlung der Reaktion zwischen Natrium- 
hydrosulfit und Azofarbstoffen zur quantitativen Bestimmung beider Reaktive. Inhaltlich 
ident. mit der C. 1931. II. 500 referierten Arbeit. (Melliands Tcxtilber. 13. 311— 14. 
Juni 1932.) _____  SuYERN.

Henry Dreyfus, England, Behandlung von aus Celluloseestem bestehenden oder 
solche enthaltcnden Fasern. Man unterwirft dic z. B. aus Celluloseacetat bestehenden 
Fasern, Fiiden, Bander usw. einem VcrseifungsprozeB (z. B. mittels NaOH) wahrend 
sich das genannto Materiał in irgendeinem Stadium des Fabrikationsprozesses in Be- 
wegung befindet, trocknet schnell bei etwa 65—85° u. w&sclit aus. Jo nachdem wio 
weit man den YerseifungsprozeB durchfiihrt, kann man beim nachfolgcnden Farbe- 
prozcB ontweder Farbstoffe verwenden, die Affinitat zur Baumwollo haben, oder 
solche, welcho zum Farben von Celluloseestem gccignet sind. Bei Mischgespinsten 
kann man durch Ver\vendung mehrerer verschiedenartiger Farbstoffe besondere Farb- 
wrkgg. erzielcn. (F. P. 713184 vom 13/3. 1931, ausg. 23/10. 1931. E. Prior. 24/3.
1930.) B e ie r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Theodor Kirch- 
eisen, Dessau), Yerfahren zum Farben und Druckcn mit Entwicklungsfarbstoffen, dad. 
gek., daB man das Farbegut mit der Lsg. eines Gemisches aus einem diazotierbaron 
substantiven Farbstoff, Entwickler, N itrit, Ammoniumsalzen u. Chromaten u. ge- 
gcbcnenfalls Neizmilteln in der Warme behandelt u. nach dem Abquetschcn an der 
Luft verhangt oder der Einw. einer h. Flachę aussetzt. Man kann das Farbegut aueh 
nut der Lsg. des diazotierbaren substantiyen Farbstoff es vorfarbcn, darauf mit einem 
die anderen vorstchend genannten Bestandteile enthaltendcn Gemisch behandeln u. 
dann verhangcn oder der Einw. einer h. Flacho aussetzen. Man erhalt waschechto 
Farbungen. (D. R. P. 549 640 KI. 8m vom 16/4. 1930, ausg. 29/4. 1932.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Felix Gund, Koln), 
Verfahren zur Herstellung von Azofarbstoffen auf Acetatseide, dad. gek., daB mail diazo- 
tierbaro aromat. Basen oder Aminoverbb. mit oder ohne Carbonsaurcgruppen im 
Molekuł aus neutralem oder saurem Bade auf die Faser bringt, diazotiert u. mit 2-Oxy- 
carbazol oder 2-Oxycarbazol-3-carbonsaure entwickelt. Man erhalt brauno Farbungen. 
Ais diazotierbare Aminę sind genannt Aminoazobenzol, Aminoazotoluol, a-Naphthyl- 
arnin, Dianisidin u. der Farbstoff aus diazotierter m-Aminobenzoesaure u. o-Anisidin. 
(D. R. P. 549 641 KI. Sm vom 24/5. 1930, ausg. 29/4.1932.) S c h m e d e s .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahren zum 
Farben tierischer Fasern mit metallhaltigcn Azofarbstoffen, dad. gek., daB dio Farbstoffe 
zunaehst aus schwach saurem Bade aufgefiirbt u. hierauf aus stilrker saurem Bado 
auf der Faser entwickelt werden. Man kann zunaehst in einem eine organ. Saure ent- 
haltenden Bade farben u. dann mit einer anorgan. Saure entwiekeln. Chromhaltige 
Farbstoffe, die sich von nitrierten l-Diazo-2-oxynaphthalin-4-sulfonsauren u. Naph- 
tholen ableiten, werden zunaehst aus essigsaurem oder ameisensaurem Bade gefarbt u. 
dann mit Schwefelsaure auf der Faser entwickelt. (D. R. P. 550 930 KI. 8m vom 
24/12. 1929, ausg. 26/5. 1932. Schwz. Prior. 26/9. 1929.) S c h m e d e s .

Durand & Huguenin Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Verfahren zum Farben tierischer 
Fasern mit Estersalzcn von Kiipenfarbstoffen unter Verwendung von Kaliumbichromat 
oder ahnlichen Oxydationsmitteln, dad. gek., daB die Entw. in Ggw. von Puffersub- 
stanzen, dereń Oxydatumspotenłial groBer ais das der Estersalze, aber geringer ais das 
der entsprechenden Kiipenfarbstoffc ist, durchgefuhrt wird. Geeignetc Puffersub- 
stanzen sind z. B. Thiodiglykol, Thiohamstoff, Dimelhylanilinsulfonsdure. (D. R. P.
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549 529 KI. Sm vom 23/9. 1930, ausg. 28/4. 1932. Zus. zu D. R. P. 540 470; C. 1931. 
II. 3549 [Oe. P. 124716].) S c h m e d e s .

A. K. Staschewski, U.S.S.R., Vcrfahren zum Farben ton Fellen. Die Fellc werden 
zunachst einige Małe mit einer Lsg. eines Anilinsalzes u. irgendeinem Oxydationsmittel 
bestrichen, jedesmal getrocknet, mit Alkali behandelt, mit Fe-, Cu- oder Cr-Salzen 
gebeizt u. zur Farbung der unteren Teile der Haare in ein Bad getaueht, das aus einer 
wss. Lsg. von p-Oxyphenylglyein, m-Toluylendiamin, NH3 u. H.,0.. bosteht. (Russ. P. 
23 341 Tom 27/4. 1929, ausg. 31/10. 1931.) ' ' R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Brfinder: Karl Marx, Dessau 
und Ericli Lehmann, Wolfen, Kr. Bittcrfeld), Verfahren zum Farben ton Pelzen, Haaren 
und Fedcrn, dad. gek., daB man das gcbeiztc oder nicht gebcizto Farbcgut in Ggw. 
eines Oxydationsmitteis in einem Bado ausfarbt, das eino Verbindung der Formel 
R^RjN—C0H ,—NH, ais Base oder Salz enthiilt, worin Rt ein hydrierter cycl. Rest u. Ra 
ein hydrierter cycl. Rest oder Wasscrstoff, Alkyl, Aryl oder Aralkyl ist, u. worin der 
die Aminogruppe trgende Benzolrcst substituiert sein kann. l-(Melhylcyclohcxyl- 
amino)-4-aminobenzolhydrochlorid farbt ungebeiztes Feli rótlichgrau, l-(Bcnzylcyclo- 
Iiexylamino)-4-aminobenzol auf Chrombeizc blaulich-, auf Kupfcrbeize grunlichschwarz, 
l-Metkox>j-2-cyclohexylamino-4-aminobenzolhydrochlorid auf Kupfcrbeize blaulichgrau,
1-Mcthyl-2-cyclohexylamino-5-aminobcnzolliydroclilorid auf Kupferbcize blaugrau.
'(D. R. P. 549 639 KI. 8m vom 1/5. 1930, ausg. 29/4. 1932. F. P. 715 230 vom 14/4.
1931, ausg. 27/11.1931. D. Prior. 30/4.1930.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold Laska 
und Oskar Haller, Offenbach a. M.), Darsldlung der l-Mcthyl-4-chlor-3-oxybenzol-
2-carbonsdurc, darin bestehend, daB man dio Alkalisalzc des l-Methyl-4-chlor-3-oxy-
benzols mit C02 unter Druck erhitzt. — Z. B. wird l-Methyl-4-chlor-3-oxybenzol mit wss. 
KOH bzw. NaOH gel., das W. im Vakuum bis zur vólligen Troekenheit des gebildeten 
Alkalisalzes abdest., in dio erkaltete Rk.-M. C 02 bis zu einem Druck von 40 at cin- 
geleitet u. wahrend 10 Stdn. auf 120—130° erhitzt. Die erkaltete Schmelze wird in 
h. W. gel., dio Lsg. filtriert u. dio gebildete Carbonsaurc mit vcrd. HCI aus der Lsg. 
gefallt. Nach dem Umlosen aus Na2C03 wird aus vcrd. A. umkrystallisiert, F. 174°. 
Da die verd. alkoh. Lsg. der Saure mit verd. FeCl3-Lsg. eine kraftige violettc Farbung 
gibt, liegt eine o-Oxycarbonsaure vor; die C 02H-Gruppc ist also zwischen CH3- u. OH- 
Gruppe in den Bcnzolkern eingetreten, so daB hier dio glatte Bldg. eines 1,2,3,4-Deriv. 
des Bzl., namlich der l-3Ielhyl-4-chlor-3-oxybenzol-2-carbonsdure, erfolgt ist. Dio Saure 
ist ein wichtigcs Zwischenprod. fiir die Herst. von Farbstoffcn. (D. R. P. 536 997 
KI. 12 q vom 17/7. 1930, ausg. 29/10. 1931.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold Laska 
und Oskar Haller, Offenbach a. M.), Darslellung ton l,4-Dichlor-2-oxybcnzol-3-carbon- 
sdure, darin bestehend, daB man l,4-Dichlor-2-oxy benzol in Form seiner Alkalisalzc 
mit C02 unter Druck erhitzt. — Z. B. wird in einen Riihrautoklavcn, in dem sich das 
vollig trockene K- bzw. iVa-Salz des l,4-Dichlor-2-oxybenzols befindet, CO. bis zu einem 
Druck von 40 at eingeloitet, u. dann wahrend 8 Stdn. auf 130— 140° erhitzt. Die 
erkaltete Schmelze wird in li. W. gel., filtriert u. dio gebildete Carbonsaurc mit HCI 
gefallt, aus W. umkrystallisiert, F. 187°; ihro alkoh. Lsg. gibt mit wenigen Tropfen 
verd. FeCI3-Lsg. kraftigo Violettfarbung, ein Bewois dafiir, daB dio CÓ2H-Gruppo 
in o- u. nicht in p-Stellung zur OH-Gruppe in don Bcnzolkern eingetreten ist. Es liegt 
mithin der seltcne Fali der glatten Bldg. eines 1,2,3,4-Deriv. des Bzl., also der 1,4-Dichlor-
2-oxybenzol-3-carbonsdure, vor. Dio Siiure ist ein wichtiges Zwischenprod. fur dio Herst. 
von Farbstoffcn. (D. R. P. 537 453 KI. 12 q vom 4/4. 1930, ausg. 3/11. 1931.) S c h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Winfrid Hentrich. 
Leverkusen-Wiesdorf, Richard Stroebel, Opladen und Ernst Tietze, Koln), Dar- 
stellung ton Abkómmlingcn des 3-Nitro-4-oxybenzamids, 1. dad. gek., daB man 3-Nitro- 
4-acyloxybenzoesaurehalogenide mit solchen prim. oder sek. NH2-Gruppen enthaltenden 
aromat. Verbb. umsetzt, welche auBerdem noch zur Azofarbstoffbldg. befiihigto 
Gruppen oder in derartige Gruppcn uberfuhrbare Rcste enthaltcn, u. dio so crhalt.licheti 
Nitroprodd. zu den entspreclienden Aminoverbb. reduziert. — 2. dad. gek., daB man
3-Nitro-4-acyloxybenzoesaurehalogenido mit solchen NH2-Gruppcn enthaltenden 
Benzoldcriw. umsetzt, in welchcn sich auBerdem noch o-Oxycarbonsauregruppen 
befinden, dereń OH-Gruppen in p-Stellung zu den NH2-Gruppen stehen, u. die er- 
haltcncn Nitroverbb. zu den entspreehenden Aminoverbb. reduziert. — Je nach der 
Natur der zu kondensierenden Verb. kann man die 3-Nitro-4-acyloxybenzoesaure-
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halogenide: Cr,H:)(CO • Halogen)1- (N 02)3- (O ■ Acyl)‘[Acyl =  Saurerest, wie CH3CO-,
C2H5CO-, C2H5OOC] in W., Gemischen organ. Losungsmm. mit W. oder in organ. 
Losungsmm. allein zur Umsetzung bringen, wobei man saurebindendo Mittel, wio 
Na-Acetat, Na2C03, MgO, tert. Basen, wie Pyridin oder Dimethylanilin, zusetzen kann. 
Bei der sehr glatt verlaufenden Kondensation erfolgt gleiebzeitig vollstandige Abspaltung

N H ,

1

/  \
\ ________/

ĆO.H ÓH
II0 3S-l>
des O-Aeyirestcs. Nach der Bed. der N 0 2-Gruppe gelangt man so zu o-Aminooxyvcrbb., 
die auBcr den zur Azofarbstoffbldg. befahigtcn Gruppcn bzw. den o-Oxycarbonsaure- 
gruppen in externer Stellung noch die o-Aminoplicno]gruppierung enthalten u. wert- 
volle Zwisehenprodd. fiir die Darst. von Azofarbstoffen bilden. Z. B. gibt man zu 
in wss. Na2C03 neutral gel. l,3-Diaminóbcnzol-4-sulfonśaurc Na-Acetat u. tragt in die auf 
40° erwarmte Lsg. unter heftigem Riihren 4-Acetoxy-3-nitrobenzoylchlorid (A), farblose 
Krystalle, F. 55°, durch Umsetzung der 3-Nitro-4-acetoxyhcnzoesiiure mit SOCl2 erhaltcn, 
ein, erwarmt rasch auf 60° u. riihrt 1/2 Stde. bei dieser Temp. weiter. Nach dem Er- 
kalten fiillt man das Rk.-Prod. mit verd. HC1 aus, fast farbloses, in N a2C03-Lsg. mit 
tiefgelber Farbę 1. u. diazotierbares Pulver. Durch Red. mit Fe u. CH3C 02H geht 
dio Verb. in das Diamin  der Zus. I iiber. An Stelle des 3-Nitro-4-acetoxybenzoylehlorids 
kann man auch den Kohlensaureathylcster CJl^CO Cl)1-(AOj)3-(O- vcr_ 
wenden. — Die 2,o-Diamino-4'-oxy-l,l'-diphcnylsvlf(m-3'-mrbmiJiiiurc gibt analog dic 
Verb. der Zus. II u. die 4,4'-Diaminodiphenyl-3-sulfonsaure das Kondcnsationsprod. 
der Zus. Ul, die durch Red. mit Fe u. CH3C 02H in die entsprechenden Dia.minovcrbb. 
iibergcfuhrt werden. —  l-Avuno-&-oxynaplithalin-3,6-disulfonmure gibt, mit 4-Acetoxy-
3-nUróbenzoylchlorid ein Kondensationsprod. der Zus. VII, gelbes Pulver, wl. in W.,
11. in verd. Na2C03-Lsg. mit tiefgelber Farbę, wird durch H N 02 nicht veriindert. —  
Das Kondensationsprod. aus A u. l-Athylamino-8-oxynaphthalin-3,6-disuljonsdure ist 
sil. — 2,3'-Aminobcnzoylamino-5-oxynapht1mlin-7-sulfonsaure u. A lassen sich zu der 
Verb. der Zus. IV kondensieren u. reduzieren. — Ein wciteres Beispiel betrifft dio 
Kondensation von A mit 2-Nitro-4-amino-l-oxybenzol-G-sulfonsaure. —  Will man eino 
in Na2C03 unl. NH,-Verb. mit einem 4-Acyloxy-3-nitrobenzoylchlorid kondensieren, 
so lost man z. B. 2-Nitro-4-amijno-l-methylbenzol in trockenem Bzl., gibt Pyridin hinzu 
u. tropft unter gutem Umruhren eine benzol. Lsg. von A bei - f  5—10° langsam zu u. 
erwarmt langsam auf 60°. Das sieli abseheidende schwere braune Ol wird k. von dem 
Bzl. abgezogen u. mit CH30H , in dem es teilweise 1. ist, Terrieben. Nach dcm Ein- 
dampfen der Suspensionen erhalt man ein feines Pulver, das aus Xylol umkrystallisiert 
werden kann. Man erhalt das Kondensationsprod. der Zus. V ais lange, griingelbe, bei 
221— 222° schm. Nadeln. — Aus l-Oxalylamino-3-aminobenzol u. A erhalt man nach 
Abspaltung des Oxalylrestes mit alkal. Mittcln eine Nitroaminorerb., die nach dem 
Diazotieren mit R-Salz zu einem II., gelbstieliig roten Azofarbstoff kuppelt. Durch 
Red. erhalt man aus ihr das in Saure 11. u. tetrazotierbare Diamin der Zus. VI. — Tropft 
man zu einer wss.-alkal. Lsg. von VII bei 30° unter gutem Riihren eine wss. Na2S- 
Lsg., erhitzt dann auf 60° u. halt langere Zeit bei dieser Temp., so erhalt man nach dem
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Ansauern ciii Reduklionsprod., das mit H N 0 2 unter Gelbfiirbung der Lsg. reagiert. —  
Dic durcli Red. des Kondensalionsprod. von A mit 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfon- 
sdure mit Fe u. 30°/oig. CH3C 02H gowonneno 2,3'-Amino-4'-oxybenzoylamino-5-oxy- 
naplitlMlin-7-sulfonsuure, schwach braunliches Pulver, bildet cino gelbbraune gcfiirbto 
Diazovcrb. —  Das Kondensalionsprod. aus A u. C-Nilro-2-amino-l-oxybenzol-4-sidfon- 
saure ist cin gelbes Pulver. — 0-Ainino-2-oxybenzol-l-carbonsdure liefert mit A ein 
Kondensationsprod. der Zus. VHI, wenn man wie oben arbeitet, ais schwach griinlich 
gefarbtes, in verd. Na2C03-Lsg. mit ticfgelbcr Farbę ]., nicht diazotierbares Pulver. 
Das bei der Red. mit Fe-Pulyer u, 30%ig. CH3C02H gcwonncnc Amin, ist ein fast farb- 
loscs, in W. wl. Pulvor, eine gclbc, wl. Diazoverb. bildend. Analoge Kondensationsprodd. 
erhalt man aus 3-Nitro-4-acyfoxybenzoesaurelialogeniden u. 5-Amino-3-mdliyl-2-oxy- 
bcnzol-l-carbonsdure bzw. 3-Sulfo-5-amino-2-oxybenzol-l-carbonsaure bzw. 5,4'-Amino- 
bcnzoylumino-3-sulfo-2-oxybcnzol-l-carbonsaure. (D. R. P. 536 653 KI. 12 o vom 12/9.
1929, ausg. 24/10. 1931 u. D .R .P . 538 647 (Zus.-Pat.) KI. 12 o vom 26/10. 1929, 
ausg. 16/11. 1931. E .P . 341970 vom 25/10. ,15/11. 1929 u. 9/7. 1930, ausg. 19/2. 1931. 
Schwz. P. 149 998 vom 27/8. 1930, ausg. 16/12. 1931. D. Prior. 11/9. 1929.) Schotti,.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darslellung von heterocyclischen 
Abkómmlingcn des 3-Nitro-4-oxybenzamids. (E.P. 359 063 vom 22/7. 1930, ausg. 
12/11. 1931. Zus. zu E. P. 341970; vorst. Ref. — C. 1932. I. 1832 (D. R, P . 
541 567).) SCHOTTLANDER.

Gesellscha£t fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellen von 
Azofarbsloffen. Man vereinigt diazotierte p-Phenylendiamine, in denen cin KH2 durch 
eine aliphat. Siiure acyliert ist, in der wenigstens ein H durch Aryl oder einen aryl- 
haltigen Rest crsetzt ist, in Substanz oder auf der Faser mit 2,3-Oxynaphthoesaurc- 
aryliden. Die Farbstoffe liefern sehr lichtechte rotę, violette u. blaue Pigmentc. Die 
auf der Faser erzeugten Fiirbungen sind sehr liclitecht. Die auf der Faser erzeugten 
Farbungen aus diazotiertem l-Amino-2,5-dimethoxy-4-phenylacelylaniinobenzol u.
2,3-OxynaphthoesaurcaniIid sind blau, -a-naphthalid rotlichblau, -p-chloranilid vio!ctt, 
die aus l-Amino-2,5-dimethoxy-4-phenoxyacetyl<iminobenzol u. -m-nitranilid, -2,5-di- 
methoxyanilid, -o-phenctidid u. -m-toluidid -yiolett, aus l-Amino-2,5-dichlor-4-phenoxy- 
acelylaminobenzol u. -p-chloranilid, -/}-naplithalid u. -5-chlor-2-toluidid rubinrot, aus
1-Amino-2,S-dimćthyl-4-phcnoxyacdylaminobenzol u. -o-anisidid, -4-chIor-2-anisidid u.
-p-phenetidid blaustichig rot, aus l-Amino-2,5-diviethoxy-4-(3'met}ioxy)-phcnoxyacetyl- 
aminobenzol u. -m-xylidid yiolett, -3,4-dichloranilid blauviolett u. Di-(oxynaphthoyl)- 
m-phenyleridiimid rotstichig blau, aus l-Amino-2,5-dimdhyl-4-(3'-methyl)-phenoxy- 
aceiyla?ninobenzol u. 2,3-Oxynaphthoesaure-m-chloranilid rubinrot, -p-xylidid blau
stichig rot, -4-chlor-2-toluidid rubinrot, aus l-Amino-2,5-dimethoxy-4-(2'-methyl)- 
phcnoxyacdylaminobenzol u. -o-toluidid, -p-phenetidid yiolett u. -m-nitranilid blau- 
yiolett, aus l-Amino-2,5-dimethyl-4-{2'-mdhyl)-phcnoxyacdylaminóbenzol u. -o-chlor- 
anilid, -anilid u. Di - (oxynaphthoyl)-m-toluylendiimid rubinrot, aus l-A m in o-  
2,5 - dimelhoxy - 4 - (l'-m d h y l) - phcnoxyacdylaminobenzol u. 2,3 - Oxynaphthoesaure-
/9-naphthalid, -m-xylidid yiolett, -m-nitranilid blauyiolctt, -3,4-dichloranilid yiolett, 
-o-phenetidid, -2-athoxy-5-methyl-l-anilid, - 2 -athoxy- 5 - chlor-1 -anilid, -2-athoxy-
4-chIor-l-anilid u. -2,5-diathoxyanilid blau, aus l-Amino-2,5-dimethyl-4-(l'-methyl)- 
phenoxyacdylaminóbcnzol u. -anilid, -p-anisidid u. -5-chlor-2-toluidid rubinrot, 1-Amino-
2.5-dimdliyl-4-(3'-mdhoxy)-phenoxyacdylaminóbenzol u. -anilid, -a-naphthalid u. -o-ani
sidid yiolett, aus l-Amino-2,5-diind1ioxy-4-(3'-cMw)-phenoxyacetylaminobenzol, -5-chlor-
2-toluidid u. -m-xylidid yiolett, -m-nitranilid rotlichviolett, aus l-Amino-2,5-dimdhoxy- 
4(1'-M or-2'-mdhyl)-phenoxyacdylaminobenzol u. -fi-naphthalid yiolett u. -3,4-dichlor
anilid blauyiolctt, aus l-Amino-2,-5-dimethoxy-4-(l'-methyl)-phmyUhioacdylaminobenzol 
u. -/3-naphthalid blauyiolett, -anilid, -p-chloranilid u. -o-anisidid yiolett, aus 1-Amino-
2.5-dimcthoxy-4(l'-mdhyl)-phenyls'ulfoacdylaminobenzol u. -p-anisidid rotlichyiolett, 
-m-nitranilid u. -anilid yiolett, aus l-Amino-2,5-dimdlioxy-4-a.-naphthoxyacdylamino- 
benzol u. -anilid, -p-chloranilid, -5-ch lor-2-tolu id id , -o-anisidid u. -p-anisidid  
yiolett, aus 1 - Amino - 4 - phenoxyacdylaminobenzol u. -anilid u. -m-nitranilid bor- 
deaux. (F. P. 724 906 vom 21/10. 1931, ausg. 4/5. 1932. Schwz. Prior. 25/10.
1930.) F ra n z . 

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Hersidlen von
nidallhaltigen Azofarbstoffcn. Azofarbstoffe aus diazotiertem o-Oxyaminobenzol oder
o-Oxyaminonaphthalindisulfonsauren u. 2,4-Dioxychinolinen erhitzt man mit mctall- 
abgebenden Verbb. Ais Diazokomponente yerwendet man 2-Amino-l-phcnol-4,6-
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disulfonsaure, l-Amino-2-phenól-4,6-disulfonsaure, 2-Aniiiio-l-oxynapJilhalin-4,S-disul- 
fonsaure, 2-Amino-l-oxynaphthalin-3,8-disulfonsdure. Die Diazoterb. der 1-Amino- 
2-phcnol-4,6-disidfonsdurc erhalt man durch Umwandeln der l-Chlor-2-nitrobenzol- 
4-sulfonsaure in l-Amino-2-nitrobcnzol-4-mlfonstiure durch Erhitzen m it NH3 unter 
Druck, Sulfonieren, Diazotieren u. Behandeln der Diazoverb. mit Soda, wobei N 0 2 
durch OH ersctzt wird. Ais Kupplungskomponente verwendet man 2,4-Dioxyćhiiwlin, 
1-Alkyl- odor l-Aryl-2,4-dioxychinolin, 5,6-, 6,7- u. 7,8-Benzo-2,4-dioxychinolin oder 
ihre im Kern durch Halogen, N 0 2, S 0 3H oder Alkoxy substituierten D eriw . Der Azo- 
farbstoff 2-Amino-l-phcnol-4,6-disulfonsaure — y  2,4-Dioxychinolin farbt Wolle aus 
essigsaurem Bade gelbbraun, die hieraus durch Erhitzen mit Cr2(S 04)3 hergestcllte 
Cr-Vcrb. filrbt Wolle aus schwefelsaurcm Bade sehr gleichmaBig licht- u. walkecht 
gclbrot. Der Farbstoff 2-Amino-l-phenol-4,6-disulfon$durc — y  7,8-Bcnzo-2,4-dioxy- 
chinolin farbt Wolle braun, die hieraus hergestcllte Cr-Verb. blaustichig rot. Der Farb
stoff 2-Amino-l-plienol-4,6-disulfonsdure — >- 6,7-Benzo-2,4-dioxychinolin liefert eino 
Wolle bordeauxrofc farbende Cr-Verb. Der Farbstoff 2-Amino-l-plienol-4,6-disulfcm- 
sdure '— y  N-Phenyl-2-keto-4-oxychinolin farbt Wolle gelbbraun, seine Cr-Verb. gelb- 
stichig rot. Dio Farbstoffo eignen sich auch zum Farben von natiirlicher oder be- 
schworter Seide, Kunstseide aus regenerierter Seide, Baumwolle, Lacken. (E.P.369936 
vom 23/13. 1930, ausg. 28/4. 1932. F. P. 723 699 vom 30/9. 1931, ausg. 13/4. 1932. 
Schwz. Prior. 16/12. 1930.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemisehe Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellen von 
melallhaltigen Azofarbstoffen. Azofarbst-offo aus nicht sulfonierten o-Oxy- oder o-Carb- 
oxydiazoverbb. u. unsulfonierten Kupplungskomponenten beliandelt man mit kom- 
plexe Metallvorbb. liefernden Jletallcn. Die so erhaltenen Farbstoffo eignen sich zu 
Lacken aus Cclluloseestern, -athern, natiirlichen oder kunstlichcn Harzen. Der Farb
stoff 4-Nitro-2-amino-l-phenol — y  Rcsorcin liefert beim Erhitzen mit fein yerteiltcm
Cu einen Cu-haltigen Farbstoff, 1. in organ. Fil., der Nitrocelluloselsg. braunlich orango 
fiirbt, die hiermit auf Metallen erzielten, braunlich orange Fiirbungen sind lichtccht. 
Mit Al-Pulver erhalt man dio entsprechcnde Al-Verb. Der Farbstoff 4-Chlor-2-amino- 
1-phenol— >-Resorem liefert mit Al einen Nitrocelluloselsg. orange farbenden Farb
stoff. (E.P. 362411 vom 28/5. 1930, ausg. 31/12. 1931. Schwz. Prior. 28/5. 1929. 
Zus. zu E. P. 343 014; C. 1931. I. 2942.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemisehe Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
Azofarbsloffen. Man vereinigt diazotierte Diarylilther, die in o-Stellung zur NH,- 
Gruppe eino NO.-Gruppe enthalten, in Substanz oder auf der Faser mit 2,3-Oxynaph- 
thoesaurcaryliden. Dio erhaltencn F irbungen zeichnen sich durch Licht-, Chlor- u. 
Waschechtheit aus. Der Farbstoff aus diazotiertem 3-Nilro-4-aminodiphenyUiiher u. 
dem fi-Naphthylamid der 2.3-Oxynaphthoesdure ist bordeauxrot. Mit dem p-Chlor- 
anilid der 2,3-Oxynaphthoesdure liefert der diazotierte 4'-Chlor-3-nilro-4-aininodiphenyl- 
dther auf der Faser rote Fiirbungen; 4'-Brom- oder -Jod-3-nilro-4-aminodip]ienylalher 
liefern ahnliche Fiirbungen. (F. P. 716 824 vom 9/5. 1931, ausg. 28/12. 1931; Schwz.

Gesellschaft fiir Chemisehe Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellen ton  
Azofarbstoffen und Zwischenprodukten. Man kondensiert 2,3-Oxynaphthoesaure mit 
aromat. Aminen, in donen wenigstens 3 H durch gleichc oder verschicdene Alkoxy- 
oder Aralkoxygruppcn ersetzt sind, wahrend die iibrigen H-Atome durch anderc Substi- 
tuenten ersetzt sein kónnen, u. vereinigt die so erhaltenen 2,3-Oxynaphthoesaure- 
arylide in Substanz oder auf der Faser mit Diazoverbb. Die Farbstoffo liefern chlor-, 
wasch- u. pottingeehte Fiirbungen. Mit diazotierten Arylsulfonsiiuren erhalt man 
jo nach der Wahl der Diazoverb. Baumwolle oder Wolle farbende oder beizenfarbende 
Farbstoffe. Durch Kondensation von 2,3-Oxynaphthoesaure mit l-Amino-3,4,5- 
trimethoxybenzol in Toluol in Ggw. von PC13 entsteht das 3,4,5-Trimetlwxyanilid der
2,3-Oxynaphthoesaure, weiBcs Pulver. Auf Baumwolle liefert es mit diazotiertem 
l-Methyl-2-amino-4-nitrobenzol sehr echte blaustichig alizarinrote Farbungcn. Mit
2,5-Dichloranilin, o- oder m-Nitranilin usw. erhalt man orange, rote, blaue, yiolette 
u. schwarze Fiirbungen. (F. P. 716 825 vom 9/5. 1931, ausg. 28/12. 1931. Schwz. Prior. 
13/5. 1930.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemisehe Industrie in Basel, B a se l, Schweiz, Herstellen ton 
Disazofarbstoffen. M an vere in ig t dio T etrazoverb b . von  4 ,4 '-D iam in o-5,5 '-d ia lkoxy- 
d iph enylen, dio in  2 .2 '-S te llu n g  andere, keine Salze bildende G ruppen enthalten , in 
Substanz oder a u f der F a se r  m it 2 ,3 -O xyn aph th oesau rearylid en ; m an erh alt sehr

Prior. 13/5. 1930.) F r a n z .
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reine u. echte rotviolette bis blaue Fiirbungen, dio sich durch ihro Intensitat u. Leb- 
haftigkeit auszcichnen. Der Farbstoff aus tetrazotiertem 4,4'-Diamino-2,2'-dimelhyl- 
5,5' -dibenzyloxydiphenyl u. dem p-Chloranilid der 2,3-Oxynaphtlioesimre ist tiefyiolett. 
Der auf Baumwolle erzeugte Farbstoff aus dem a-Naphthalid der 2,3-Oxynaphlhoesdure 
u. tetrazotiertem 4,4'-Diamino-2,2'-dimelhyl-5,5'-dimcthoxydiphenyl ist violett; ahn- 
licho Fiirbungen erhalt man mit 4,4'-Diamino-2,2'-dichlor-5,5'-diałhozydiphenyl oder 
4,4'-Diamino-2,2'-dinilro-5,5'-dia.thoxydiphe.nyl. — Dio Fiirbungen des Farbstoffes aus 
dcm 4-Chlor-2-toluidid der 2,3-OxynaplUhocsaurc u. tetrazotiertem 4,4'-Diamino-2,2'- 
4,4'-łelramełhoxydiphenyl sind blau. Violette bis blaue Fiirbungen erhalt man mit dem 
Telrabenzyl- oder -athylather des 4,4'-Diamino-2,2',4,4'-letraoxydiphenyls. (F. P . 716 826 
vom 9/5. 1931, ausg. 28/12. 1932. Schwz. Prior. 13/5. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellen von 7ieuen Kupen- 
farbstoffen. Man kondensiert oc-Aminoanthrachinone mit Diphenylmonocarbonsiiure- 
halid oder -anhydrid, darstellbar durch Behandeln von Diphenyl mit Acetyl- oder 
Halogenacetyllialid, Osydieren der orhaltenen Verb. mit Hypochloritlsg. u. t)bcr- 
fiihren der orhaltenen Carbonsiiuro in ilir Halid oder Anhydrid; die Kondensation 
erfolgt vorteilhaft in Anwesenhcit von hochsd. Losungsmm. u. saurebindenden Verbb. —  
l-Amiiuxmthrachinon gibt in o-Dichlorbcnzol mit Diphenyl-4-curbomsd.urechlorid oder 
-anhydrid einen Farbstoff, gelbe Krystalle, F. 254°, der Baumwolle u.Wolle sehr klar grun- 
stiehiggelb farbt. l-Amino-6-(oder7-)chloranlhrachinon gibt einen rotstichiger fiirbenden 
Farbstoff. — l-Amino-5-bmzoylarninmnlhrachinon gibt in Triehlorbenzol bei 180° mit 
Diphe7iyl-4-carbo7isaurechloridden¥&rhstofi l-Benzoylamino-5-(diphenyl-4'-carboylamino)- 
anłhrachinon, Krystalle, der die Faser aus der Kupo gelb farbt; der Farbstoff liefert 
kraftigero Fiirbungen u. besitzt eino gróCero Vcrwandtschaft zur Faser ais 1,5-Di- 
benzoylammoanthrachinon. — l-Amino-4-methoxyanthrachinon gibt mit Diphenyl- 
carbonsiiurechlorid in Nitrobenzol in Ggw. von Collidin bei 190° einen Farbstoff, roto 
Krystalle, der Baumwolle lebhaft gelborango farbt; ersctzt man l-Amino-4-methoxy- 
anthrachinon durch 4-Amino-l,2-phenylimidazolanthrachinon, so erhalt man einen gelb- 
orange farbenden Kiipenfarbstoff. Das durch Red. des Kondcnsationsprod. aus 5-Nilro- 
anthrachinon-2-carbonsaurechlorid u. l-Amino-5-benzoylaminoanlhrachinon erhaltlicho 
Prod. erliitzt man mit Diphenyl-4-carbonsaurechlorid in Triehlorbenzol auf 200°, der 
erhaltene Farbstoff, goldgelbo Krystalle, farbt dio Faser griinstichig gelb. (E. P. 
369 568 vom 19/12. 1930, ausg. 21/4. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellen ton Kiipenfarb- 
stojfen der Anthracliinonreihe. Man liiBt Monoalkyldihalogcn-l,3,5-triazine oder Mono- 
aralkyldihalogen-l,3,5-triazino oder durch einen hydroaromat. Rest substituierte 
Triazine auf 2 Moll. eines Aminoanthrachinons oder seiner Substitutionsprodd. einwirken. 
Aus 1-Aminoanihrachinon u. 2-Mełhyl-4,6-dichlor-l,3,5-triazin in Nitrobenzol bei 100° 
erhalt man einen Farbstoff, feinc hellgelbe Nadeln, der Baumwolle aus der Kiipe in 
sehr klaren echten griinstichig gelben Tónen farbt. Der Farbstoff, gelbo Nadeln, aus
1-Aminoanthrachijion u. Alhyldichlor-l,3,5-triazin fiirbt Baumwolle griinstichiggelb. 
Aus l-Amino-4-bcnzoylaminoanlhrachinon u. n-Bulyldichlor-l,3,5-lriazin erhalt man 
einen Baumwolle blaustichig rot fiirbenden Kiipenfarbstoff, roto Nadeln. Aus Benzyl- 
dichlor-l,3,5-triazin u. l-Amino-4-melhoxyanthrachinon entsteht ein Baumwolle orange 
fiirbender Kiipenfarbstoff, rote Krystalle. Aus 1-Aminoanthrachinon u. Cyclohexyl- 
dichlor-l,3,5-triazin erhalt man einen Farbstoff, gelbo Nadeln, der Baumwolle sehr 
echt rein gelb farbt. Der Farbstoff aus l-Amino-5-benzoylaminoanthrachmon u. Athyl- 
dichlor-l,3,5-triazin farbt Baumwolle goldorange. (E. P. 372123 vom 2/6. 1931, ausg. 
26/5. 1932. D. Prior. 3/6. 1930. Zus. zu E. P. 350 575; C. 1931. II. 2223.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellen von Kupenfarb- 
sloffen. Man kondensiert Isatin-Bz.-carbonsauren (Hclv. chim. Acta 2. [1919] 236) 
mit Oxythionaphthenen, Indoxylen usw., fiihrt die Farbstoffcarbonsauren in die Halido 
oder andere reaktionsfahige Carbonsaurederiw. iiber u. kondensiert mit Aminoanthra- * 
chinonen. Man kann auch dic Isatin-Bz. - carbonsaurederiw. zuerst mit Aminoanthra- 
chinonen u. dann mit Oxythionaphthenen, Indoxylen usw. kondensieren. Analoge 
Farbstoffe erhalt man aus Oxythionaphthen-Bz.-carbonsauren. — Man erwarmt 
Isatin-7-carbonsiiu.re (I) in Eg. mit 5-Chloroxythionaphthen u. leitet HCl bis zur Be- 
endigung der Kondensation cin; der erhaltene Farbstoff wird in o-Dichlorbenzol mit 
Thionylchlorid in das Sdurechlorid iibergefuhrt u. dieses in Nitrobenzol mit 1-Amino- 
anthrachinon (II) ungesetzt; der erhaltene Farbstoff fiirbt Baumwolle aus der Kiipe 
koch- u. chlorecht gelbrot. In gleicher Weise lassen sich I, 5-Chlorisatin-7-carbonsćiure
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oder Isatin-5-carbonsaure mit 4,S-Benzoxylhionaj)lUhcn, 5-Chłor-, 6-Melhoxy-, 6-Athoxy-,
4,6-Dimethyl-, 4-Melhyl-7-chlor-, 5,6,7-Trichlor-, 4,7-Dimcihyl-5-chlor-, 5-Brom-3-oxy- 
thionaphthen oder 4-Chlor-6,7-benzoxythionaphthen, 4,6-Bcnz-7-chloroxylhionaphlhen u. 
lhaccłyl-5,7-dićhloriwloxyl zu Farbstoffcarbonaauron kondenaieren, deren Chloride 
mit II oder D criw . Baumwollo farbende Kupenfarbatoffe liefern. — Die durch Oxydation 
von 3-Oxythicmaphthen-6-carbonsaure (aus 2,5-Dicarboxyphenyl-l-thioglykolsaure) oder
S-Ozylhionaphthen-T-carbonsdure (aus Phenyl-l-thioglykol-2-carbonsauro u. A1C!3,
F . 300°) mit K 3F c(CN)0 erhaltliehen Thioindigo-6,6’ - bzw. 7,7'-dicarbonsauren lassen 
sich mit Thionylclilorid in die entspreehenden Dichloride iiberfiihren, die ebenfalls 
mit Aminoanthrachinonen Kupenfarbatoffe bilden. Analoge Farbstoffe werden aus den 
Kondensationsprodd. der 3-Oxythionaphthen-6- oder -7-carbonsaure mit dem Dimelhyl- 
aminoanil des 6-A[cthoxy-3-oxythionaphthen$ u. des 4-Methyl-6-chłor-3-oxythionaphlhens, 
dem l-Chlor-2,3-naphthisalin, Monobrom-2,l-naphlhisalinchlorid, Accnaphlhenchinon u. 
den Aminoanthrachinonen erhalten. (E. P . 354 716 vom 9/5. 1930, auag. 10/9.
1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Bauer I, 
Josef Haller, Levorkusen-Wiesdorf, und Georg Rosch, Koln-MUlheim), Darstellung 
von KiipenfarbsloJfen. (D. R. P. 538 315 KI. 22 e vom 22/3. 1930, ausg. 12/11. 1931. — 
Vgl. vorst. Ref.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Bauer, 
Josef Haller, Le ve r ku se n - Wicsdorf, und Georg Rósch, Koln-Mulheim), Darstellung 
ton Kupenfarbstoffen gemaC D. R. P. 538 315 darin bestehend, daB man hier Oxy- 
thionaphthcn-Bz.-carbonsaurcn oder ihre reaktionsfahigen a-D eriw . oder ihre Kcrn- 
substitutionsprodd. mit den zur Darstellung indigoider Farbstoffe gebrauchlichen 
Komponenten kondensiert, oder daB man die Oxythionaphthen-Bz.-carbonsauren 
oder ihre Substitutionsprodd. durch Oxydation in Thioindigocarbonsauren iiberfuhrt 
u. die so erhaltenen indigoiden Farbstoffcarbonsauren gegebenenfalls in Form ihrer 
Carbonsaurehalogenide oder anderer reaktionsfahiger Carbonsaurederiw. in iiblichcr 
Wetóe mit Aminoanthrachinonen oder ihren Kernsubstitutionaprodd. zur Umsetzung 
bringt. Dio Farbstoffe sind leicht yerkupbar, ziehen sehr gut auf die Faser u. geben 
klaro u. ausgiebige echte Farbungen, sie eignen sich aueh fiir den Zougdruck. Zur 
Darstellung der 2,5-Dicarboxyphenyl-l-thioglykolsdure setzt man die Diazoverb. der
2-Aminoterephlhalsdurc mit Alkalpolyaulfid in die Disulfidlctracarhrmsimre um, reduziert 
mit Zn-Staub u. HC1 zur l-Thioplienol-2,5-dicarbonsdure u. kondensiert mit Mono- 
chloressigsiiuro zur 2,5-Dicarboxyphenyl-l-thioglykolsaure; beim Erhitzen mit Essig- 
saureanhydrid erhiilt man 3-Oxythio?iaphthen-6-carbo}isdure (I), griingelbcr krystaUin. 
Nd., Krystalle aus Eg., Essigsaureanhydrid u. Nitrobenzol. Durch Oxydation mit 
Ferricyankaliumlsg. entsteht Thioindigo-6,6'-dicarbonsaure, durch Behandeln mit 
Thionylchlorid in Dichlorbenzol erhalt man das Dichlorid, das mit l-Amino-5-benzoyl- 
aminoanihrachinon einen Baumwolle aus der Kiipe braun farbenden Farbstoff liefert. 
Der durch Kondensation von I mit dem Dimethylaminoanil des 6-Methoxy-3-oxy- 
thionaphthens erhaltene gemischto Thioindigofarbstoff wird nach Uberfiihren in das 
Chlorid, roter krystallin. Nd., mit l-Amino-4-benzoylaminoanthrachinon kondensiert; 
der erhaltene Kiipenfarbstoff fiirbt Baumwolle rot. —  Das Kondensationsprod. aus I 
u. l-Ghlor-2,3-naphthisatin gibt nach dem Oberfiihrcn in das Chlorid mit 1-Amino- 
4-be.nzoylaminoanlhracliinon einen Baumwolle retbraun farbenden Kiipenfarbstoff. 
Das Kondensationsprod. aus I u. Monóbrom-2,l-naphthisatinchloridhg. liefert nach 
dem Uberfiihren in das Chlorid mit l-Amino-4-benzoylaminoanthrachinon einen Baum
wolle Schwarz, mit l-Amino-5-benzoylaminoanthraehinon einen Baumwollo olivgriin 
farbenden Kiipenfarbstoff. Das Saurechlorid des Kondensationsprod. aus I u. Ace- 
naphthmchinon gibt mit l-Amino-4-benzoylaminoanlhrachinon einen Baumwolle schar- 
lachrot farbenden Kiipenfarbstoff. — Die durch Oxydation von 3-Oxythionaphthen-7- 
carbmisdure erhaltliche Thioindigo-7,7'-dicarbonsdure wird in das Dichlorid iibergefiihrt 
u. mit l-Amino-4-bcnzoylaminoanthrachinon kondensiert; der erhaltene Kiipenfarbstoff 
fiirbt Baumwolle rot. Das Chlorid des Kondensationsprod. aus 3-Oxythicmaphthen-7- 
carbcmsdure u. Acenaphthenchinon gibt mit l-Amino-4-benzoylaminoanihrachinon einen 
Baumwolle rot farbenden Kiipenfarbstoff. Das Chlorid des Kondensationsprod. aus I 
mit dem a-Deriv. des 6-Methoxyoxythionaphthens gibt mit l-Amino-5-benzoylamino- 
antkrachinon einen Baumwolle rotorange, mit l-Amino-4-benzoylaminoanthrachinon 
einen rot, mit l-Aviino-4-mct!ioxyanthrachinmi einen rot, das Chlorid des Kondensations
prod. aus I u. dem a-Deriv. des 9-Chlor-a-naphthooxythiophens gibt mit 1-Amino•
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4-benzpylaminoanthracMnon einen rotbraun, mit l-Amino-5-bcnzoylaminoanthracliinon 
oinen anthracenbraunen Kiipenfarbstoff. •— Das Chlorid des Kondensationsprod. aus
I u. 5,7-Dichhrisatin  gibt mit 1-Aminoanthrachinon einen Baumwolle braun fiirbenden, 
mit l-Amino-4-benzoylaminoantlirachinon oinen kupferrot, mit l-Amino-5-benzoyl- 
aminoanthrachincm einen braunrot, mit l-Amino-4-methoxyanthrachinon oinen rotbraun 
fiirbenden Kiipenfarbstoff. Das Chlorid des Kondensationsprod. aus I u. Isatin-7- 
carbonsiiure gibt mit 2 Moll. l-Aminoanlhrachinon oinen rotbraun, mit 2 Moll. 1-Amino-
4-benzoylaminoanthrachinon einen kupferrot, mit l-Amino-5-benzoylaminoanthrachinon 
einen braun, mit 2 Moll. 2-Amiiioantlirachinon einen rot fiirbenden Kiipenfarbstoff, 
das Chlorid des Kondensationsprod. mit l-Amino-5-benzoylaminoanthrachinon einen 
braunen Kiipenfarbstoff. Das Chlorid des Kondensationsprod. aus I u. einem a-Deriv. 
des Monobrom-2,l-naphthisatins gibt mit l-Amino-4-benzoylaminoanthraehinon einen 
schwarzen mit l-Amino-5-benzoylaminoanthraehinon einen olivgriinen, das Chlorid 
des Kondensationsprod. aus I mit einem a-Deriv. des l-Chlor-2,3-naphthisatins m it
l-Amino-5-benzoylaminoanthraehinon einen griinen, mit l-Amino-4-benzoylamino- 
anthraehinon einen blauschwarzen Kiipenfarbstoff. (D. R. P. 540 619 KI. 22 e vom  
16/5. 1930, ausg. 16/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 538 315; vgl. vorst. Ref.) F r a n z .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Viktor Poschl, Der Begriff Kunststoff in Handel und Wissenscliaft. Ubersicht 

der anorgan. u. organ. Kunststoffe. (Kunststoffe 22.121— 24. Juni 1932.) H. Sc h m id t .
W. Schlitt, Uber die. Verarbeitung von Kunstharzmassen in mechanisclier Hinsichl. 

Besehreibung der apparativen Hilfsmittel. (Kunststoffe 22. 97— 100. Mai
1932.) _ Ha n n s  S c h m id t .

— , Die Priifung der Kunstharze. Priifung auf Biegefestigkeit, Wiirmebestandig- 
keit, Schlagbiegefestigkeit, Oberflaehenwiderstand (auf elektr. Wege), Glutsicherheit. 
Fiir elektr. Isolierstoffe werden auBerdem noch folgende Unterss. verlangt: Kugel- 
druekharte u. Feuersicherheit sowie Widerstand im Innem u. Lichtbogensicherhcit. 
(Gummi-Ztg. 46 . 1017— 19. 1081— 83. 6/5. 1932.) ' FROMANDI.

Leo Ivanovszky, Bedeutung und Bestimmung der VerdunslungsgeschmndigJceit. 
Selbst registrierender Mefiapp. zur Eignungswertung von Laeklosungsmm. auf Grund 
der Verdunstungsgesehwindigkeit. (Farbę u. Lack 1932. 231—32. 244—45. 11/5. 
1932.) W ilb o r n .

W. C. Smith, Bestimmung kleiner Mengen Schwefel und Chlor in Terpentindl. 
Die Methode der A m e r ic a n  S o c ie t y  e o r  T e s t in g  Ma t e r ia l s  zur S-Best. in Erdol- 
prodd. u. Petroleum, beruhend auf der Verbrennung des Oles in einer gewogenen, aus 
einem kleinen Erlenmeyerkolben hergestellten Lampe, ist zur Verbrennung von Terpen- 
tinól mit rauehloser Flamme nicht yerwendbar. Dagegen ist dio KENNEDY-Lampe 
(vgl. C. 1928. I. 2030) gut brauehbar. Cl wurde nur in 3 Proben gut raffinierter Sulfat- 
ICienole nachgewiesen. Dor S-Geh. war so goring, daB er bei den iiblichen qualitativen 
Priifungen kaum nachzuweisen ist. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 354—55.
1931.) ___________________SCHONFELD.

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Miinehen (Erfinder: 
Wolfram Haehneł und Willy O. Herrmann, Munchen), Verfahren zur Herstellung 
von Kunstinassen durch Polymerisieren organischer Yinylester, dad. gek., daB man den- 
selben vor oder wahrend derPolymerisation ungesśitt., fiir sich allein nicht polymerisier- 
bare Halogen-KW-stoffe wio Di- oder Trichlorathylen zusctzt. Dio Halogen-KW-stoffo 
wirken z. T. ais Polymerisationsmittel. Die erhaltenen Massen konnen fiir Lacke, 
Isoliermaterial, Klebmassen, Schallplatten, PreBmassen, Spachłel, Kunstleder, linoleum- 
artige Prodd., Rost- u. Sleinschutz verwendet werden. — 21 Vinylacetat, 14 Triehlor- 
iithylen u. 0,4 Benzoylsuperoxyd werden erwarmt. Aus der gelblichen, stark viscosen 
Lsg. erhalt man nach dem Abdampfen 28 Teile einer bei 120° fl., bei gewohnlicher 
Temp. harten Sehmelze. (D. R. P. 550 883 KI. 39b vom 16/8. 1928, ausg. 21/5.
1932.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kontinuierliche Polymeri
sation von Styrol, Inden, Vinylacetat, Acrylsuurederivate?i oder dereń Mischungen. Das 
Monomere wird in den Polymerisationsraum in dem Mafie eingefiihrt, wie das Polymere 
an anderer Stelle des Raumes abgefiihrt wird. Der Polymerisationsraum kann ver- 
schieden stark erhitzt werden, das noch piast. Polymere aufgespult oder gleieh durch
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Spritzen in eine k. Form geformt werden. Die Polymerisation kann in Ggw. von 
Katalysatoren, Erweichern oder Fiillstoffen durchgefiihrfc werden. (F. P. 723 440 
vom 29/9. 1931, ausg. 8/4. 1932. D. Prior. 2/10. 1930.) PANKÓW.

Naugatuck Chemical Co., Naugatuek, iibert. von: Iwan Ostromislensky, 
New York, und Willis A. Gibbons, New Jersey, Herstellmig von zahern, glasarligcm 
Polystyrol durch Erhitzen eino Gemisches yon 40% Styrol in aromat, oder lioch sd. 
fl. KW-stoffen auf 80—200° in Ggw. von Luft u. bei gewohnlichem Druck. — Eine 
Lsg. von Athylbzl. mit ca. 84% Styrol wird unter Luftzutritt am RiickfluB 25 Stdn. 
in einem auf 175° erwarmten Bad erhitzt. Der Kiihler wird entfernt u. bis zur Ent- 
fernung fliichtigcr Substanzen weiter erhitzt. (A. P. 1855 413 vom 16/1. 1931, ausg. 
26/4. 1932.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verscifen von Polymerisaten. 
Man verseift Mischpolymerisate mit verseifbaren Gruppen ganz oder teilweise. Durch 
geignete Fiihrung der Verseifung (alkal. oder sauer) kann man nur bestimmte Gruppen 
der Mischcster verseifen. Solchc Mischpolymerisate sind z. B. dic aus Vinylacelal u. 
-chloracetat oder -benzoat oder Mahinsaureanhydrid oder Malcinsauredimethylester 
oder Octodecylather oder Vinylcldorid, ferner aus Vinylchlorid u. Maleinsaureanhydrid.—  
50 Teilo eines Mischpolymerisats aus molekularen Mengen Vinylacetat u. -chloracetat 
liiBt man in der 8-fachen Menge Methanol ąuellen, setzt 6 Teilo HCI zu u. erhitzt unter 
Riihren auf 60—70°, bis ein W'eifles Pulver ausf&llt, das nur noch die Chloracctylgruppe 
enthiilt. (F. P. 724 910 vom 21/10. 1931, ausg. 4/5. 1932. D. Prior. 3/11. 1930.) P a n k .

E. I. Du Pont de Nemours & Co ., ubert. von: Arnold M. Collins, Wilmington, 
V. St. A., Synthetisches trocknendes Ol. Polymerisierbare aliphat. KW-stoffe mit 
wenigstens 3 ungesatt. Bindungen, z. B. Divinylacetylen, Butadien, Dirncthylbutadien, 
Isopren, Piperylen u. dgl., werden, gegebenenfalls mit einem Zusatz von Siccativen, 
4 Stdn. bei 80—-100° in einem mit einem Kondenser versehenen Kessel erwarmt. 
Das viscose, nicht fliichtige Polymerisationsprod. wird nach Bclieben verd. u. zweck- 
maBig mit oxydationskemmendcn Stoffen, z. B. Eugenol, vereetzt. (A. P. 1812 849 
vom 7/8. 1929, ausg. 30/6. 1931.) E n g e r o f f .

American Cyanamid Co., New York, ubert. von: Theodore F. Bradley, West- 
field, V. St. A., tlberziige fiir Metali, Glas, Holz, Leder, Papier, Textilien usw., be
stehend aus wss. Lsgg. von Harzen aus mehrbas. Siiuren u. mehrwertigen Alkoholen 
(Olyptal, Bernsteinsaure-Athylenglykol), dic erhalten werden, wenn man die Harze 
im A-Zustand mit verd. Alkali bei gewohnlicher Temp. behandelt. Die Harze werden 
in den wasserunl. Zustand ubergefiihrt, indem man sie entweder mit wasserloslichen 
Verbb. bzw. Salzen mehrwertiger Metalle (Ba(OH)2, Ca(OH)2, A12(S 04)3, Fe2(SO.,)3), 
oder mit Formaldehyd, oder Sauren (HCI, CH3COOH), oder in der Warme behandelt. 
(A. P. 1780 375 Yom 25/11. 1929, ausg. 4/11. 1930.) , E n g e r o f f .

William Hale Charcll, New York, Wasserfesle Uberziige auf Filmen aus regene- 
rierter Celluhse. Der Film wird mit einer Schicht hydrolysierter Gelatine iiberzogen, 
diese gehartet u. mit einem unl. Uberzug, z. B. aus Celluloseesterlsg., der kleine Mengen 
Wachs, Harz oder plastifizierende Massen (Trikresylphosphat, Diamylphthalat u. dgl.) 
zugesetzt sind, verschen. Eine geeignete Oberzugsmasse besteht aus 30—70% Cellulose- 
deriw ., 30—60% Harz, 3—6% Wachs u. 5— 30% plastifizierenden Mitteln. (Poln. P. 
12 739 Tom 20/8. 1929, ausg. 10/1. 1931. A. Prior. 1/8. 1928.) S c h o n f e l d .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
S. S.Pickles, DicZukunft des Kautschuks. Ubcrsicht iiber Erweiterung der vor- 

handenen u. ErschlieBung neuer Verwendungmoglichkeiten fiir Kautschuk. (India 
Rubber Journ. 82. 610—12. 1931.) F r o m a n d i.

G. Genin, Der konzentrierte Laiex, seine Herslellung und Verwendung. Infolge 
der Anwesenheit der natiirliehen Beschleunigcr u. Alterungsschutzmittel, wie EiwciB- 
stoffe u. Quebrachitol, ist Lateskonzentrat dem koagulierten Kautschuk uberlegen. 
Die beschlemiigende Wrkg. der natiirliehen Beschleuniger entspricht ca. 1% DPG. 
Fiir dic Herst. von Mischungcn empfichlt es sich, die Zusiitze yorher, gegebenenfalls 
unter Zuhilfenahme einer Farbmiihle oder eines Kneters, mit W. anzuteigen. Die 
erforderlichen W.-Mengen werden fiir die wichtigsten Zuschlage angegeben. Vf. gibt 
dann einen umfassenden tjberblick iiber die gegenwiirtig gebriiuchlichen Anwcndungs- 
verff.; das Tauchverf,, das Impragnierungsverf., die elektrophoret. Abseheidung, das 
Spriihverf., das Spritzverf. u. das Teigyerf. Yerwendung von Latex in Yerb. mit
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emulgiertem Asphalt ais StraBenbelag, ais Bindcinittcl fiir Bromsbelage; Fabrikation 
yon mikroporoscm Kautschuk u. a. (Rev. Produits chim. 35- 101— 05. 165— 68. 
195—98. 15/4. 1932.) B l a n k e n f e l d .

G. W. Trobridge, Der Sland der Latexprozesse. Einige neue Produkte und oko- 
nomische Faktoren. Zusammcnfassung iiber die bis heuto gemaehten Fortschritte auf 
dem Gebiete der Latexvcrarbeitung. {Trans. Inst. Rubber Ind. 7. 450— 58. April 
1932.) B l a n k e n f e l d .

Rudolf Ditmar, Patenie iiber die Elektrophorese von Kautschuklatez. II. (I. vgl.
C. 1931. II. 3405.) (Caoutchouc et Guttapercha 28. 15726. 1931.) F r o m a n d i.

E. Rouxeville, Der „fliissige Kautschuk“. Unter dcm Hinweis, dal3 der viscose
Zustand des Kautschuks seine Eigg. bedingt, empfiehlt Vf. die kautschuk&hnlichen 
Polymerisationsprodd. der Terpene, die Lósungs- u. Weichmachungsmittel fiir Kaut
schuk, selbst yulkanisieiten Kautschuk, sind u., in Kautechukmiscnungen yerwendet, 
diesen besonders erwlinschte Eigg. nach der Vulkani.sa.tion yerleihen. (Chim. et Ind. 27. 
Sond.-Nr. 3 bis. 629. Marz 1932.) B l a n k e n f e l d .

Norman A. Shepard, Dic Heifimlkanisation mit Schwefel. Allgemeinverstandliclie 
Darst. des Vulkanisations-, Altcrungsproblems usw. (Chem. Markets 30. 539—41. 
Juni 1932.) F r o m a n d i.

— , Kontinuierlichcs Vulkanisieren. Neuo Wegc der Vulkanisation. Neue Mascliinen 
u. App. (Gummi-Ztg. 46. 999— 1001. 1031—33. 29/4. 1932.) F r o m a n d i .

Otto Merz, Almosphdrische Risse an gedehnten Kautschuksloffcn. Ein Be.itrag 
uber dereń Entstehungen und Vermeidung. Atmosphar. Rissc an Kautscliukstoffen 
treten auch im nicht gedehnten Zustande auf, u. zwar sehneller in der Sonne ais im 
Sehatten. Bei Verss., die Rissebldg. durch Anstrichmittel zu verhindern, wird fest- 
gestellt, daB Wachsmassen, Kautschukmassen, Ollacke u. Cellulosenitratlacke un- 
geeignet sind. Am besten eignen sich kombinierte Anstrichmittel; diese geniigen den 
Anforderungen am ehesten. Mit diesen Anstriehmitteln gelingt es, die geringe Wider
stand sfahigkeit von Faltbootstoffen gegen Witterungseinflussc zu beheben. (Kautschuk 
8, 73—79.' Mai 1932.) ' BLANKENFELD.

Erich Wurm, Atmosphdrische Risse an gedehnten Kaulschukpróben. Erwidcrung 
auf dio Ausfiihrungen yon Me r z  (vgl. vorst. Ref.) hinsichtlich der Alterungsvorschliige 
fur Faltbootstoffe. (Kautschuk 8- 99. Juni 1932.) BLANKENFELD.

Paul Renaud, Uber einen mineralischen Kautschuk. Durch Erhitzen des Trimeren 
(PNC12)3 im Bombenrohr auf 270° erhalt Vf. ein guminiartiges Polymerisationsprod., 
dessen Eigg. im cinzelnen beschrieben werden. (Compt. rend. Aead. Sciences 194. 
2054— 56. 6/6. 1932.) K r u jim a c h e r .

— , Der Ccmant-Prozep der Vulkanisation von Kautschuk in Verbindung mit Leder. 
Ausfiihrliche Darst. der in den amerikan. Patenten Nr. 1 719 101, 1 769 943 u. 1 787 145 
niedergelegtcn Verff. (ygl. C. 1929. II. 2116; C. 1930. II. 3346; C. 1931. I. 1981). 
(Hide and Leather 83. Nr. 20. 20— 22. 14/5. 1932.) SELIGSBERGER.

Lothar Hock und Hans-Joaehim Muller, Anwendung der Photometrie in der 
Kautschuktechnik. Unter Hinweis auf dic Bedeutung photometr, Verff. in der Kaut- 
schuktechnik zwecks Best. von Transparenzgraden, Reflektionsfarben, der Deckkraft 
von Pigmenten usw. oder zur Ausfiihrung yon chem. Analysen werden die physikal. 
Grundlagen einiger fiir techn. Bediirfnisse gcschaffener Pliotometer angegeben. Von 
den Gesetzen von L a m b e r t  bzw. yon L a m r e r t -Be e r  ausgehend wird ein einfaches 
Diagramm entworfen, das gestattet, mit Hilfe eines logarithm. Netzes die graph. 
Berechnung von Extinktionskoeff. sowie yon molaren Estinktionskoeff., auch ent- 
sprechender technolog, definierter Konstanten, auszufiihren u. ohne Vc-rgleichslsg. 
angestellte colorimetr. Analysen ebenfalls graph. zu berechnen. Anwendung des I^euco- 
meters yon B l o c h . (Kautschuk 8. 79—83. 92—93. Juni 1932.) BLANKENFELD.

F. C. van Heuren und M. A. Begheyn, Einiges uber die technisch-chemische 
Analyse von Materiał, das Asphalt, Kautschuk und Faktis enthalt, und iiber die An- 
v:endung der sogenannlen Ebonitmetliode bei dieser Analyse. (Vgl. C. 1931. II. 2071.) 
Eine fiir techn. Zwecko ausreichende Trennung wird erreicht durch Uberfuhrung des 
in Bzl. 1. Anteiles der Kautsehuk-KW-stoffe in Ebonit u. vom Faktis in in Bzl. unl. 
Faktis durch Erhitzen mit einem UberschuB yon S auf 160°, Extrahieren eines Teiles 
mit Xylol, in dem Asphalt +  Faktis 1. ist, eines zweiten Teiles mit Bzl., in dem nur 
der Asphalt 1. ist. Im ubrigen erfolgt die Trennung des in Bzl. unl. Hauptanteiles der 
Yulkanisierten Kautscliuk-KW-stoffe u. des Faktis in der iiblichen Weise durch Ver-
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scifen des Faktis u. Extraktion der freien Fettsaurcn mit A. (Kautschuk 8. 90—91. 
Juni 1932.) ____________  BLANKENFELD.

I. F. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. yon: Eduard Tschun-
kur und Walter Bock, Koln-Mulheim, Herstdlung von synthetischem Kautschuk. 
Man polymerisiert die Butadien-KW-stoffc mit Alkalimctallen in Ggw. bis zu 
ca. 5 G'ew.-% gcsiitt. aliphat. Athers wie Dimethyl-, Di&thj*!-, Mcthylathyl- Dipropyl-, 
Diisobutyl-, Diamyl-, Isopropyl-iert.-butyliither oder ihren Miscliungen bei ca. 10 
bis 45° cvtl. unter Zusatz von Weichmachern. — Man liiBt 150 kg Butadien im Auto- 
klaven in N 2-Atmospharo mit 0,75 kg Diisobutylather u. 0,25 kg Na-Draht bei gc- 
wohnlichcr Temp. 3—4 Tage stehen. (A. P. 1859 686 vom 7/1. 1930, ausg. 24/5. 
1932. D. Prior. 15/1. 1927.) PANKÓW.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Hagedorn, 
Dessau), Verfahren zur Herstellung elastischer Erzeugnisse aus Dcrivaten der polymeren 
Kohlehydrate, dad. gek., daB man Kohlehydratester, die neben Resten einfacher gesatt. 
oder ungesatt. Fettsiiuren Reste gesatt. oder ungesatt. cycl. substit. Fettsiiuren ent- 
halten u. mindestens eine Doppelbindung im Molekuł besitzen, nach den fiir Kautschuk, 
Guttapercha oder Balata iiblichen Verff. yulkanisiert. Die elast. Massen konnen fiir 
Platten, Filme, Fiiden, Isoliermassen, Impragnierungen, tlberziige verwendet u. mit 
Fuli- u. Farbstoffen, anderen D eriw . polymerer Kohlehydrate, Kautsdiuk, Guttapercha, 
Balata, dereń Depolymerisationsprodd. u. D eriw ., Hydro-, Halogen-, Butadienkaut- 
schuk vcrarbeitet u. in wss. Dispersionen umgewandelt oder regeneriert werden. —  
90 Cellulosenaphthenatoleat werden bei 90—100° mit 10 S gemischt u. in Form 3 Stdn. 
bei 140° yulkanisiert. (D. R. P. 550 652 KI. 39b yom 14/9. 1928, ausg. 19/5. 
1932.) P a n k ó w .

Deutsche Oelfabrik Dr. Grandel & Co., Hamburg, Verfahren zur Erzeugung 
dastischer Massen, dad. gek., daB eine aus Leinol m it einer das ubliche MaB von ca. 35%  
iiberschreitenden Menge Chlorschwefel unter gleichzeitiger Zugabe minerał. Stoffe her- 
gestellte M. noch fl. in eine Form gegossen wird, in dereń Boden eine Kaulschukplatto 
eingelegt ist. Faktisplatte  z. B. 8 mm, Weichkautschukplatte 2 mm stark. Verwendung 
fiir FuBboden u. iihnliche Verkleidung. (D. R. P. 549 324 KI. 39b yom 20/4. 1930, 
ausg. 26/4. 1932. Zus. zu D. R. P. 484 983; C. 1930. I. 306.) P a n k ó w .

Morland Micholl Dessau, London, Oswald Latham, London, und John Alfred 
Bashford, Kent, Herstellung von Kunststoffen unter Verwendung ton Kautschuk. In 
eine Lage Kork, Gewebe o. dgl. werden mittels kanneliertcr Walzen Vertiefungen 
oder Rillen eingepreBt, worauf die Oberflache mit Latex- oder Kautschuklsg. iiber- 
zogen wird. Hierauf wird eino Sehicht Kautsdiuk aufgebracht, dieser mittels Walzen 
in die Vertiefungen eingepreBt u. yulkanisiert. (E. P. 358 556 vom 8/7. 1930, ausg. 
5/11. 1931.) B e ie r s d o iif .

Radiochemisches Forschungs-Institut G. m .b .H ., Darmstadt, Herstellung 
von Kautsdiuk-Fimissen oder -Lacken. Natur- oder synthet. Kautschuk wird in Ggw. 
hochsd. KW-stoffe unter Zusatz von Chlorkalk u. cvtl. Metallchloridcn wie FcCl3, 
ZnCl2, A1C13, CaCl2, MgCl2 unter Druck im Autoklaven yulkanisiert. Man kann Yinyl- 
chlorid oder -acelat in Mengen von 5— 5 0 %  oder Buładienkohlenicassersloffe oder dereń 
Halbpolymere zusetzen. In diesem Fallc yerwendet man auBer dem S u. Chlorkalk 
zweckmaBig noch 1—3% Trichloressigsaure. Fertige Vulkanisate konnen ohne S gel. 
werden. — 1000 ccm Terpcntinólersatz, 100 g Kautschuk, 10 g Balata oder Gutta
percha, 10 Teile Vinylacctat werden mit 10—25 Teilcn S, 1—3 Teilcn Chlorkalk u.
0,1—0,5 Teilen A1C13 im geschlossenen Autoklaven unter Riihren mit iiberhitztem Dampf
2—3 Stdn. auf 135— 145° u. danach 1 Stde. auf 180— 190° erhitzt. Der Vinylester 
polymerisiert. — Der erhaltene Firnis kann mit Erweichern u. Leinblfirnis oder Ollacken 
gemischt W'erden. Er dient zum Irnpragnieren von Leder, Zeug, Papier, zur Herst. 
yon Kunstleder, Linoleum u. mit Kork, Asbest, Baumwollabfallen, Haaren, Filz zur 
Herst. piast. M M . (Oe. P. 127 386 vom 6/5. 1931, ausg. 25/3. 1932. F. P. 717 087 vom 
15/5. 1931, ausg. 31/12. 1931. D. Prior. 15/5. 1930.) P a n k ó w .

Joseph Rockoff, Dayton, U. S. A., Verfahren zum Uherziehen von Metali mit 
Kautsdiuk. Auf schwer schmelzbares Metali wird eine Zwischenschicht eines leicht 
schmclzbaren Metalles, z. B. Messing oder eine Legierung von 60% Cu u. 40% Zn auf- 
gespritzt. Zuletzt wird eine Kautschukschicht aufgebracht u. yulkanisiert. (E.P. 
365 755 yom 31/12. 1930, Auszug yeróff. 18/2. 1932. A. Prior. 28/7. 1930.) B r a u n s .
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Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf (Erfinder: Heinrich Klas, Dussel
dorf), Verfuhren zum Auskleiden der Innęnflachen von Hohlkorpem, insbesondere Metall- 
róhreń. Kautscliuklsg. o. dgl. viscose Lsgg. werden durch raseho Rotation der Rohre 
an der Wandung verteilt u. das Losungsm. etwa durch Hindurchleiten eines w. Luft- 
stromes entfernt. Vulkanisation. (D .R .P . 551113 KI. 39a vom 17/2. 1931, ausg. 
26/5. 1932.) P a n k ó w .

Nederlandsche Gutta Percha Maatschappij, ’s Gravonhago, Uberziige aus 
Kautschuk auf Zementunterlagen unter Verb. derselben mittels einer Hartkautseliuk- 
schicht geiniiB Holi. P. 25234; C. 1931. II. 4114. Um dio Widerstandsfahigfeeit der 
Zementschicht gegen dio Vulkanisationstemp. zu erhohen, orhalt sie eino Verstarkung 
aus Draht oder Eisenplatten. (Holi. P. 26 553 vom 2/8. 1928, ausg. 17/5. 1932.) P ank .

W. A. Benton, Das Weichen der Gerste und der sogenannte Sdttigungspunkt. Zur 
Best. der W.-Aufnahme beim Weichen wurde eine abgemessene Menge Gerstc, die sich 
in einem durchlochten GefaB befand, in den Weichstock gebracht u. von Zeit zu Zeit, 
nach Abschleudern des oberflachlich anhaftenden W. mit Hilfe einer Zentrifuge, ge- 
wogen. Die Zentrifuge war so gebaut, daB sio stets genau dcnselben Zentrifugiereffckt 
ausiibtc. Bei yerschiedenen Gerstcn wurde der Verlauf der W.-Aufnahme mit der Zeit 
grapli. dargestellt u. die Kurven ergaben, daB dio Absorption des W. zeitweiso zum 
Stillstand kommt. —  Die ersto Pause in der W.-Aufnahme dauerte ca. 2 Stdn. u. er
folgte nach 10—20-std. Weichdauer. Die zweite Pause, die ebenfalls ca. 2 Stdn. wahrte, 
zeigte sich nach 35—50-std. Weichdauer. Die erste Ruhepause tritt nach Ansicht 
des Vf. dann ein, wenn die iiuBeren Hiillen des Kornes mit W. gesatt. sind, die zweite, 
wenn auch das Endosperm den „Sattigungspunkt“ erreicht hat. Wahrend der zweiten 
Pause wird die halbdurchlassigo Tcsta zerstórt, worauf die Aufnahme des W. wieder 
beginnt. (Journ. Inst. Brewing 38. 245—64. Mai 1932.) K o l b a c h .

T. S. Miller, Ober das Trocknen der Gersle auf der Darre. Beim Troeknen der 
Gerste auf der Darre, das in der Praxis bei einer 51° nicht iibersteigenden Temp. bis 
zur Erreichung eines W.-Geh. von 11— 13°/„ fortgesetzt wird, verringert sich die Gcrsten- 
trockensubstanz im Durchschnitt um 1%. Vf. fiihrt diesen Vcrlust hauptsiichlich auf 
vermehrtc Atmung zuriick, trotzdem es ilim nicht gelang, die Bldg. groBerer C 02-Mengen 
nachzuweisen. —  Die Maximaltemp., welche die Gcrsto beim Trocknen vertragt, ohne 
ihro Keimfahigkeit zu verlieren, fallt mit steigendem W.-Geh. (Journ. Inst. Brewing 
38. 232— 40. Mai 1932. Edinburgh, Abbey Brewery.) KOLBACH.

Franz Edler von Koch, Arsen im Hopfen. (Vgl. C. 1932. I. 2779.) Man kann 
erst dann beurteilen, ob ein bestimmtes Spritzmittel den Arsengeh. des Hopfens er- 
hoht, wenn die Frage nach dem naturlichcn Arsengeh. des Hopfens geklart ist. (AUg. 
Bx-auer- u. Hopfen-Ztg. 72. 404. 30/4. 1932.) « K o l b a c h .

P. Petit, Das Tannin bei der Fabrikalion. Von der Verwendung des Tannins zur 
Klarung der Wiirze u. des Bicres wird abgeraten, weil ein Tcil der EiwciBgerbstoffverbb. 
kolloid gel. bleibt u. nachtraglich Trubungen verursachen kann. (Brasserie et Malteric 
22. 65—69. 20/5. 1932.) '  ̂ K o l b a c h .

Fritzweiler und K. R. Dietrich, Die Wirkung der aktifen Kohle bei Reinigung 
von Rohśpirilus. Erganzendo Mitteilungen zu der schon friiher (O. 1931. II. 2074) 
angegebenen Arbeitsweise. (Ztschr. Spiritusind. 55. 53. 10/3. 1932.) K o l b a c h .

K. R. Dietrich, Die Rektifikation des Rohspirilus. Nach dem iiblichen Verf. 
wird der Rohspiritus, mit einem A.-Geh. von 85 Gew.-°/0, vor der Rektifikation auf 
ca. 50 Vol.-% vcrd., wodurch eine besserc Abscheidung der Verunreinigungen erziclt 
werden soli. Dio ZweckmiiBigkeit dieser MaBnahme wird erortert, u. es wird gezeigt, 
daB bei Dest.-App. mit geringer Bodenzahl die Verdunnung nicht yorteilhaft ist. 
(Ztschr. Spiritusind. 55. 53— 55. 10/3. 1932.) KOLBACH.

Robert Cohn, iiber Alkokofoerdunstung. Nach den Verss. in flachen Schalen 
nahm in 48 (72) Stdn. der A.-Geh. von Aquavit yon 33,7 auf 7,9 (1,5) Vol.-°/0ab. Weitere 
Vcrss. an mit W. verd. Aąuayit in Schalc u. Becherglas, sowie mit griech. SiiBwein. 
(Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 272—73. 9/6. 1932. Berlin W. 15.) Gr o s z f e l d .

G. Mezzadroli, A. Amati und L. Sgarzi, EinflufS der Rasse. des alkoholischen 
Ferments auf die Qualilat und das Bukelt des IFem-s. Unters. von WciRweinen, dio aus 
demselben Jlost im Laboratorium mit einer Bierliefe (Saocharomyce3 eerevisiae Saatz) 
u. einer Weinhefo (Saccharomyces ellipsoideus, Typ Moscato) hergestellt worden waren,

XV. Garungsgewerbe.
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ergab dcutliclie Unterschiede in der cliem. Zus., wie zuckerfreic Bstraktstoffe, fliichtige 
Sauren, Glycerin, fliichtige Ester; der mit Saccharomyces cercyisiae Saatz gewonnene 
Wein enthalt noch cinc botrachtliche Menge Zucker u. eine gcringerc Menge A. ais der 
mit Saccharomyces ellipsoideus gewonnene. Bei Erhohung der Gartcmp. von 22° auf 
28° steigt der Geh. an fliiclitiger Siiurc u. die Glycerinmenge. Dic mit Bicrkefe ver- 
gorenen Proben hatten Biergeschmaek. GroByerss. am gleichen Most mit Saccharo
myces ellipsoideus, Typ Chianti bzw. Barbera ergaben Weine mit Barbera- bzw. Chianti- 
iihnlichem Gcschmack; Tabelle der chem. Zus. im Original. (Giourn. Biol. appl. Ind. 
chim. 1. 161— 71. 1931. Bologna, R. Scuola Supcriore di Chimica Industriale.) K r u .

Ernst Vogt, Weitere Versuche mit scharf wirkenden Fillriermaterialien. Mit 
LlEIiERICHS Sterilisator u. Se it z ’ Brillantasbest gelang im Kleinyers. die yolligc 
Entkeimung eines essigstichigen Weincs, nicht mit Se it z ’ Brillant-Theorit. Im GroB- 
yers. ist yolligc Entkeimung nicht zu erwarten, aber auch yoraussichtlich unnotig. 
(Weinbau u. Kellerwirtschaft 11. 105— 06. 16/6. 1932.) GROSZFELD.

Wm. J. Mitchell, Uber die Vorhersage des Malzextrahts mit Hilfe der Bisliopschen 
Formel. Die yon BlSHOr (C. 1930. II. 2845) aufgestcllto Formel zur Berechnung des 
Malzextrakts aus dem Stickstoffgeh. u. dem Tausendkorngcwicht der Gerste bewahrte 
sich bei der Unters. einer grolicn Anzahl schott. Gersten u. der daraus hergestellten 
Malze. (Journ. Inst. Brewing 38. 241—44. Mai 1932. Edinburgk, Abbey 
Brewcry.) ___  _  K o l b a c h .

Verein der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland, Berlin, Verfahren und For- 
ricktung zur Gewinnung von in der Branntwein- und Likorfabrikation zu rerwendenden 
Geruchs- und Geschmacksstoffen am  alkoliolischen Ausziigen, dad. gek., daB durch Ein- 
leiten von Luft oder anderen indifferenten Gasen die iibliclie Dest. ganz oder teilweise 
ersetzt wird. Dazu mehrere Unteranspriichc u. Abb. (D. R. P. 551016 KI. 6c yom 
11/11. 1928, ausg. 26/5. 1932.) M. F. Mu l l e r .

P. P. Leonow, U . S. S. R ., Ferfahren zum Entfemen von Furfurol aus Fuselólen 
und Amylalkohol. D ie Fuselole oder Amylalkohol werden mit Phenol, Kresol, Naphthol, 
Dioxybenzol oder aromat. Oxysauren u. Atznatron, -kali, -kalk oder -baryt erhitzt 
u. dest. (Russ. P. 23 316 yom 4/3. 1930, ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .

Paul Combescure, Frankreich, Filtcrpresse. Die Filtcrpresse enthalt drei iiber- 
einanderliegende sich in entgegengesetzter Richtung drehende archimed. Sehraubcn, 
durch welche die PreBwrkg. ausgeubt wird. Das untere Filterrohr ist mit einer Um- 
hiillung yersehen, so daB die aus den bciden oberen Rohren stammende FI. nicht ein- 
dringen kann. Die Pressc cignet sich insbesondere fur die Herst. von Wein. (F. P. 
695211 yom 27/8. 1929, ausg. 12/12. 1930 u. [Zus.] F. P. 39 971 yom 18/8. 1930, ausg. 
21/3. 1932.) ______________  D r e w s .

A. E. Sol, Bebidas liigićnlcas y alcoholicas. Aperitiyos. Bcbidas americanas. Barcelona:
Sabatś 1932 . (87 S.) 8°. 1.50 .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
P, Buttenberg, Gofio. Gofio, dio Nationalspeise der Bewohner der Canar. Inseln, 

ist ein aus geróstetem Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Mais, auch Leguminosen) 
unter Zusatz von Secsalz hergestelltes Mehl yon leicht brenzlichem, angenehmem 
Gcschmack u. Geruch. Zus. yon Gofio aus Weizen (Mais): W. 6,65 (7,59), N-Sub- 
stanz 13,59 (10,96), Fett 1,89 (5,14), Rohfaser nach K o n ig  2,69 (2,11), N-freie Ex- 
traktstoffe 72,89 (72,55), Asche 2,29 (1,65) % . Gofio ist direkt oder ais Brei genieBbar, 
wird aber auch (auf La Palma) mit Zuckerrohrmark u. Honig zu Raspadura yerarbeitet. 
Auf Teneriffa wird mit Honig u. Zucker aus unzerkleinerten Getreidekornern die 
ahnliclie Tafena gewonnen. (Ztschr. Unters. Lebcnsmittel 63. 442— 44. April 1932. 
Hamburg, Hygien. Staatsinst.) GROSZFELD.

Wm. L. Owen, Ultravioleite Strahlen verhindem Schimmeln des Brotes. Durch 
fortlaufende ultrayiolette Bestralilung von in Scheiben geschnittenem Brot werden die 
Scheiben sterilisiert u. die an der Oberflaehe des Gebacks befindlichen Schimmelpilz- 
sporen inaktiviert. (Food Industries 4. 208—10. Juni 1932. Baton Rouge, La., Wm. 
W o lf e  B a k in g  Co.) H a e y e c k e r .

H. Serger und K. ciarek, Obstzubereitungen ohne Zucker fur Diabełiker. Prakt. 
yerss. mit Lionon der I. G. F a r b e n in d u s t r ie , das sich techn. ais ebenso brauchbar
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wic Zucker crwics. Lionon zeigt auch wachstumshemmendo Eigg. gegen Schimmel- 
bldg. (Konserven-Ind. 19. 319—20. 2/6. 1932. Braunschwcig, Konserven-Versuchs- 
station.) _ G r o s z f e l d .

Guido Rossati, Tećhnische Herstellung von Tomatensaft. Beschreibung des Herst.- 
Prozesses: Pressen, Klaren, Homogenisieren, Salzen, Stcrilisieren u. Pasteurisieren. 
(Ind. Italiana Conserve Alimentari 7. 133— 39. April 1932. New York.) Gr im j ie .

M. A. Joslyn, Das Problem der HaUbarmachung von Orangensaft durch Gefrieren- 
lassen. Das Problem bedarf zur vólligen Lsg. noch einer eingehenden Unters. der Bc- 
standtcile des Saftes; dic allgemeine Analyse reicht nicht dazu aus. Hitzebehandlung 
der Friichte zerstort den Geschmack, selbst im Vakuum. Fiir das G«frierverf. eignet 
sich am besten ein Saft aus gesunden, reinen baumgerciften Friichten mit wenig oder 
keinen Schalen, Ol u. moglichst frei von Albedo ohne Beriihrung mit Metali gewonnen. 
Jo kiirzer die Zeit zwisehen Pressen u. Einfrieren u. je weniger Beriihrung mit der Luft 
dabei, um so besser wird das Prod. (Ind. engin. Chem. 24. 665—68. Juni 1932. Berkeley, 
Univ. of California.) GROSZFELD.

Harden F. Taylor, Die Vorleile bei der HaUbarmachung von Fischen durch Ge- 
frieren. (Ind. engin. Chem. 24. 679—82. Juni 1932. New York, Atlantik Coast Fisheries 
Comp.) G r o s z f e l d .

Charles Lepierre und Abel de Carvalho, Ole und Fischkonserven. In den Fiseh- 
konserven tritt je nach Art der Herst. u. Dauer der Aufbewahrung eine Diffusion des 
Fischóles in das zugesetzte 01iven- oder Speiseol ein, dessen Kennzahlen dadurch ent- 
sprcchend yerschoben werden. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 588—95. Marz 1932. 
Lisbonne, Inst. superieur techn.) Gr o s z f e l d .

L. M. Fisher, Bekampfung schadliclier Bakterien von Schalentieren durch Sterili- 
sierung mit Chlor. Beschreibung einer Anlage zur Behandlung von Muschehi mit Cl2 
(0,03°/o, 24 Stdn.), Riickgang des B. coli dabei um etwa 70%- Die behandclten Muscheln 
sind frei von Cl-Geruch, von reinlicherem Aussehen u. im Geschmack nicht geschadigt. 
(Munic. Sanitation 3. 199—200. Mai 1932.) GROSZFELD.

D. C. De Waal, Die Trockenmasseformel fiir  Milch. Entgegnung an J a n s e
(C. 1932- II. 462), dessen Zahlenmatcrial unzureicliend ist. Bei mittlerer Zus. sind die 
Unterschiede nach don vcrschiedencn Formeln gering, sie treten erst bei Milch mit sehr 
hoher oder sehr niedriger D. in Ersclieinung. (Chem. Wcekbl. 29. 331. 28/5. 1932. 
Alkmaar.) GROSZFELD.

James D. Brew, Eiyniltlung der Ursachm eines liohen Keimgehaltes der Milch. 
(M unic. Sanitation 3. 238—40. 246—47. Juni 1932. — C. 1932. I. 2522.) M an z .

K. Teichert, Clilorax, ein Desinfektions- und Reinigungsmittel fiir  Molkerei- 
belriebe. Bericht iiber giinstige Erfahrungen mit dem von der P a n t o s e p t - G e s e l l -  
SCHAFT in Munehcn vertriebenen Prod. (Milchwirtschaftl. Ztrbl. 61. 133—35. Mai 
1932.) G r o s z f e l d .

E. Haglund, Ubersicht iiber die Unlersuchungen der Meiereiabteilung iiber die 
Mellioden zur Bulterbereilung. Zusammenfassung u. Erganzung friihcrer Arbeiten 
(vgl. B a r t h e l ,  H a g l u n d  u. W a l l e r ,  C. 1932. I. 3357 u. friiher). (Medd. Central- 
anstalten Forsóksvasenet Jordbruksomradet Nr. 411. Mejeriavdeln Nr. 43. 18 Seiten. 
1932. Stockholm, Centralanst. f. landwirtsehaftl. Versuchswesen.) WlLLSTAEDT.

P. Brigl und C. Windlieuser, Uber Einsduerungsversuche mit Topinarnburkraut. 
Die Silage war von einer einwandfreien Beschaffenhcit, ausreichendem Nahrstoffgeh. 
u. wurde zu 25 kg je Kopf u. Tag mit gutem Erfolge an Milchkuhe verfiittert. (B ie d .  
Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. Tiercrnahrung 4. 163— 72. Mai 1932. Hohenheim, Land- 
wirtsehaftl. Hochsch.) G r o s z f e l d .

K nut Sjoberg und Gósta Kohler, Unlersuchungen iiber die chcmischen Umsetzungen 
bei der Sauerfullerbereilung. Beim Einlegen des Griinfutters wurden durch Zusatz 
yon HCl verschiedcne Aciditaten zwisehen pn =  6,0 u. ph =5= 3,8 cingestellt. Nach 
verschicdenen Zeitabschnitten wurde die gebildetc Essigsaure u. Buttersiiure bestimmt, 
ebenso das NH3 u. die Spaltung der Kohlehydrate u. EiweiCkórper. Ergebnis: Je 
saurer die Pflanzenmasse zu Beginn ist, um so weniger organ. Substanz wird gespalten. 
Bei pn =  3,8 werden die spaltenden Agenzien vollkommen gehemmt. so daC man 
ein Prod. von fast genau derselben chem. Zus. wio die des ursprunglichen Griinfutters 
erhalt. Bei der Silofutterbereitung dagegen findet eine biochem. Sauerung statt u. 
die Futtermittel werden durch die dabei auftretenden Sauren in veranderter Zus. 
konservicrt. (Kungl. Landtbruks-Akad. Handlingar Tidskr. 71. 162—88. Medd.

71*
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Centralanstalten F6r.s6ksvascnct Jordbruksomriidet Nr. 408. 1932. Stockholm, Zen- 
tralanst. f. landwirtsohaftl. Versuchswesen.) WlLLSTAEDT.

Th. von Fellenberg und Stan. Krauze, Nachtueis von Konservierungsmitteln. 
Vorschldge zur 4. Auflage des Scliweizerischen Lebensmitlelbitches. Vorsclilage fiir Nacli- 
weis u. Best. von B(OH)3, HF, S 0 2, K N 03, CH„0 u. Hexamethylentetramin, HCOOH, 
Bonzoesaure, Zimtsaure, Salioylsaure, Cl-Benzoesiiure. p-Oxybenzoesauro u. ihrer 
Ester auf Crund neuercr Arbeitcn, Einzelheiten u. Bcgriindung im Original. (Mitt. 
Lebenmittelunters. Hygienc 23. 111—37. 1932. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) Gd.

Theodor Ruemele, Der uiscosimetrische Nachweis der Weizenmehlgualital. In- 
haltsgleich mit C. 1931. II. 340. (Chom.-Ztg. 56. 433. 1/6. 1932.) H a e v e c k e r .

Rex J. Robinson und J. A. Shellenberger, Mikroproteinbestimmung in Cereal- 
produkten. 10—20 mg Substanz werden mit CuS04 u. konz. H 2S 0 4 erbitzt, gekiihlt 
u. die Zers. mit K ,S 2Oa zu Ende gefiibrt, hierauf N nach P r e g l -K j e l d a h l  bestimmt. 
Die 5,7-fache Menge des gefundenen N  ergibt den Proteingeh. Die angefiihrten Resultato 
zeigen gute Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Makroanalyse u. werden in 
viel kiirzerer Zeit erhalten. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 243. 15/4. 1932. 
Washington, Uniy., Seattle, Wash.) Z a c h e r l .

Gilbert Pitman, Eine Athercxtraklionsmcthode f  iir pastenartige Proben. Zur Best. 
des Oleś in 01iven. Nach dem beschriebcncn Verf. der CALIFORNIA P a c k in g  COR
PORATION wurden z. B. 10 g 01ivenbrei in drei Schichten zwischen Filtrierpapier 
yerteilt, das dann aufgerollt, im Vakuum bei 72° 16 Stdn. getrocknet, gewogen, 16 Stdn. 
mit PAe. cxtrahiert u. wieder gewogen wird. Vorteile gegeniiber dem amtlichen Verf. 
(Journ. Assoc. official agricult. Chemists 15. 299—304. 15/5. 1932. Berkeley, Univ. of 
California.) GROSZFELD.

F. Arnaudo, Neue Methode zur indirekten Bestimmung der Trockensubsianz ron 
Tomatenkonserven. Vf. empfiehlt die Wasserbest. durch Dest. mit Bzl., wobei das 
Materiał mit der doppelten Menge gewaschenem u. gegliihtem Sand gemischt wird. 
Im Original wird ein prakt. App. an einer Figur beschrieben. Die erhaltenen Resultato 
stimmen sehr gut m it denen der direkten Trocknung uberein. (Annali Chim. appl. 21. 
539— 45. 1931. Genua.) G r im m e .

Cheftel, Bemerkung zum Nachweis und zur Bestimmung des Bleies in der Ver- 
zinnung der Konseruenbiichsen. Beim Abschaben der Verzinnung von WeiBblech ist auf 
gegebenenfalls an der Arbcitsstelle yorhandene zufiillige Lotspritzer zu achten, die 
erheblicho Analysenfeliler yerursachen konnen. (Ann. Falsifications 25. 156— 57. 
Marz 1932. Forges de Basse-Indre. J. J. Ca r n a u d .) Gr o s z FELD.

Edmund Griinsteidl, Die luviinescenzmikroskopische Gewiirzpriifung. I. Die 
Frucliigeitfiirze. Beschreibung der Arbeitstechnik u. des Luminescenzbildes fiir die ver- 
schiedenen Gewurzarten. (Ztschr. Unters. Łebensmittel 63. 425— 42. April 1932. 
Wien, Hochsch. f. Welthandel.) G r o s zFELD.

Lloyd C. Mitchell und Samuel Alfend, Die Bestimmung des atherischen Oleś in 
Gewurznelken. Mit den beiden beschriebenen Verff., namlich Berechnung aus der 
Differenz des Gesamtfliiehtigen bei 98— 100° im Vakuum minus W. durch Dest., 
andererseits durch RiickfluBdcsfc. in eino C le v e n Ge r -Rohre (vgl. C. 1928. II. 1272), 
wurden iibereinstimmende Ergebnisse erhalton. Das amtliche Verf. der A.-Extraktion 
liefert niedrigere, weniger konstanto u. offenbar weniger genaue Ergebnisse. (Journ. 
Assoc. official agricult. Chemists 15. 293— 98. 15/5. 1932. St. Louis, U. S. Food and 
Drug Administration.) G r o szFELD.

J. GroBfeld und A. Miermeister, Die Unterscheidung der wasserloslichen Fett- 
sauren durch Ausschutteln mit Petroldther. (Ztschr. Unters. Łebensmittel 63. 391—402. —
C. 1931. II. 2826 u. 1932. I. 2925.) G r o s z f e l d .

R. Dietzel und P. Schmitt, Beitrdge zur Kenntnis der Milchsaure. V. Mitt. Die 
Yerteilung der Milchsaure, Glykolsaure und o.-Oxybuitersdure ais Grundlage fiir die ana- 
lytische Bestimmung dięser Sauren. (IV. vgl. C. 1927. II. 1535.) Kurven u. Tabellen 
fiir die Verteilung der genannten Sauren zwischen W. bzw. 0,5-n. H 2S 04 u. A. bzw. 
Amylalkohol, Einzelheiten im Original. Fiir die Assoziation der Sauren in Amylalkohol 
u. A. gilt die Gleichung: /  =  (2 k f 02)-cw +  f„, worin /„ der wahre, /  der beobachtete 
Verteilungskoeff., k die Polymerisationskonstante, cw dio Konz. in der wss. Schicht 
sind. Auf graph. Wege (fiir cw =  0) erhalt man bei 20° /„ ais Grenzwert- von /  fur an- 
hydridfreie Milchsaure zwischen Amylalkohol/W. zu 0,4465, zwischen 0,5-n. H 2S 04/W. 
zu 0,4469, fur Jlilchsauro zwischen A./W. zu 0,08 896. Weitere Formel fiir die Be
rechnung des in monomeren Molekeln im organ. Losungsm. yorliegenden Anteiles. —
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Die Dissoziation wurde in vergleichenden Verss. tcils rechner. beriicksichtigt, teils 
durch Zusatz von H aS 0 4 prakt. yollig zuriickgcdrangt. Zur Bcreclinung des Disso- 
ziationsgrades a fiir die beliebige Saurekonz. c wurden folgendo Gleichungen erm ittelt:

Milchsaure log c +  2,0613-log a —  1,0307-log (1 —  a) +  3,8664 =  0
Glykolsiiuro log c +  2,0646-log a — 1,0323-log (1 — cc) +  3,8414 =  0
a-Oxybuttersiiure log c +  2,0556-log a — 1,0278-log (1 —  a) +  3,8331 =  0

Dic Ergebnisse stimmten mit denen aus Leitfahigkeitsmessungcn befriedigend uberein. 
Bei der Analyse entspricht dio Gesamtkonz. G der Milchsaure (bzw.Glykolsiiuro bzw. 
a-Oxybuttersaure) der Gleichung C =  ca (f/vw +  va), worin ca Endkonz. der Milch- 
silure in der amylalkoh. Phasc, vw Endvol. der wss., va der amylalkoh. Phase sind, 
Werte fiir /  in den Tabcllen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 63. 369—91. April 1932. 
Munchen, Eorsehungsinst. f. Lebensmittelchemie.) G r o s z f e l d .

G. Stamm, Bestimmung des Nilrilgehaltcs in Pokelsalzen. 10 g Salz in 100 ccm W. 
werden im Jodzahlkolben mit ICMn04 boi Ggw. yon 10 ccm H2S 0 4 (1 +  9) rasch unter 
Schiitteln titriert. Dann wird im wicderholten Vers. zuerst die vcrbrauchto Menge 
KMn04 zugesetzt, dann mit H 2S 0 4 angesauert u. nun zu Endo titriert. —  Genauo 
Ergebnisse. NaCl stort nur, wenn (unnotigerwcise) 20— 25 Min. stehen gelassen wird. 
(Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 1932. 90— 91. 22/6. Bochum.) GROSZFELD.

J. Peltzer, Schnellmethode zur Bestimmung des Gelialtes an Natriumnitrit in Pokel- 
und Konservesalz. Vf. cmpfiehlt zur Best. des NOa'-Geh. die verd. Nitritlsg. nach 
GROSSMANN mit n. H 2S 0 4 bis zum Verschwinden der N 0 2'-Rk. zu kochen u. die nicht 
vcrbrauchte Saure mit n. Lauge zuriickzutitrieren. Der gesondert auszufiihrendo N 0 3'- 
Nachweis erfolgt durch Oberfuhren mit dem 3-fachen Vol. konz. H2S 0 4 in Nitrosulfon- 
saure u. Schiitteln mit Brucin, evtl. mit colorimetr. Best. des Gesamt-N03'-Goh. in 
einem aliąuoten Teil der von der N 0 3'-Best. vcrbliebenen Lsg. (Cheui.-Ztg. 56. 383. 
14/5. 1932. Aachen.) ___________________ R. IC. Mu l l e r .

P. Vanockerhout, Uccle, Belgien, Behandlung des Teiges von Konditorwaren 
u. dgl. Man bringt den Tcig auf den fiir die Garung giinstigstcn Siiuregeh. durch 
Neutralisation der in dcm zur Anwendung gelangenden W. enthaltenen Erdalkalien
oder durch Zusatz von saurebildenden Fermentem. (Belg. P. 360 604 vom 14/5. 1929,
ausg. 20/11. 1929.) ScHUTZ.

George B. Willcox, iibert. von: Alfred L. Chamberlain, Michigan, V. St. A., 
Herstellung ion vorgekochlen GemiisenahrmUteln. Man weicht das Gemiise in W. etwa 
8 Stdn., kocht es dann 1 Stde. unter Dampfdruck, entfernt das W. u. untcrwirft daa 
Prod. 1/2 Stde. einem teilweisen Vakuum bei etwa 120° E. Dann wird das Prod. bei 
120° F getrocknet, bis es noch etwa 12% Feuchtigkcit enthalt. (A. P. 1859 279 
yom 27/6. 1929, ausg. 24/5. 1932.) Sc h u t z .

Speas Mfg. Co., iibert. von: William A. Rooker und Victor E. Speas, Kansas 
City, V. St. A., Herstellung von Marmeladen, Gelees u. dgl. Man verkocht eine Mischung 
von Zucker, W., Pcktin bis zur gewiinschten Konsistenz, erniedrigt dann dio Temp. 
der M. bis 170° F oder darunter, fiigt eine geniefibaro organ. Saure, z. B. Weinsdure, 
zu, u. lafit die M. fest werden. (A. P. 1858 374 vom 3/S. 1929, ausg. 17/5. 1932.) Schu.

Heinrich van de Sandt, Dortmund, Haltbarmachung und Geschmacksierbesserung 
von vilaminisierten Geiranken, 1. dad. gek., daB bei pufferfrcicn oder nur schwach puffer- 
lialtigen Getrankcn, wie Limonaden oder Seltersicasser, die pn unter 5,5, vorteilhaft 
auf etwa 4,0, eingestellt wird. — 2. dad. gek., daB auBer durch CO., dic pn aueh durch 
nichtgasformige Kórper eingestellt wird. (D. R. P. 549 304 KI. 53 k yom 26/2. 1930. 
ausg. 25/4. 1932.) Sc h u t z .

A. Vercruysse, E. Devigne und A. Selosse, Briisscl, Gewinnung der beim Roslcn 
von Kaffee, Kakao u. dgl. entstehenden atherischen Ole. Man kiihlt dio beim Rosten ent- 
stehenden Aromastoffe u. dgl. durch starko Einw. yon kunstliclicr Kiilte mit oder ohno 
Zufuhr von Luft ab. (Belg. P. 363 940 vom 24/9. 1929, ausg. 12/3. 1930. Holi. Prior. 
2/9. 1929.) Sc h u t z .

Grover D. Turnbow, iibert. von: Chester Earl Gray, Californien, Herstellung 
von Gefrorenem. Man laBt eino Aufschwemmung yon festen feitfreien Milchbestandteilen 
teilweise gefrieren u. fiigt zu dieser M. Milchpuher zu. (Can. P. 290 057 yom 7/5. 1928, 
ausg. 28/5. 1929.) ___________________ Sc h u t z .

F. Schonberg, Die Untersuchung yon Tiercn stammender Lebensmittel. E ine Anweisg. f.
cl. tierarztl. Prax is im AuBendicnst u . im Laboratorium . B erlin : R . Schoetz 1932.
(V I, 90 S.) S°. Lw . nn M. 5.60.
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Henry Clapp Shcrman, Chemistry of food and nutrition; 4 tli. cd. New York: Macmillan 1932.
(672 S.) 12°. lea. cl. S 3.—.

Marion Deyoe Sweetman, Food preparation; a textbook for collegcs on the science of food 
Processing. New York: W iley 1932. (344 S.) 8°. S 3.—.

Mario Del Gnerra, La moderna latteria. Caseifieio c ercmeria. La centrale dcl latte: progetti, 
inipianti, esercizi. Milano: U. Ilocpli 1932. (XVI, 381 S.) 24°. L. 18.—.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
H. I. Waterman, M. J. van Tussenbroek und J .A .v a n  Dijk, Einflup von 

Druck und Temperatur auf die Hdrtung von Sojabohnenól. Bei der Hiirtung von Sojaól 
bei Hochdruck u. niedriger Temp. wurden abnliche Beobachtungen gemacht, wie bei 
Leinol (vgl. C. 1931 . II. 2673). Auch hier wurde raseherer Ruckgang der Rh.-Zahl, 
also Bldg. gróBerer Mengen gesatt. Glyceride beobachtet, ais bei Hartung unter gewóhn- 
lichem Druck u. bei hoher Temp. auf gleichc JZ. Selbst der geringe tlberdruck des 
WlLBUSCHEWlTSCH-Verf. iiufiert sich bereits in der gleichen Riektung. (Rec. Trav. 
chim. Pays-Bas 50. 793—95. 1931.) S c h o n f e l d .

Eugen J. Better, Sauerstoff absorption bei Olcn und Felłen. 10 verscliiedene Ole u. 
Fette wurden roh u. gebleicht der Wrkg. einer Tageslichtlampe ausgesetzt u. dic 
Aktiv- Sauerstoffzalilcn nach L ea  (C. 1931 . II. 930) bestimmt u. mit der Intensitiit 
der KEEIS-Rk. verglichen. 01iven- u. Lcinol erwiesen sich ais dic bei Belichtung am 
schnellsten oxydierbaren Ole, wobei diese Ole auch am schnellsten das Stadium er- 
reichten, in dem sie die KEEIS-Rk. gaben. Im Dunkeln war Sojabohnenól mindestens 
ebenso leicht oxydierbar ais bei Belichtung. 01iven- u. Leinol oxydieren sich im Dunkeln 
kaum u. letzteres gibt nach 12-wóchiger Aufbewahrung im Dunkeln nicht die KEEIS- 
Rk. Mit Bleicherdo raffiniertes ErdnuBól wird viel rascher ranzig ais das rohc 01. 
Fast alle bei 90° geriihrten Ole gaben die KREISsche Rk. Die Ole, unter gleichen Be
dingungen mit Bleicherde geriihrt, gaben mit Ausnahme von Leinol in geringerem 
Mafie die Rk., u. cs wurde festgestellt, daB die beim Erhitzen mit Bleicherde gebildeten 
Oxydationsprodd. von der Bleicherde adsorbiert werden. Sojabohnenól zeigt bei 
Einwr. von Licht keine groBe Neigung, erheblichc Peroxydmengen zu bilden. Aus den 
Verss. folgt, daB die Geschwindigkeit, mit welcher Ole 0 2 aufnelmien, sich zersetzen 
u. die Intensitiit der K R EIS-R k. erhóhen, nicht aus dem Grad ihrer Ungesattigtheit 
zu erklaren ist, sondern von ihrem Geh. an Pro- u. Antioxydantien abhangt. Die 
meisten luftgebleichten Palmóle waren stark perosydhaltig. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 29. 
330— 40. Juni 1932. Berlin-Schóneberg.) SCHONFELD.

Aurelio O. Cruz, Augustus P. West und Nenesio B. Mendiola, Zusammen- 
selzung des philippinischen Reisóles (Hambas-Varieidt). (Vgl. C. 1932 . II. 794.) Der 
Reis (Var. Hambas) enthielt 18% Ol: D .304 0,9073; no30 =  1,4667; JZ. (H a n u s )  99,5; 
VZ. 188,1; Unycrseifbarcs 3,98; SZ. 40,91; gesatt. Fettsiiuren 19,72%; ungesatt. 
Fettsiiuren 70,17% (JZ. 124,6). Das Ol besteht aus Glyccridcn der Olsaure (45,6%), 
Linolsaure (27,7%), Myristinsaurc (0,2%), Palmitinsaure (17,3%), Stearinsaure (1,8%), 
Arachinsaure (0,7%), Lignocerinsaure (0,7%). (Philippinc Journ. Science 47. 487—94. 
April 1932. Manila.) SCHONFELD.

F. Wittka, Die Sanza-Olitendlc und- ihr Nacliweis in gcprcfllcn Oliienohn. Es 
wird der Bcgriff Sanza-01ivenól klargelegt u. die Forderung erlioben, diese Ole keinesfalls 
den gepressten raffinierten 01ivenólen gleichzusetzen. Es wird vorgcschlagen, minder- 
wertige Olivenole, die nur fiir tcchn. Zwecke brauchbar sind u. bisher ais Sulfuróle be- 
zcichnet wurden, kiinftig ais Sanzaóle zu bezcichnen. Es werden die bisherigen Unter- 
scheidungsmethoden u. Erkennungsrkk. der Sanzaóle von den durch Prcssung ge- 
wonnenen Olen kritisiert u. die Rk. von B e l l i e r  zum Nacliweis von Sanzaólen emp- 
fohlen. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 29. 207— 11. April 1932.) B r i l l e s .

Emile Andre und Charles Vernier, Uniersuchungeń iiber Ricinusól. IV. Einige 
physikalische Eigcnsehaften der reincn Ricinolsaure (Brechungsindex, Diclite, Yiscositdl). 
(III. vgl. C. 1932 . II. 466.) Zur Darst. reiner Ricinolsaure wurde Ricinusól mit alkoh. 
Laugc verseift, dio Seifen vom Unverseifbaren befreit u. mit HCI zerlegt. Die Fettsauren 
wurden in dio Li-Salze ubcrfiihrt u. fraktioniert aus A. krystallisiert. Dic Ricinolsaure 
hatte die NZ. 188,1 u. JZ. (H a n u ś ) 84,7. nn15 =  1,4732, no53 =  1,4598. Abnahme 
des nn zwischen 15 u. 50° pro 1°: 0,00 035. D .23>6 0,9439, D .93>7 0,8927. /< (spezif. M.) 
bei einer beliebigen Temp. Q zwischen 15 u. 100° =  0,9496 — 6,53-10_1 (Q — 15) —  
2 ,2 -10“7 (Q — 15)2. Dilatationskoeff. bei Q° =  S  =  6,S8- 10 '‘-f  9 ,3-10"7 (Q —  15).
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[a Jo23 =  +7,28°. Spezif. Refr. bei 25° =  0,2955; Mol.-Refr. 88,07 (ber. 87,95). Vis- 
cositat (I in Poise, II in Engler-Graden) 23,6°: I  3,848, II 55,55°; 51,7°: I  0,7321,
II 10,87°; 100°: I  0,1106, II 2,103°. Zur Berechnung der Viscositat r; bei Tempp. (Q) 
zwischen + 2 0  u. 100° dient dio empir. Formel: log?; =  1,044 +  1,19 (1 — Q/100) -f-
1,08 (1 —  Ś/100)2. (Ann. Office Nat. Combustibles liąuidcs 6 . 1101—07. Paris.) SciIÓNF.

Emile Andre, Vcnvertung des Ricinusoles. (Ygl. C. 1932. I. 2460.) Vorschlage, 
auf die II. Pressung zu verzichten u. das Ricinusól in 2 Qualitaten zu gcwinnen, d. h. 
eines unter hoherem Druck geprefiten Oles u. eines aus den Kuchen gewonnenen extra- 
hiertcn Oles. Dadurch laCt sich die Zunahme der Aciditat, die durch die Zugabe von 
W. zu den Riickstanden der I. Pressung bei Horst, des Óles II. Pressung erfolgt, unter- 
driickcn. (Buli. Matieres grasses 15. 247— 51. 1931.) SCHONFELD.

J. Davidsohn, Fortschrittsbericht aus der Seifenindustrie. VIII. Seifenflocken. 
(VII. vgl. C. 1931. I. 2136.) Zusammcnfassendc Ubersicht der deutschen Patcnt- 
literatur. (Chem. Umschau Fettc, Ole, Wachse, Harze 39. 110— 12. Mai 1932.) SCHONF.

H. Gabler, Die Wdrmewirtschaft in der Seifenindustrie. (Seifensieder-Z tg. 59. 
125— 28. 149—51. 9/3. 1932.) S c h o n f e l d .

R. Krings, Uber die Herstellwuj billiger Toiletteseifen. (Vgl. C. 1932. II. 794.) 
Vorschriften fiir dio Herst. billiger Toiletteseifen auf halbwarmem Wegc. (Allg. Ol- u. 
Fett-Ztg. 29. 72—74. 215— 17. April 1932.) S c h o n f e l d .

R. Krings, Uber die Herstellung von Grundseifen zu Fcinseifen. (Allg. Ol- u. 
Fett-Ztg. 29. 346—48. Juni 1932.) S c h o n f e l d .

Erich Walter, Umsetzungen in Grundseife beim Trocknen und Lagern. Bespreehung 
der dio Lagerbestandigkeit von einwandfreicn Grundseifen gefahrdendcn Momente, 
insbesondcrc des Einflusses des zu hohen W.-Geh., der Luft-COa beim Trocknen u. 
der Umsetzungen im Fertigfabrikat. (Scifensicder-Ztg. 59. 128— 29. 2/3. 1932. 
Berlin.) S c h o n f e l d .

— , Seifenflocken, Trockenseifen und Seifenpulrer. Vorscliriften fiir Fabrikation u. 
Parftimierung. (Perfumery cssent. Oil Record 23. 158— 61. 24/5. 1932.) S c h o n f e l d .

E. L. Lederer, Beitrdgc zur physikalischen Chemie der Fettsauren. V. (IV. ygl. 
C. 1930. II. 493.) Es wurden dic spezif. Warmen von Stearin-, Laurin- u. Olsaure 
bei yerschiedenen Tempp. bestimmt. Bei den gesatt. Saurcn treten oberhalb 250°, 
bei Olsaure oberhalb 150° Zerss. ein. Die wahren spezif. Warmen werden nach der
Gleichung ct =  A  -f- 2B -(t —  i,) 4- 3G-(t —  /1)2 + ..........berechnet u. erweisen sich
ais stark temperaturabhangig, liegen dagegen fiir die beiden gesatt. Sauren so wenig 
voneinander entfernt, daC dio Unterschicdc prakt. unbedeutend sind. Boi Olsaure ist 
der Temperaturgang noch starker. Bechner. ergibt sich, daB die spezif. Warmen fiir 
fl. u. gasfórmige Stcarinsiiure prakt. ident. sind. (Soifensieder-Ztg. 57. 329—31. 
Hamburg.) H. H e l l e r .

F. Wittka, Die Herstellung von Stearin aus hochgehdrtełen Fetten ohne Pressung.
Die abweichenden Eigg. der hochgeharteten Fettsauren z. B. aus Leinol von PrcB- 
stearin werden darauf zuriickgcfuhrt, daB die Hartfcttsauron aus yegetabil. Olen 
crheblich armor an Palmitinsauro sind ais PreBstearin. Sehr gute Handelsstearino 
enthalten 43—59% Palmitinsaure, 35— 52% Stearinsaurc u. 5—6% Isoolsaure. Zur 
Herst. eines gleiehwertigen Prod. durch Hartung u. nachtragliche Spaltung erschienen 
deshalb Palmol (mit etwa 42% Palmitinsaurcgeh.) u. Rindertalg (otwa 33% Palmitin
saure) ais geeignetc Rohmatcrialien. — Entsauertes u. auf gelborango vorgebleichtes 
Palmol wurde bis auf F. 58° gehartet. (Das bei 180° auf F. ca. 46° geharteto Ol zcigto 
noch die Farbę des Carotins, woraus Vf. auf Ggw. von Vitamin A im geharteten Prod. 
schlieBt.) Dic durch Autoklavieren gcspaltenenPalmolfettsauren hatten folgende Eigg.:
F. 58,4°, schwachgelblich, sehr gute Krystallisationsfahigkeit. Sie waren fiir techn. Zwecke 
ebenso verwendbar wie PreBstearin. Die Fettsauren eines geharteten Palmfettes hatten 
folgende Kcnnzahlen: Titer 54,3°, SZ. 202,0, VZ. 207,0, EZ. 5,0, JZ. 8,5 (Spaltungs- 
grad 97,6%). JZ. der festen, nach T w i t c h e l l  gewonnenen Fettsauren 8,2. Das 
Prod. entliielt 9,6% Isoolsauren. Zusammenfassend wird festgcstellt, daB die aus 
hochgehartetem Palmol durch Spaltung erhaltenen Fettsauren dem n. PreBstearin 
entsprechen u. dieses in vielen Fallen ersetzen kónnen. Auch aus hochgehartetem Talg 
im Autoklayen mit ZnO u. Zn-Staub gespaltene Fettsauren, Titer 55,6°, SZ. 198,6, 
VZ. 198,6, EZ. 4,8, JZ. 10,5, waren im Aussehen n. PreBstearin sehr ahnlich. Sie 
waren aber im Bruch feinkrystallinischer u. zeigten nicht das blendende WeiB der 
guten Stearine. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 29. 323— 30. Juni 1932.) S c h o n f e l d .
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J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Uber Ziegentalg schweizerischer Provenienz. 
I)rei authent. Ziegentalg^rohcn hatten folgendo Konstanten (2. u. 3. in Klammern):
F. 45,0° (48°; 46°); D .100 0,8670 (0,8565; 0,8570); D .15 ber. 0,9122 (0,9117; 0,9122); 
Refraktion bei 40° (ber.) 46,9 (46,1; 46,8); SZ. 1,1 (1,1; 0,4); EZ. 195,4 (194,2; 195,1); 
VZ. 196,5 (195,3; 195,5). JZ . nach H a n u ś  38,6 (32,4; 37,9); RMZ. 0,77 (— ; 1,1); 
PoLENSKE-Zahl 0,7 (— ; 0,8). Arachinsiiureprobe negativ; Unverseifbares 0,16%  
(0,15%). Geruch u. Geschmack an Rindertalg erinnemd; BOMERschc Z ahl: S  g 61,0 
(61,0; 63,0), S f  59,5 (59,5; 62,0); d 1,5 (1,5; 1,0), £ ?  +  2 d  64,0 (64,0; 65,0); Cliol- 
esterin 0,33%. BELLIER-Rk. rotliehbraun (kaffeebraun); Krystallisationsprobe: In 
Biiseheln angeordnete Nadeln. F e t t s a u r e n :  95,0—95,3%. Refraktion 40° 33,1 
(32,9, 33,2), NZ. 206,8 (205,1, Mittleres Mol.-Gew. 271,0 (273,6); F. 45,0° (45,0°, 42,0); 
Feste Fettsauren im Fett naeh B e r t r a m  58,0% (62,9%; 54,5%); Isoólsiiuren im Fett, 
nach G r o szFELD 2,8% (1,2%; 1,1%). Dic Methode von Bertram zur Best. der gesatt., 
in W. unl. Fettsauren wurde modifiziert: 5 g Fett werden mit 75 ccm 1/2-n. alkoh. 
KOH verseift, die Seifenlsg. mit 75 g W. in den Schcidetrichter gebraclit u. mit PAe. 
(Kp. 40— 60°) ausgeschiittelt, die PAe.-Extrakto nach Zusatz von etwaś NaOH mit 
50%ig. A. ausgeschiittelt usw. Die vom Unverseifbaren befreite Seifenlsg. wird von 
A. befreit, der Ruekstand in 5 ccm 50%ig. KOH u. 200 ccm W. gel. u. unter Kuhlung 
(Hóchsttemp. 25°) 35 g KMnO., in 750 ccm W. vorsiehtig zugegeben. Nach 12 Stdn. 
wird mit verd. H2S 0 4 u. KHSÓ3-Lsg. unter Erwarmen entfarbt. Die nach Abkuhlen 
erstarrten Fettsauren werden auf der Nutsche abfiltriert, das Filter mitsamt Fettsauren 
mit Sand zerrieben u. mit PAe. 2 Stdn. estrahiert. Der PAe.-Riickstand wird in 200 cem 
W. +  NH3 gel., 30 ccm NH.,C1-Lsg. zugcsetzt, h. mit 15%ig. MgSO., gefallt, aufgekocht 
u. nach Abkiihlen filtriert u. gewaschen. Der Nd. wird mit II2S 0 i zerlegt u. nochmals 
in gleicher Weise nach Behandeln mit N H 3 u. NH4C1 mit MgSO., gefallt. Die Mg-Salze 
ergeben nach Zerlegcn dic reinen gesatt. Fettsauren. (Pharmac. Acta Helv. 7. 48 
bis 53. 27/2. 1932.) Sc iio n Fe l d .

Bolesław Bronisław Olszewski, Unlersuchungcn iiber die TJnterscheidung der 
regelabilischen Ole auf Grund ihrer Loslichkeit in Aceton-Methylalkohol-Gemischen. 
Inhaltlich ident. mit der C. 1 9 3 2 .1. 1018 referierten Arbeit. Nachzutragen ist folgendes: 
Die Metlianolzahl der Ole kann auch in der Weiso bestimmt werden, daC ein Gemisch 
von 01, Aceton u. CH3OH bis zur klaren Lsg. erwiirmt u. dann bis zur Temp. der Triibung 
^Entmischung) abgekiihlt wird. Jedoch ist die Best. der Trubungstemp. schwierigcr 
ais die der Metlianolzahl. (Roczniki Chemji 11. 774— 82. 1931.) SCHÓNFELD.

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

P. W. Hargreaves, Essigsaure, ihre Herstellung und ihrc Anwendung in der 
Textilindustrie. (Dyer Calico Printer 67. 359—61. 1/4. 1932.) F r ie d e m a n n .

P. W. Hargreaves, Essigsaure in der TeztiUndustrie. Anwendung beim Farben 
von Wollfarben. (Ygl. vorst. Ref.) Essigsaure hat, in Farbeapparatcn verwandt, 
den Vorzug, die Mctalle weniger anzugreifen ais Mineralsauren, die sogar in nieht- 
rostendem Stahl eine merkliehe Nuaneenveranderung hervorrufen kónnen. Vf. bespricht 
dann die Anwendung der Essigsaure in der Kammzug- u. Stiickfarberei u. weist darauf 
liin, daB Farbungen mit Essigsaure, z. li. solche mit Solochrome F VS, oft reibcchtcr 
sind nls solche mit H4SO.|. Auch fiir Farbstoffe vom Typ des Coomassie N avy Blue
2 JRNS ist ein Zusatz von Essigsaure oder Ammonacetat zum Bichromat meist niitzlich. 
Da Wolle in neutralen oder, von der Wasche her, schwach alkal. Biidern sehr zum 
Krauseln oder Randcrn neigt, besonders auch mit Farbstoffen vom Typ des Coomassie- 
blau, so ist ein gutes Absauern nach der Wasche der rohen Stiicke unerlaBlich. Fiir ein 
gutes u. egales Farben der Carmoisinfarbstoffc, wie Omega-Chromblau F B  u. Solo- 
rhromblau F B , ist Essigsaure nótig. Ein Zusatz von Essigsaure beim Behandeln von 
Indigofarbdjngen mit Fullererde ist, obschon theoret. nicht erklarlich, sehr vorteilhaft. 
Unter den zahłreichen Anwendungen der Acetate ist die des Ąl-Acetats zum Wasser- 
dichtmachen am wichtigstcn. (Dyer Calico Printer 67. 513— 14. 13/5. 1932.) F r i e d e .

E. Billot-Mornet, Anwendung des Wasserstoffsuperozyds bei der Bleichc der rer- 
schiedenen Textihtoffe. Besclireibung des Bleichens von Wolle mit H 20 2, das gegen- 
iiber dem altrrcn Na20 2 groBe Yorziige fur den Griff der Wolle hat, ebenso wie der Er- 
satz des Na-Silicats durch das Pyrophosphat. Angaben iiber die Stabilisierung alkal. 
H 20 2-Flottcn. Weiter wird unter Ileranziehung der einschliigigen Patcntliteratur das
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Bloichen von Baumwolle u. Lcincn in chem. u. apparativer Hinsicht genau beschrieben. 
(Rev. gen. Teinturc, Impression, Blanchimcnt, Appret 10. 405— 09. 497— 503. Juni 
1932.) F r ie d e m a n n .

Kehren, Die ozydaticmsfdhigen Ole in der Teztilindustrie. Nach einem Uberblick 
iiber die chem. Natur der Fette u. Ole u. dcren Einteilung in ,,nichltrockenende“  u. 
„lrocknende“ Ole bespricht Vf. die Bedeutung des Leinóls fiir die „Schetty-Schlichle“ 
der Kunstseide. Wahrend fiir Kunstseide die Hiirtung des Leinols wegen Erschwerung 
des Entschlichtcn hindcrlich ist, nutzt man sic bei der Herst. kochfester Pappspulen- 
hiilsen voll aus. Olsiiurc u. das techn. Olein sind wertvolle, ungefahrliche Fettungs- 
mittel, doch konnen sic durch Yerunreinigungen — mehrfach ungesatt. Fettsaurcn —  
bis zur Feuergefahrlichkcit oxydabel werden. Ebenso sind Trane gcfahrlieh. Packung 
u. Feuchtigkeit der Wolle spielen dabei eine wescntlichc Rolle. Bei den schwach gc- 
schmalzten Kammgarnen kommt Selbstentziindung nicht vor. Analyt. wird die Wolle 
auf Feuergefahrlichkeit im MACKAYSchen Apparat oder durch Feststellung der Jod- 
zahl u. der Rhodanzahl nach KAUFMANN (C. 1928. I. 1340) gepriift. (Ztschr. ges. 
Textilind. 35. 292—94. 304— 05. 22/6. 1932.) F r ie d e m a n n .

Giinther Neiunann, Der „mechanische“ Abbau der Starkę. Durch mcchan. Be- 
wegung der Starkelsgg. entsteht ein AufschluB. Jcdes Ruhrwcrk in einer einmal 
gebildeten Starkeflotte bcwirkt ihn. Der dadurch bedingten wechselnden Yiscositat 
der Schlichteflotten kann dadurch begegnet werden, daB man dio Riihrwerke im 
Kochkcssel nur kurze Zeit laufen laBt u. standiges Umpumpen moglichst vermeidct. 
Rat,sam ist auch die Verwcndung langsam laufender Kolben- statt rasch laufender 
Krciselpumpcn. (Melliands Textilber. 13. 251—52. Mai 1932.) SilVERN.

Margaret S. Furry, Die Dasheensłarke liat sich ais geeignei zum Apprelieren urul 
Schlichlen erwiesen. Vf. hat die Starkę aus der Wurzel der Dasheen-Pilanzc, einer 
Taroart, auf ihre Brauchbarkcit fiir die Tcxtilindustrie u. fiir dic Hauswaschc unter- 
sucht u. ais gut brauchbar befunden. (Textile World 81. 1182—83. 2/4. 1932.) F r i e d e .

— , Lcinenbleichc. Darst. der Leinenbleiche, der altcn Rasenbleiche u. der neu- 
zeitlichen Bleiche mit Chlorbleichlaugen, unter denen die neuen, hochkonz. Laugen u. 
das Chlorkalkersatzmittel Perchloron der I. G. FARBENINDUSTRIE besonders erwiihnt 
werden. Sauerstoffbleichc m itN a.O ., H20 2 u. Perborat. (Ztschr. ges. Tcxtilind. 35. 303 
bis 304. 22/6. 1932.) * - - - - F r ie d e m a n n .

Fuchs, Bleichfehler beim Bleichen der Leincnfaser und ihre Beschadigung durch 
MetaUozyde. Spuren von Metallen, insbesondere von Fe u. Cu, in Lcinenwaren konnen 
bei der Chlorbleiche zu schwcrcn Fascrschadigungen u. zu Zcrss. der Bleichlauge fiihren. 
Verss. des Vf. zeigtcn, daB CuO um ein Yielfachcs wirksamer ist ais Cu, das iiberhaupt 
erst zu wirken schcint, wenn es sich zu CuO oxydiert. Fc wirkt ahnlich, aber vicl 
schwaclier ais Cu; Zn wirkt prakt. gar nicht. Obwohi auch durch Rostflecke LochfraB 
in Lcinen verursaclit wird, ist doch Cu bzw. CuO weitaus am gefahrliehstcn. (Ztschr. 
ges. Textilmd. 35. 326— 27. 6/7. 1932.) F r ie d e m a n n .

J. B. Speakinan, Die Micellarstruktur der Wollfaser. Ausfuhrliche Mitt. iiber die 
C. 1931. I. 3740 referierte Arbeit. (Procced. Roy. Soc., London. Serie A. 132. 167—91.
1931. Leeds, Univ.) " Sk a l ik s .

Milton Harris, Die phi/sikalische Chemie'der Proleine von Seide und Wolle. Ncu 
untersucht wurden die Loslichkeit u. dic amphoteren Eigg; von Seide u. Wolle. Zu 
diesęm Zwcck wurde Seide in 50%ig. LiBr-Lsg. oder in 70%ig. CaCNS-Lsg. eingebracht-, 
woraus nach der Dialyse iiber 5°/0ig. Seidenlsgg. gcwonnen wurden. An l° /0ig. Lsgg. 
(I) wurde der Abbau der Seide mit 3 n. HC1 u. 1 n. NaOH durch Mcssungen des NIT2- 
N-Geh. nach VAN S l y k e  untersucht. Danach ist die Seide gegen HC1 widerstandsfahiger 
ais gegen NaOH. — Fcmcr wurde sowohl 1, ais auch eine Suspcnsion von Seidenpulvcr 
der Yerdauung durch T rypsin  ausgesctzt. In I wurden stets 5u/0 N H 2-N mehr gefunden, 
was yermutlich durch eine Abspallung von Peptidgliedem aus der Kette verursacht 
wird. — Der isoelektr. Punkt wurde fiir Seide aus der geringsten Loslichkeit u. Vis- 
cositiit bei pn =  2,2 gefunden; fiir Wolle wurde er mittels Kataphorese nach Ab r a - 
Ha m s o n  fcstgcstellt: er betrug fiir rohe Wolle pH =  3,3— 3,4 u. fiir carbonisierte Wolle 
Ph =  2,5— 5. Daraus folgt, daB saure Farbstoffe leichter von carbonisierter Wolle 
u. bas. Farbstoffe leichter von roher Wolle absorbiert werden, was am Beispiel des 
A lizarin Saphirol B  u. des Methylenblau 2 B  gezeigt werden konnte. — Seide mit 
pn =  2,2 fibsorbiert leichter bas. Farbstoffe. Die Lage des isoelektr. Punktes ist auch 
fiir das Entbasten der Seide wichtig; man nimmt sie am besten bei ph =  10 vor, dabei
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lost sieli das Sericin (isoelektr. Punkt 3,6—3,8) wahrend das Fibroin nicht nennens- 
wert angegriffen wird. (Amer. Dyestuff Reporter 21 . 78—82. 1/2. 1932.) WEINDL.

Chas. E. Mullin und Howard L. Hunter, D ie chemische Konstitution von Wolle. 
und Seide. V. Die. cliemisclie Konstitution. von Fibroin und Sericin. VI. Die inneren 
Bindungen und die Struktur der Wolle und Seide. Ubersicht iiber die Literatur, die die 
Bindung der Aminosauren im Proteinmolekul oder ,,Aggregal“ betrifft. VII. Die frei en 
Amino-, Carboxyl- und anderen akiiven Gruppen in Wolle und Seide. Beweise fiir und 
gegen die Anwesenheit freier Amino- und Carbozylgruppen in  Wolle und Seide. Die 
Carbonylgruppen und der fiinfwertige Sticksioff. VIII. Der Schivefelgeha.lt der Wolle. 
Ubersiclit w id Diskussion der Literatur iiber den Schwefelgehalt des Keratins. (IV. Ygl. 
C. 1932. I. 1460.) Auf Grund der einschliigigen Literatur kommenVff. zu der Ansicht, 
daB es ein einheitliches Fibrom  u. Sericin nicht gibt, daB yielmehr beide Komplexe 
mehr oder rainder verwandtcr Proteine darstellen. Vff. besprechen auf Grund der in der 
Literatur eracliienenen Arbeiten die chem. Struktur der Proteine u. kommen zu dem 
SchluB, daB man yerschiedene Bindungen annehmen miisse, so die Peptidbindung in 
den labilen Proteinen, wie HuhnereiweiB, die Ketopiperazinstruktur hingegen in stabilen 
Proteinen, wio Keratin, Fibroin usw. — Wcitcr diskutieren Vff. die Frage nach den 
freien Amino- u. CarboxyIgruppen in Wolle u. Seide, sowio nach der Bedeutung dieser 
Gruppen fiir dio Fiirberei. Sic halten das Vorhandensein je einer Amino- u. Carboxyl- 
gruppe fiir erwiesen, die Ggw. von Imino-, Hydroxyl- u. Carbonylgruppen fiir wahr- 
schcinlich. Ebenso ist cs wahrscheinlich, daB in der Wolle der 3-wertigo N der Keto- 
Peptidbindung mit Saure reagiert; mit zunehmender Saurekonz. scheint, entsprechend 
den Erfahrungen der Wollfarber, die Reaktionsfahigkeit der Wolle zuzunehmen. Ein- 
fluB des S-Geh. auf dic (Jualitat: hoher S-Geh. macht die Wolle weich, dauerhaft u. 
gut yerspinnbar. Vork. des S im Cystin u. in anderen Aminosauren, Art der Bindung 
des Schwefels in Proteinkorpern, Entstehung von S 0 2 aus Wolle oder Menschenhaar 
unter dcm EinfluB siruposer H3PO„ EinfluB techn. Prozesso, wie Waschen, Chloren u. 
Kalken auf den Schwefel, Menge des S in Wolle (3— 4°/0) nach verschiedenen Forschern, 
Entstehung von S 0 2 aus Wolle unter dem EinfluB ultrayioletten Lichts, Untcrss. iiber 
Cystin, seine Menge im Keratin  (rund 13,1%) u- seine Rolle ais wahrscheinlich einziger
S-Trager in Wolle, Cystingeh. yon Haaren. Methoden zur Best. des Cystins, Cystin 
u. die Keratinbldg., EinfluB von Fiitterung yon Tieren mit Cystin auf die Beschaffen- 
heit der Wollo. Schwefelgeh. der Wolle nach yerschiedenen Analysenmethoden, S-Geh. 
yerschiedener Wollsorten, Cystingeh. von Epithelproteinen u. von Keratinen, Cystin
geh. yon Wollo u. Haar, Federn, Haut u. Schildpatt; Best. des Cystinschwefels nach 
F o lin  u. A b d e r h a ld e n , Cystingeh. yerschiedener Proteine nach einer abgeanderten 
IKUDA-M ethode. (Textile Colorist 53. 813— 16. 54 . 47— BI. 59. 111— 15. 130. 171— 75. 
259—61. 270. April 1932.) . F r i e d e m a n n .

— , Das Bleichen von Wolle. Bleichen der Wolle nach den reduzierenden Verff. 
mit S 0 2, Blankit u. Bisulfit oder nach den oxydierendcn mit H,0», X a ,0 :, Perborat 
u. KM n04. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 244.15/5. 1932.) F r ie d e m a n n .

J. W. Hernphill jr., Asbest in technischen Keibungsteilen. Vortrag mit Diskussion 
iiber die Eigg. u. die Verwendung von Asbest in Kuppelungen, Bremsen u. anderen 
Reibungsteilen. (Iron Steel Engineer 9. 176—86. April 1932. New York.) R. K. Mii.

W. W. Scheljagin und M. A. Riwkina, Sdurefestigkeit von Asbest. Zur Unters. 
der Eimv. yon Siiuren auf Asbest venvendet mań die Methode der stufenweisen Aus- 
laugung naeh IsKUXL (ygl. Original). Verss. ergaben, daB 1 g ais Einwaage geniigt. 
Jo 1 g zerkleinerter u. gctrocknoter Asbcste werden mit 20 ccm 25%ig. HCl 24 Stdn. k. 
behandelt u. der unl. Rtiekstand gewogen. Andere Proben werden nach ISKULL 3, 
7 u. 28 Tage mit HCl behandelt. Die untersuchten Asbeste konnen nach ihrer Saure- 
festigkeit in 2 Gruppen eingeteilt werden: Chrysolitasbcst u. Hornblendeasbest.
Letzterer verliert bei Einw, von HCl nur einigo %, ersterer wird vollig zerstort. Brauch- 
bar ist auch die auf 2-std. Erhitzcn yon 1 g Asbest m it 100 ccm HCl (1,19) auf dem 
W.-Bade beruhende Methode der Unters. auf Saurefestigkeit. (Minerał. Rohstoffe 
[russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6. 849—53. 1931.) SCHÓNFELD.

N. S. Ssobolew und M. W. Tatarinowa, Ursachen der Briichigkeit von Chrysolit- 
asbest. Auf Grund yon Analysen der Chrysolitasbeste yon Rhodesia u. Iitschirsk wird 
gefolgert, daB der briichige Chrysolit nicht ein Ubergangsstadium von Serpentin zu n. 
Chrysolitasbest, sondern ein Ubergangsstadium yon n. Asbesten zu Talk darstellt. 
In Tabellen ist die Zus. einer groBen Reihe yon n. u. briichigen Chrysolitfasern angegeben. 
Charakterist. ist bei n. Chrysolit der UberschuB an H ,0 , fur bruchigen UbcrschuB an
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SiOo u. mitunter an MgO. Der briichige Chrysolitasbcst kann botrachtct werden ais 
ein Prod. des Metamorphismus von n. Chrysolitasbcst; die Briichigkeit auf die Ggw. 
von CaO in der Zus. des Asbests, d. h. die isomorphe Verdrangung des MgO zuruck- 
zufiihren, erseheint wenig iiberzeugend. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mińeralnoje Ssyrje] 
6. 558—68. 1931.) . S c h o n f e l d .

James D. Miller, Obersicht iiber gebrduchliche Baustoffe. Beim Sulfitzellstoffverf. 
bewahrte sich dio 18—S-Legierung (18% Cr u. 8% Ni) fiir Tróge, Siebe u. Armaturen. 
Fiir Leitungen yon Bleichlsgg. war Ghifleiseti allen anderen Materialien iiberlegen. 
Zum Leiten yon W. hat Holz viele Vorziige, unter anderem setzt es keinen Schleim an. 
Beim Sulfatverf. sind Dacher u. Fensterrahmen sohnellem VersehleiB unterworfen. 
In der Laugenbereitung bewahren sich Stahltanks; auch in der Laugenwiedergewinnung 
ist Stahl am haltbarsten. Bei den Diffuseuren ist Ste.inze.ug der beste Baustoff. Das 
Verf. mit neutraler Sulfitlsg. erfordert keine besonders bestiindigen Baustoffe: bei der 
Stangenmuhle bcwahrt sieh h. gcwalzter Chromstahl. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 19.

Samuel A. staege, Micarla in der Papierindustric. „Micarta“ (H erste ller: 
W e s t i n g h o u s e  E l e c t r i c  a n d  M a n u f a c t u r i n g  Co., E a s t  P ittsb u rg h , P a .) w ird  
durch  Prcssen aus Schichten von  Papier o der F ase rsto ff u . einem  organ. Bindemittcl 
licrgcstcllt. E s w ird  fiir d ie  vcrscliiedensten  Zwecke d e r Papier- u. an d ere r In d u stricn  
empfohlen. (Paper T i'ade Journ. 94 . N r. 23. 55—56. 9/6. 1932.) F r i e d e m a n n .

Rudolf Lorenz, Versuche einer Druckbeeinflussung von Ka o lińSuspens iotten. 
Yf. bespricht zucrst die Eigg., die den Wert von Papierfiillstoffen becinflussen, niimlich 
TeilehengróBe u. Teilchcnform u. der Grad der Zusammenballung bzw. Aufteilung. 
Bzgl. der mechan. Beeinflussung von Feinerdesuspensionen^timmt Vf. m it W o. O s t 
w a l d  u. P i e k e n b r o c k  (C. 1 9 2 4 . II. 442) darin uberein, daB durch mechan. Einw. 
dio Viscositat der Suspensionen yerandert wird, weil eine Desaggregation mit an- 
schlieBcnder Hydratation eintritt. Mit einer yerbesserten Apparatur hat Vf. gezeigt, 
daB fiir sehr,,kurze" Kaoline, z. B. Schnaittenbacher Kaolin, die Viscositat durch mechan. 
Beanspruchung abnimmt, fiir piast., z. B . Meijiener Porzellantone hingegen stark zu- 
nimmt. Eine Umwandlung kurzer in piast. Kaoline ist nicht moglich, so daB die Gc- 
winnung kurzor (Papier-) u. piast. (PorzcIlan-)Kaoline nebeneinander bestehen bleiben 
muB. (Wchbl. Papierfabr. 63. Sond.-Nr. 23 A. 22— 25. 4/6. 1932.) F r i e d e m a n n .

A. R. Matthis, Die Venvendung ron Farbstoffen in der Fabrikation der Isolier- 
papiere. (Caoutchouc et Guttapcrcha 29. 15 878—80. 15 959—61. 16 025— 26. 15/6. 
1932.) F r o m a n d i .

Fritz Hoyer, Fillrierpapier. Vf. g ib t Batschlage fiir dio Herst. von Filtrier- 
papieren, die ausschlieBlich aus reinen Baumwollumpen, m cist nach dem Handsehopf- 
verf., gefertigt werden. (Ćechoslovak. Papicr-Ztg. 12. Nr. 25. 2—3. 18/6. 1932.) F r i e d e .

E. Morterud, Herstellung ron Zellstoff mit Zimngszirkulation. (Zellstoff u. Papier

C. D. De Mers, Temperatur- und Druckkonlrolle beim Aufschlieflen ron Holz. 
Empfchlung des automat. MeBsystems fiir Druck u. Temp., des Tycos conlrol system  
der T a y l o r  I n s t r u m e n t s  Co m p a n ie s , Rochester, N. Y. (Paper Trade Journ. 94. 
Nr. 23. 49— 50. 9/6. 1932.) F r ie d e m a n n .

Umberto Pomilio, Technische Ccllulosegewinnung mittels Chlor. Zusammen- 
fassende Darst. des Aufschlusses mittels Chlorgas nach COTALDI-POMILIO. Beschreibung 
der neuen Anlagen in Argentinicn (Celulos!v Argentina S. A.) zur Gewinnung von Stroh- 
zellsloff nach dem Verf. des Vfs.; Rentabilitatsbetrachtungcn. (Giorn. Chim. ind. appl.
14. 161—70. April 1932. Neapel.) . K r u g e r .

Hermann Wenzl und Martha Congehl, Ober den Einflu/S sogenannter Merzeriskr- 
laugen auf die physikotnechanischen Eigenschaften der Holzzellstoffe. Vff. behandeln 
Sulfitzellstoff mit NaOH-Lsgg. yerschicdener Konz. (5,5— 17,5 g/100 ccm) bei 20° u. 
untersuchen dio Anderung der Konz. der NaOH-Lsgg., die chem. Zus. der ausgewaschencn 
Zellstoffe; die Quellungsbilder u. die Yiscositat in Kupfcramminlsg., dic mechan. 
Eigg. der daraus hergestellten Papierblattcr u. das mkr. Bild der Zcllstoffasern im Ver- 
lauf der Alkalibehandlung u. Mahlung. Die Rk. zwischen Cellulose u. NaOH yerlauft 
sehr rasch. Der a-Cellulosegeh. erreicht bei 15%ig. NaOH (15 g/100 ccm) ein Maximum 
u. fiillt dann wieder etwas, die Holzgummizahl durchlauft bei ll,5% ig . NaOH ein 
Minimum u. steigt dann wieder betrachtlieh; Minimum der Kupferzahl bei 16%ig. 
NaOH, der Pentosano bei 15%ig. NaOH; die „Methylzahl“ bleibt bis 15% NaOH 
unyerandert u. fallt dann rasch ab; Masimum der Quellung bei 13— 14% NaOH.

39—40. 12/5. 1932.) F r ie d e m a n n .

12 . 235—36. Juni 1932.) F r ie d e m a n n .
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Die Yiscositat in Kupferamminlsg. fallt mit steigcnder NaOH-Konz. Die behandelten 
Zcllstoffe erweisen sich bei der meehan. Beanspruchung (Mahlung) zum Zweck der 
Papierstoffbereitung um so weniger geeignet, je weiter die Mercerisation fortgeschritten 
ist. Dio zur Erzielung eines bestimmten Mahleffektes notwendige Energie durchlauft 
bei 14% NaOH ein Maximum. Die Herauslosung der Cellulosebegleitstoffe dureh 
NaOH wirkt sich papierteehn. ungiinstig aus; die aus den gereinigten Zellstoffasern 
erzeugten Papiere sind auch bei hohen Mahlungsgraden opak u. zeigen ungeniigende 
Festigkeitseigg. (Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zcllstoff-Fabrikation 29. 17—27. 
Beilage zu Wchbl. Papierfabr. 63. 7/5. 1932.) KRUGER.

J. H. Frydlender, Die CeUuloseather: Benzylcellulose, Athylcellulose, Methyl-
cellulose. Vf. beschreibt die Herst. u. Anwendung an Hand der Literatur. (Rev. 
Produits chim. 35. 225—31. 289— 95. 31/5.. 1932.) H. SCHMIDT.

Freitag, Mischester der Cellulose. (Kunststoffe 22 .110. Mai 1932.) H. S c h m id t .
J. M. Preston, Ersparnisse durch W iedergeioinnun-gsanlagen beim Viscoseverfahren. 

Die Wiedergewinnung alkal. u. saurer Fil. ist diagrammat. dargestellt. (Rayon Record
6. 21— 23. Jan. 1932.) S u y e r n .

M. Steude, Die technische Anwendung der Dialyse in der Viscosekunstseiden- 
induslrie. Beschreibung eines Dialysierverf. mittels mit Pergamentpapier bezogener 
Rahmen, das 1923 bei der Firma F r . K u t t n e r  Kunstseidenfabrik A. G. eingefiihrt 
wurde u. nach dem taglich etwa 4 Tonnen NaOH zuriickgewonnen wurden. (Melliands 
Tcxtilber. 13. 318—19. Juni 1932.) SuvERN.

Wolfgang Stahl, Die Glanztrubung der Acetatseide in hei/3en Badem. (Kunst- 
seide 14. 153—55. Mai 1932. —  C. 1932. II. 147.) Su v e r n .

T. F. Heyes und H. S. Holden, Untermchung der Einwirkung einiger Penicillium- 
arten auf Kunslseide. Acelalseide, Nilroseide u. mehrere Muster von Viscose- u. Kupfer- 
seide wrerden unter Benetzung mit dest. W. oder l% ig- Asparagin-, NH.!N03-, K N 03- 
bzw. Peptonlsg. der Einw. versehiedener Pcnicilliumarten ausgesetzt u. pn der Kultur- 
Isgg., Bruehlast, mkr. Bild u. Kupferzahl gepruft. Acetatseide ist am widerstands- 
fiihigsten; sie wird auch nicht yerseift. Mit Ausnahme der Acetatseide hangt die Wider- 
standsfahigkeit gegen Schimmelwachstum nicht vom Herst.-ProzeB u. nieht vom 
Abbaugrad der K unstseide ab. Streckspinnen scheint dio Widerstandsfahigkeit der 
Kunstseidcn aus regenerierter Cellulose zu erhóhen. Der Typus der mkr. beobachteten 
Schadigung andert sich fiir irgendeine Kunstseidenprobe nicht von einer Penicillinmart 
zur anderen. Im allgemeinen ist die Schadigung mkr. erst siclitbar, wenn die Bruch- 
last betrachtlich gesunken ist. P. purpurogenum var. rubri selerotium u. eino yerwandte, 
aus mit Meltau befallenem amerikan. Baumwollgarn isolierto Penieilliumart (I) sind 
besonders befahigt, Kunst-seide aus regenerierter Cellulose zu schadigen, P. pinophilum 
weniger, obwohl alle 3 Arten Baumwolle unter denselben Bedingungen gleich stark 
angreifen. Bei der Einw. von P. purpurogenum u. der verwandten Art (I) auf Baum
wolle oder Hydrateellulosekunstseido steigt die Kupferzahl; dic Bldg. dieser redu- 
zicrenden Gruppen erfolgt in ahnlicher Weise wie dic Oxycellulosebklg. Yerss. an 
Baumwolle bei Benetzung mit l% ig. NH4N 0 3-Lsg.; die Fluiditaten in Kupferammin
lsg. sind durchweg ziemlich niedrig u. von ganz anderer Grofienordnung wie diejenigen 
von Materiał, das in gleichem Umfange durch saure oder gewohnliche Osydation ge- 
schwacht worden ist, merkliche Unterschiede gegcniiber den Fluiditaten der Kontrollen 
nur bei den Kulturen mit P. purpurogenum u. P. I. (Journ. Tcxtile Inst. 23. T. 79—94. 
Mai 1932. Nottingham, Univ.) KRUGER.

J. A. Matthew, Die Priifung von Leinengęweben unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Verwendung. (Journ. Textilc Inst. 23. P  113—21. Juni 1932.) FRIEDEMANN.

W. E. King, Die Priifung von Textilien, mit besonderer Berucksichtigung der 
Untersuchung ton Scliaden an Garnen und Geweben. (Journ. Textilc Inst. 23. P  102—11. 
Dyer Calico Printer 67, 68G— 87; 24. 6. 1932.) FRIEDEMANN.

P. Krais, Aufdeckung und Beurteilung chemischer Schadigung ton Wolle. Wolle 
kann bei den marmigfachen Behandlungen, die sio erfalirt, in der verschiedensten 
Weise angegriffen werden. Zur Auffindung solcher Faserschwachungen gibt es eine 
Reihc chcm. Metboden, wie Farbrkk., Biuretrk., N-Bcst. u. anderes. Wichtiger fiir 
die Praxis sind die textiltechn. Proben. Hierbei ist aber zu beachten, daB manche 
Schaden, z. B. durch Alkali, im trockenen Zustande nicht erkannt werden, sondern 
erst, wenn die Wolle, beim Farben oder sonst, einer sauren Behandlung ausgesetzt 
wird. Wichtig zur Erkennung von Faserschiidigung ist die Best. des 1. N  nach SAUER, 
K r a is  u . S c h l e b e l , wobei dic zu prufenden Muster, dereń Gesamt-N vorher be-
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stimmt wurde, mit Alkali u. H20 2 behandelt u. der so gel. N  nach K je l d a h l  bestimmt 
wird. Vf. gibt dann zwei Vers.-Rcihen mit feiner u. grober Wolle, in denen die Einw. 
von Alkali, Bleichmitteln, verdiinnter u. konzentrierterer Siiure auf Pestigkeit u. 
Dehnung der Wolle im nassen u. trockenen Zustand gezeigt wird. Man ersieht daraus, 
daB die mechan. Daten, namentlich dic Dehnungskurven, viel aufschluBreielier sind, 
ais N-Besfc. oder andere chem. Proben. (Dyer Calico Printer 67. 578—79. Journ. 
Textile Inst. 23. P  144—46. Juni 1932.) F r ie d e m a n n .

P. Krais und H. Markert, Quantitative Bestimmung ton Baumwolle, Wolle, Seide 
und Kunstseide in Mischgeweben. (Dyer Calico Printer 67. 581. 593. 27/5. 1932. —
C. 1931. II. 3687.) “ F r ie d e m a n n .

W. Weltzien und W. Kónigs, Olgehaltsbestimmungen an Acetatseide. Durch 
Abkochen mit Seife erhalt man durchaus zuyerlassige Resultate. Es ist unerlaBlich, 
die Unters. nicht an 1, sondern mindestens an 10 Striingen einer Partie durchzufiihren. 
(Seide 37. 132—34. April 1932. Krefeld.) SUYERN.

W. W. Trubnikow und N. D. Woskressenski, U.S.S.R., Verfahren zur Bearbei- 
tung von farbigen Haarbaumwollgeweben. Zum Zwecke der einseitigen Mercerisierung 
wird auf die Enden der Haare der Gewebe mit Hilfc einer Walze eine starkę Atz- 
alkalilsg. einseitig aufgetragen. Darauf werden dic Gewebe in iiblicher Weise gefarbt u. 
weiteryerarbeitet. (Russ. P. 23 336 vom 3/1. 1928, ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Mercerisierterfahren. Ais Mer- 
cerisiermittel fiir Baumwolle oder Viscoseseide wird f l . Ammoniak vorgesehlagen. 
(F. P. 726293 vom 16/11. 1931, ausg. 26/5. 1932. D. Prior. 1/4. 1931.) B e ie r s d o k f .

M. A. Lobowitsch, U. S. S. R., Verfahren zur Herstellung von wasserdichten Ge- 
weben. Die Gewebebahn wird mit einer Schicht yersehen, die aus einer Mischung von 
gesehmolzenem, yulkanisiertem Kautschuk, Kolophonium, Kreide, Schwefelblume u. 
gegebenenfalls Zinkoxyd u. Bleiglatte besteht. Auf diese Schicht wird eine zweite 
Gewebebahn aufgewalzt. (Russ. P. 23 337 vom 28/10. 1927, ausg. 31/10. 1931.) R i.

Vulcan Proofing Co., New York, iibert. von: Robert R. Lewis, Freeport, und 
Albert J. Weiss, New York, t)berzugs• und Impragnierungsmaterial fiir Gewebe u. 
Papier aus den Kondensationsprodd. yon Polysulfiden mit Dihalogenparaffinen, wie 
Athylenchlorid. Man yerwendet z. B. eine Mischung aus 100 Teilen des Kondensations
prod., 20 Teilen Kautschuk, 10 Teilen ZnO, 25 Teilen RuB, 0,5 Teilen Diphenylguanidin,
0,2 Teilen Mereaptobenzthiazol, 0,8 Teilen S, 1,0 Teilen geschwefeltes Burguuderpech,
0,5 Teilen Stearinsaure, 0,5 Teilen Paraffin. Der M. kónnen Korkteilchen zugesetzt 
werden. Beim nachfolgenden Erhitzen iibt das ZnO eine Art yulkanisierende Wrkg. 
auf das Kondensationsprod. aus. Die M. kann aueh ais Zwischenlage zwischen 
Gewebe oder Papier verwendet werden. (A. P. 1846 810 vom 6/8. 1931, ausg. 23/2.
1932.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Mark 
und Friedrich Moll, Mannheim), Yerfahren zur Verbesserung der farberischen Eigen- 
schaflen ton Yiscoseseiden, dad. gek., daB man gut orientierte Viscoseseidcn, dereń 
Rontgenogramm an Stelle von Ringen deutlich yoneinander getrennte Punkte zeigt, 
in an sich bekannter Weise einer Nachbehandlung mit einer Kupferoxydammoniaklsg. 
unterwirft. —  Beispiel: Viscoseseide, dereń Rontgendiagramm deutlich yoneinander 
getrennte Punkte zeigt, mit einer Festigkeit yon 300 g auf 100 den. wird 8 Min. lang in 
einem Bade behandelt, das im Liter 1,5 g Cu u. 50 g NHS enthalt. Hierauf wird die 
Seide in einem schwachen Saurebad vom Cu befreit u. sodann abgesauert; die so 
nachbehandelte Seide laBt sich wesentlich tiefer u. gleichmaBiger anfarben ais dio 
unbehandelte. (D. R. P. 545 284 KI. 29b yom 15/2. 1929, ausg. 27/2. 1932.) E ng.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eugen Glieten- 
berg, Leyerkuscn), Weichmachungsmittel fiir Kunstseide, gek. durch die Verwendung 
von wasserloslichen Salzen yon am Stiekstoff durch hohere Pettsaurercste substituierten 
aliphat. primaren oder sekundaren Aminomonocarbonsauren. —  Geeignet sind 
z. B. Stearylsarkosin, Palmitylsarkosin, oder ein Kondensationsprod. aus Stearylchlorid 
u. butylaminoessigsaurem Natrium. (D. R. P. 550 905 KI. 8k yom 10/7. 1930, ausg. 
24/5. 1932.) B e ie r s d o r f .

Soc. pour la Fabrication de la Soie „Rhodiaseta“ , Paris, Erzeugung ton Krepp- 
effekten bei Geweben aus Acetylcellulose. Man yerwendet zur Herst. des Gewebes stark 
gedrehte Faden, denen Stoffe einyerleibt wurden, die eine hohe Affinitat zu W. haben, 
z. B. anorg. Salze wie CaCl2 oder Ca(N03)2 oder Salze organ. Sauren, wie Natrium-
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lactat, u. behandelfc das Gewebc mit W. oder einer wss. FI. Lctzterc kann gleichzeitig 
zum Entschliehten oder Fiirben dienen. (E. P. 368110 vom 9/4. 1931, ausg. 24/3. 1932.
D . Prior. 11/4. 1930.) BE1ERSDORF.

0. C. Winestock, Perkinsyille, und E. F. Noel, Lexington (Erfinder: O. C. Wine
stock), Aufarbeilen von Altpapier o. dgl. Das in einer F l. aufgeschwemmte Altpapier 
wird durch starko Bcschleunigung hervorrufende Relativbew'egungen der Einweichfl. 
gegcniibcr den triigeren Papierteilehen zerfasert. In der die Zerfaserungskammer 
unter eigencm Gefalle dureliflieBenden Einweichfl. werden durch stiindig ihre Richtung 
weeliselnde Beschleunigungskrafte (z. B. Propelier) eitiandcr beriihrende parallcle 
Stromfiiden von entgegengesetzter Kichtung u. gleieher Kraft erzeugt, welche einer 
stiindigen Umkehr ihrer Bewegungsrichtung unterworfen sind. (Schwed. P. 68 618 
vom 13/1. 1926, ausg. 17/12. 1929.) D r e w s .

Feldmiłhle, Papier- und Zellstoffwerke A.-G., Stettin, Riickgewinnung von 
Pergamentierschwefelsdure, 1. dad. gek., daB dio riickflieBende Saure zunachst in 
offencn Pfannen eingedampft u. dann durch Behandlung mit Braunstein gebleicht 
wird. — 2. dad. gek., daB dio noch h. eingedampfte Siture durch Filter geleitet wird, 
die ganz oder teilweise aus Braunstein bestehen. (D. R. P. 551165 KI. 12i vom 19/5.
1931, ausg. 27/5. 1932.) D rew s.

01iver B. Andrews, Chattanooga, Tennessee, Versleifen und Wasserdichlmachen
von Pappe. Man behandelt die aus mehreren Schichten bestehende Pappe mit einer 
Nalriumsilicatlsg. von etwa 40° Bć derart, daB das Salz in die auBersten Schichten ein- 
drinct u. einen Uberzug auf der Pappe bildet. Die Trocknung erfolgt bei etwa 21°. 
(A. P. 1841775 Tom 15/8. 1929, ausg. 19/1. 1932.) B e ie r s d o r f .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erich Opfemiann,
Berlin, Otto Merlau, Kónigsberg i. Pr., und Gustav-Adolf Feldtmann, Dessau), 
Verfahren zur Herstellung eines hoehveredelten, pentosanfreien Holzzellstoffes nach Patent 
539938, dad. gek., daB die dreistundige Digerierung des Zellstoffs bei Zimmertemp. 
mit einer NaOH yon 6—15% durchgeftihrt u. daB die Mutterlauge nur so weit abgepreBt 
oder abgeschleudert wird, daB mindestens noch 15% NaOH, auf Stoffgewicht berechnet, 
im Stoff verbloiben. (D. R. P. 550 971 KI. 55b vom 3/5. 1930, ausg. 23/5. 1932. Zus. 
zu D. R. P. 539 938; C. 1932. I. 604.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Ernst, Kurt 
Sponsel, Gerhard Balie, Frankfurt a. 51.), Verfal>ren zur Darstellung von Dcrivaten 
der Kohlenhydrate, dad. gek., daB man hier die Einw. des dampffórmigen Alkylenoxyds 
bei geringem Partialdruck auf Umwandlungsprodd. der Cellulose, wie Hydroccllulose, 
Oxycełlulose o. dgl., auf cellulosehaltige Stoffe, wic Holz, Stroh, u. auf andere Kohlen
hydrate ais die Starkę, sowie auf D eriw . diescr Verbb., wie Glucosamin, Cliitin, vor- 
nimmt, gegebenenfalls in Ggw. yon Alkalien, wobei die Einw. des Alkylenoxyddanrpfes 
gegebenenfalls im Kreislauf u. dic Tcmp.-Rcgelung durch Erwiirmen oder Abkiihlen 
des Dampfes erfolgen kann. (D. R. P. 548 456 KI. 12o vom 22/1. 1930, ausg. 12/4.
1932. Zus. zu D. R. P. 535 849; C. 1932. I. 768.) M. F. M u l l e r .

Eastman Kodak Co., Rochester, ubert. von: Charles S. Webber, Springfield,
und Cyril J. staud, Rochester, V. St. A., Hydrolyse von Celluloseacelat, gek. durch 
die Verwendung yon l,4-Dioxan  in Eg., dcm man gegebenenfalls noch W. oder HCl 
zusetzt. (A. P. 1826  335 vom 14/12. 1929, ausg. 6/10. 1931.) E n g e r o f f .

Aktiebolaget A. Ekstroms Maskinaffar, Stockholm, Verfahren und Vorrichtung 
zum Eindampfen oder Erhitzen von Cdlulosea bla u gen. Die Ablauge wird derart iiber 
die Heizflachen gefiihrt, daB an diesen keine Ndd. sich abscheiden konnen. (Tsche- 
chosl. P. 33 330 vom 18/9.1928, ausg. 25/8.1930. Schwed. Prior. 18/2.1928.) Sc h o n f .

Patentaktiebolaget Grondal-Ramen, Stockholm (Erfinder: Gustaf Haglund, 
Stockholm), Herstellung von Alkalisulfit- oder Alkalibisulfitlosungen aus Sulfat- oder 
Sulfitzellstoffablaugen, wobei die organ. Bestandtcilc der Lauge yerbrannt u. die Sulfide 
u. Thiosulfate entfernt oder in nicht schadlieh wirkende Verbb., z. B. in Sulfite bzw. 
Sulfate, iibergefiihrt werden, dad. gek., daB man in einen Teil der in W. gel. Schmelze 
S 0 2 u. CaC03 einfiilirt, bis samtliche in der Lsg. befindlichen Alkalisalze in Bisulfite 
ubcrgefiihrt sind, u. sodann zu dieser Bisulfitlsg. einen anderen derart bemessenen 
Teil der in W. gel. Schmelze hinzugibt, daB die im ersten Teil in Lsg. gegangenen Ca- 
Salze niedergeschlagen u. gleichzeitig die im zweiten Teil enthaltenen Alkalisalze in 
Bisulfite oder Sulfite iibergefiihrt werden. (Hierzu vgl. D . R. P. 529099; C. 1931.
II. 1516.) (D. R. P. 550 570 KI. 12i vom 17/1. 1931, ausg. 27/5. 1932.) D iie w s .



1 9 3 2 .  I I . HXIX. Brennstoffe; Teerdestillation trsw. 1 1 0 3

Kurt Kiirscbner, Hagen-Delstern, Verfahren zur Herstdlung von Gegenstanden 
aus zerkleinertem, zellstoffhalligem Materiał, dad. gek., daB man geformte Masson her- 
stellt, die zcrkleinertes, zellstoffhaltigcs, mit einer Zellstoffyerbb. cntlialtenden Lsg. 
beliandeltes Materiał entlialten, diese geformten Massen in solehen Biidern behandelt, 
daB die Zellstoffyerbb. der Lsg. unter Spaltung in Cellulose ubergeftihrt werden u. 
sodann die erhaltenen Gegenstande entwassert. (Schwz. P. 150 017 vom 3/3. 1930, 
ausg. 16/12. 1931. D. Priorr. 4/3. 1929 u. 4/2. 1930. — Ygl. hierzu F. P. 691004; 
C. 1930. I. 550.) E n g e r o e e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Celluloidahnliche Massen. 
(Vgl. C. 1931.1. 2290 [Schwz. P. 142 174].) Neutrale Phospliorsaureester von Alkoholen 
mit mehr ais 4 C-Atomen u. andere organ. Ester werden mit Nitroeellulose oder 
anderen Celluloseestern oder -iithern behandelt. Z. B. wird Triamjdphosphat u. Nitro- 
cellulose mit A. behandelt. Oder man gibt zu einem Gemisch von 100 Tin. Kollodium- 
wolle in 300 Tin. Butylacetat, 100 Tin. Glykolmonoathylather u. 400 Tin. Toluol 
30 Teile Triisoamylphosphat. (Tscliechosl. P. 33 599 vorn 15/9. 1928, ausg. 10/10. 
1930. D . Prior. 12/10. 1927.) S c h o n f e l d .

Walter Kind, Das Bleichen der Pflanzenfascrn. 3 ., verm . u. verb. A ufl. Berlin : J .  Springer
1932. (V, 339 S.) gr. 8°. Lw . M. 24.— .

XIX. Brennstofie; Teerdestillation; Beleucbtung; Heizung.
Fritz Zetzsche und Oskar Kalin, Untersuchungen iiber die Membran der Sporen 

und Pollen. IX . Das thermische Yerhalten der Sporopollenine. (VIII. vgl. C. 1932.
I. 3246.) Zur Feststellung, ob durch Druckextraktion mit den ublichen organ. Lo
sungsmm. Teile des Polymerbitumens zers. werden u. in den Extrakt gehen u. ob in 
den durch Estraktion erhaltenen Bestkolilen noch Anteile yon Polymerbitumen ent- 
halten sind, wurde rezentes (Lycopodium-) u. fossiles Sporopollenin (Geiseltalpollenin, 
Bothrodendrin, Tasmanin) u. Sporcnkohle (LANGE-/Sporo?ii'?i enthaltend) in W., Par- 
affin oder Glycerin evtl. unter Zusatz von KOH oder HjPO., auf Tempp. von 130 
bis 340° erhitzt u. dic Gewichtsabnahme durch Behandlung mit Losungsmm. bestimmt. 
Bei rezenten Sporonincn crfolgt bei geringeren Tempp. ais bei fossilen ein Angriff auf 
Substanz u. GroBe, der bei Tempp. der Druckextraktion (340°) ca. 70°/o betragt. 
Eine Ausnahme macht die Sporcnkohle (Steinkohle), die selbst nach Behandlung 
bei 340° nur 19% ihres Gewichtes an Losungsmm. abgibt. Bei Druckextraktion der 
Steinkohle bleibt daher der groBte Teil des Polymerbitumens ungel. in der Restkohle. 
Eine Beziehung zwischen Extrakt- u. Polymerbitumcngeh. einer Steinkohle lieB sich 
nicht feststellen. (Ifelv. chim. Acta 15. 670—74.2 /5 .1932 . Bern, Univ.) B e n t i i in .

Fritz Zetzsche und Oskar Kalin, Untersuchungen iiber die Menibran der Sporen 
und Pollen. X. Die Inkohlungstemperalur der Steinkohlen. (IX. vgl. vorst. Ref.) 
Aus der Verminderung der Menge der ais Brom-Nitroprodd. bestimmbaren, nach 
Erhitzung von rezenten u. fossilen, in vcrschiedenen Medien auf Tempp. von 100 
bis 340° unveranderten Sporoninen, aus der Anderung der Farbę des Brom-Nitro- 
Laxgf.-Sporonins, dio sich mit der Erhóhung der Erhitzungstemp. vertieft u. aus den 
durch Erhitzung hervorgerufenen morpholog. Veriinderungen, die sich nicht nur auf 
GróBcnveranderungen, sondern auf alle Strukturanderungen erstreeken, wird auf eine 
maximale Inkohlungstemp. der Steinkohlen (Gasflamm- u. Gaskohlen) von jedenfalls 
unter 200°, wahrscheinlich sogar in der Xiihe von 100° gcschlossen. (Helv. chim. Acta
15. 675— 80. 2/5. 1932. Bern, Univ.) B e n t h in .

K. A. Jurasky, Gewebeformveranderungen bei Fusit und Holzkohle. (Eine Ent- 
gegnung auf H. Bodes gleichnamigt Ausfuhrungen.) Vf. verteidigt seine von B o d e  
(vgl. C. 1932. I. 2792) angegriffene Ansicht, daB ein GroBteil des ais fossile Holz
kohle anzuspreehenden Fusits nicht primar durch Waldbrande aus relatiy baum- 
frisehem Holz an der Oberflache des in Bldg. begriffenen Flózes entstanden sein kann, 
sondern sich durch das Einwirken anderer Prozesse sekundar aus bereits innerhalb 
des Flozes inkohlten Ligniten gebildet haben muB. (Braunkohle 31. 411— 13. 11/6.
1932. Freiberg i. Sa.) B f.XTHXX.

Roger Martin, Die Yergasung von Bautmaollsamen zweclcs Erzeugung motorischer 
Kraft. (Buli. Maticrcs grasses 16. 97— 104. 1932. —  C. 1932. I. 2660.) S c h u s t e r .

Guillon, Die Verwendung von ErdnufSschalen ais Brennstoff. (Buli. Matierca 
grasses 16. 104—09. 1932. —  C. 1932. I. 2793.) S c h u s t e r .
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Roger Martin, Die Lósung des Problerns der Verwendung ton Erdnufischalen ais 
Brennsloff. (Vgl. C. 1 9 3 2 .1. 2793.) Hinweis auf die Schwierigkeiten bei der Verwendung 
von ErdnuBschalen ais Brennstoff, bedingt durch niedriges Sehiittgewicht, hohen 
Geh. an fliichtigen Bestandtoilen u. stark alkal. Asehen. (Chaleur et Ind. 13. 26G— 69. 
Buli. Matiśres gra-sses 16. 109— 16. 1932.) S c h u s t e r .

R, W. Perry, Der Fortschritt in der Praxis der Mischung von Kohlen zur Ver- 
kokung. Beschreibung der Verkokungsmethoden zur Priifung des Verh. yon Kohlen- 
mischungen. (Colliery Guardian and Journ. Coal Iron Trades 144. 1150—52. 17/6. 1932. 
Sheffield.) S c h u s t e r .

C. Berthelot, Tieftemperalurterkokung von nicht backenden Kolilen. Die Her- 
slellung von Mnstlichem Anthrazit. (Vgl. C. 1931. I. 2705.) Verkokung von Briketts 
aus Feinkohle unter Peohzusatz. Ergebnisse nach dem MASCART-Yerf. Beschreibung 
des GOHIN-Generatora. (Iron Coal Trades Rey. 1 2 4 .943—44. 998.17/6.1932.) SCHUSTER.

— , Der Einflufi der Ofetibreite auf die Verkokung von Kokskohlen. T eil I. Dis- 
kussion  z u  d e r g leichnam igen A rb e it von  M a r s o n  u .  B iiis c o e  (C. 1932. II . 317). 
(G as W orld  96. N r. 2496. C oking Section  75—76. 4/6. 1932.) S c h u s t e r .

— , Der Einflu/3 der Korngrofie von Kohle bei der Oaserzeugung. Mitteilung von 
Vers.-Ergebnissen mit Kohlen yerschiedener KorngroBcn u. yerschiedener Herkunft 
bei der V erkokung in Horizontal- u . in GLOVER-W EST-Retorten. U n te rs . des Ein- 
flusses der KorngroBe auf die Arbcitsbedingungen u. die Ausbeuten an K oks, Gas, 
Teer u. Ammonsulfat. Steigerung der Ausbeuten an Teer u. Gas bei gróberein Korn, 
parallel damit Abnahme der Koksausbeute; ein merklicher EinfluB auf die Animon- 
sulfatausbeute konnte nicht festgestellt werden. (Dep. scient. ind. Res. Fuel Res. 
Techn. Paper Nr. 26. 55 Seiten. 1930.) Sc h u s t e r .

Clarence A. Seyler, Ist die Klassifikation oder Nomenklatur der Kohle moglich 
oder uiinsciienswert ? Hinweis auf die Unzulangliehkeiten der in der Kohlenklassi- 
fikation gebriiuchlichen Bezeichnungen; Berechtigung u. Notwendigkeit der aus dem 
Venvendungszweek, der Petrographie usw. abgeleiteten Namen. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 51. 531—33. 17/6. 1932.) SCHUSTER.

Thomas Gray, Ein t/berblick iiber schottische Koks- und Heizkohlen. (Unter Mit- 
arbeit von T. H. P. Heriot und W. J. Skilling.) Nach einem Uberblick iiber die 
wichtigsten Analysenmethoden werden Unters.-Ergebnisse von yerschiedenen Kohlen 
mitgeteilt u. die einzelnen Kohlensorten ausfiihrlich beschricben. (Dep. scient. ind. 
Res. Euel Res. Physieal Chemical Survey National Coal resources Nr. 15. 160 Seiten.
1930.) '  " S c h u s t e r .

A. C- Fieldner und J. D. Davis, Wirlcung des Mischens und Waschens von Kohle. 
(Vgl. C. 1930. II. 3672. 1931. I. 1860.) Graph. u. tabellar. Zusammenstellung der 
Entgasungsergebnisse yon 10 teils ungewaschenen, gewaschenen, unyermischten u. 
yermischten Kohlenproben in Abhangigkeit yon der Entgasungstemp., mit besonderer 
Beriicksiehtigung yon 1000°. (Proceed. Amer. Gas Assoe. 1931. 861—907.) Sc h u s t e r .

H. Kay und A. Mc Culloch, Din Einwirkung ton  Chlor auf Kohle. IV Teil. Die 
Einuńrkung ton Losungsmitteln. (Fortsetzung.) (Teil III. ygl. C. 1932. I. 2118.) Chlo- 
riertc Higher Ravenhead-KohIe wurde mit Chlf. extrahiert, der Extrakt mit Leichtol 
u. A. fraktioniert getrennt. Der Chlf.-Extrakt ist unsehmelzbar u. unter Bldg. yon 
in Chlf. unl. Prodd. leicht oxydicrbar. Durch A. tritt Trennung in einen schmelzbaren 
u. einen unschmelzbaren Teil ein. Der alkoh. Extrakt laBt sich yerkoken u. spaltet 
bei gelinder Erwarmung HC1 ab. Aus den Elementaranalysen ergibt sich, daB dio 
yerschiedenen Operationen von Hydrolyse u. Oxydation begleitet sind, wodurch die 
Natur der Prodd. bestimmt wird. Die Estrakte sind durch anorgan. Substanzen 
yerunreinigt, die durch Einw. yon Cl auf die Aschenbestandteile entstanden sind. 
Die Verunreinigungen begiinstigen die Zurtickhaltung von Feuehtigkcit u. unter- 
stutzen dadurch die Hydrolyse. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 186—90. 10/6.
1932. Manchester.) SCHUSTER.

R. A. Mott und R. V. Wheeler, Kohlenmischung fu r die Koksherstellung. Nach 
Beschreibung der an der Sheffield-Uniy. gebriiuchlichen Methoden zur Best. des Bliih- 
grades von Kohlen werden Vers.-Ergebnisse mit yerschiedenen Kohlenmischnngen 
mitgeteilt, mit besonderer Beriicksichtigung der Wrkg. des Fusitgeh. (Fuel 11. 204— 13. 
Juni 1932. Sheffield.) SCHUSTER.

L. E. Knowlton, Eine Studie iiber Koksbrechen. EmfluB von ungepulverter u. 
Feinkohle, der Kohlenmischung, der Yerkokungszeit, des ein- u. zweistufigen Brechens
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auf die Ergebnisse; Vergleich mit dem Shatter Test. (Proceed. Amer. Gas Assoe. 1931. 
915— 26. Proyidence, R. I.) S c h u s t e r .

— , Eine Studie iiber die aus Kohle erzeuglen Teere und Ole. Zusammenfassender 
Bericht iiber die Unterss. der Euel Research Station. Nach einer statist. Einleitung 
werden die Ergebnisse yerschiedener Aufarbeitungsmethoden (Dest., Extraktion), 
die Ausbeutcn bei der Verkokung von drei brit. Kohlen im Temp.-Gebiet zwisehen 
400 u. 900° sowie die Zus. der dabei gewonnenen Teere mitgeteilt. (Dep. scient. ind. 
Res. Euel Res. Techn. Paper Nr. 32. 123 Seiten. 1931.) Sc h u s t e r .

Hans Tropsch und Bfetislav G. Simek, U ber die thermische Zersetzung des 
bohmischen Bramikohlen-Generatorteers. Bóhm. Braunkohlen-Generatorteer wurde 
bei 600—900° in einem eisernen Rohr geeraekt, das entweder leer oder mit Braun- 
kohlenbalbkoks oder Schamotte gefiillt war u. in das der Teer entweder tropfenweise fl. 
oder dampfformig durch Abdest. aus einem angesetzten Kolben eingefiihrt wurde. 
Samtliche crfaBbaren Rk.-Prodd., wie Koks, Crackteer, Leichtol u. Gas, wurden in 
ihrer Menge bestimmt u. analysiert. Im groBen u. ganzen verlauft die Zers. der bóhm. 
Generatorteere in gleicher Weise wie nach Arbeiten, die in der Literatur beschrieben 
sind, zu erwarten war. Leichtol bildet sich nur wenig. Die Hauptprodd. sind Koks u. 
Crackgas. Bzgl. der Einzelergebnisse muB auf das Original verwiesen werden. (Mitt. 
Kohlenforsch.-Inst. Prag 1932. 89— 110. April.) B e n t h in .

J. Gwosdz, Fortschritte und Bestrebungen in der Verwertung von Teeren zur Gas- 
erzeugung. Besprechung des Verf. der F r a n k f u r t e r  Ga s g e s e l l s c h a f t  (vgl. Cza k o , 
C. 1932. II. 477), des Gleichstrom-Entgasungsverf. (vgl. A l l n e r , C. 1931. II . 165) 
sowie engl. Verss. zur Carburierung von Wassergas mit Kreosotólen. (Erdól u. Teer 8. 
267— 70. 15/6. 1932. Berlin.) SCHUSTER.

R. D. Keillor, Stadtgaserzeugung. E in Riickblick auf die Verkokungspolitik. 
Besprechung der techn.-wirtschaftlichen Faktoren, die die Stadtgaserzeugung beein- 
flussen. (Gas World 96. 688—90. 25/6. 1932.) Sc h u s t e r .

H. Trutnovsky, Die Kontrolle des Ferngases. Besprechung der bei der West- 
fal. Ferngas A.-G. gebrauchlichen Methoden zur Best. yon Heizwert, D ., H,S, O.,, 
Naphthalin, organ. S, Teer u. Feuehtigkeit. (Gas- u. Wrasserfach 75. 369— 72. 14/5. 1932. 
Dortmund.) SCHUSTER.

R. C. Downing, Zehn Jahre Gasreinigung. Ergebnisse der Trockenreinigung im 
Gaswerk Lowell mit vcrschiedenen Reinigungsmitteln. (Amer. Gas Journ. 136. Nr. 6. 
15— 18. Juni 1932. Lowell, Mass.) " ' SCHUSTER.

A. Thau, Nasse Reinigung zwecks Enłfemung des Schwefels aus Gas. Ygl. hierzu 
Mu l l e r , C. 1931. II. 1376. (Gas World 96. 144—47. 13/2. 1932. Berlin-Grune-
wald.) Sc h u s t e r .

H. K. Kronacher, Ein neues Entschweflungsverfahren in Amerika. (Vgl. C. 1931.
II. 2540.) K u rze  B esprechung des bere its  a n  an d eren  S tellen  ausfiih rlich  behandelten  
GiRDLER-Verf. (vgl. T h a u , C. 1 9 3 2 .1 . 1465, B o t t o jis , C. 1931. II. 286.1328). (W asser 
u . G as 22 . 357—59. 1/2. 1932. B erlin .) Sc h u s t e r .

J. A. Perry, Gasgemische — ihre A usioahl, Yerwendung und Verteilung. (Proceed. 
Amer. Gas Assoc. 1931. 805— 12. Philadelphia, Pa. —  C. 1 9 3 2 .1. 607.) S c h u s t e r .

Willy Bahren, Berechnung des Verbrennungsvorganges bei der Verfeuerung von 
Gasgemischen. Rechner. Ableitung u. graph. Darst. des Heizwertes, des Luftbedarfs, 
der Rauchgasmenge, dereń C 02- u. Luftgeh. in Abhangigkeit vom LuftiiberschuB u. 
der Zus. des Ausgangsbrennstoffes fiir Gemische yon Hochofen- u. Kokereigas sowie 
dieser beiden Gase mit Kohlenstaub. (Feuerungstechnik 20. 81— 85. 15/6. 1932. 
Ratingen.) S c h u s t e r .

W. E. steinwedell, Bericht der Gasmaschinen Company, Cleveland, Ohio. — 
Wassergasanlage. Beschreibung einiger modemer Arbeitsweisen zur Herst. von car- 
buriertem Wassergas. (Proceed. Amer. Gas Assoc. 1931. 1207— 10.) SCHUSTER.

W .E.Bakes, J. G. King und F. S. Sinnatt, Die Schwefeh&rbindungen im  
Wassergas und ihre Entfernung. Nach Beschreibung der Best.-Methoden fiir die yer
schiedenen S-Verbb. wird auf die Entschweflung des Wassergases mit Hilfe yon Silicagel 
u. akt. Kohle einschlieBlich dereń Regeneration eingegangen. Ausfiihrliche Literatur- 
angaben. (Dep. scient. ind. Res. Fuel Res. Techn. Paper Nr. 31. 35 Seiten.
1931.) , Sc h u s t e r .

Ch. Berthelot, Die modemen Ofen zur Destillation bitumindser Schiefer. Krit. 
Beschreibung der schott. Yertikalofen, der Drehofen nach FISCHER (Th y ssen -,

XIV. 2. 72
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F e l l n e r  & Z ie g l e r ) u . d e r SALERNI-Ofen in A nw endung au f die D est. b itum inoser 
franzos. Sehiefer. D e r SALERNI-Ofen sehe in t d e r  geeignetste  zu sein. (M oniteur 
P ro d u its  chim . 14. N r. 159. 3— 7. 15/6. 1932.) BENTHIN.

A. Boulzaguet und J. Friess, Das Drehungsvermógen der Schieferóle von Autun. 
Die bei 450— 500° aus einer PuMPHERSTON-Blase dest. Schieferóle von Autun sind 
opt. akt. u. besitzen ein Drehungsvermogen. Vff. bestimmen die Temp., bei der das 
Ol bei der Crackung die Drehungseigg. verliert. Weiterhin untersuehen Vff. den Ein
fluB der Raffination auf das Drehungsvermogen u. stellen fest, daB die weniger raffi- 
nierten Ole wesentlich opt.-aktiver sind, ais die Ole, die einer starken H2S 0 4-Bchandlung 
unterworfen waren. Vff. knupfen an die .Unterss. Sehliisse iiber die Entstehung der 
Sehiefer u. des Erdóls, da sie ais Trager der opt.-akt. Eigg. Cholesterin u. Phytosterin 
festgestellt haben. (Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 7. 55—58. Jan./Febr.
1932.) K. O. Mu l l e r .

A. Beeby Thompson, Moderne. Probleme der Olgewinnung. AUgemeine Betrach- 
tungen iiber die Gewinnungsvcrff. von Erdol u. die Umwandlung von Naturgasen in
wertvolle fl. KW-stoffe. (Chem. Age 26. 464. 21/5. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Charles P. Buck, Ubenmchung des spezifischen OewicMes und Vorbereilung des 
Rohóls fu r die Erfordemisse der Rolirleitungen. Vf. beschreibt an Hand eines Planes 
eine Anlage, die die sich absetzenden Verunreinigungen aus dem Rohol entfernt, aus- 
geseliiedenes Paraffin wieder im Ol zur Lsg. bringt u. die ,,fixen“ Gase beseitigt u. so 
das Rohol standig auf der vorausbestimmten Dichte ha.lt. (Petroleum Engineer 3. 
Nr. 7. 25—27. April 1932.) K. O. M u l l e r .

A. W. Trusty, Die Auswahl von Ausgangdlen zum Cracken erforderl genaue Ana- 
lysen. Zur Charakterisierung eines Crackstoeks ist eine Siedeskala, eine Conradsonbest. 
u. die Anilinzahl erforderlieh. Vf. gibt Beispiele u. Analysengang u. findet, daB ein 
idealer Crackstoek eine schwere, eng geschnittene Gasólfraktion mit niedrigem Kohlen- 
stoffriickstand u. niedriger Anilinzahl ist. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer
11. 334— 36. M ai 1932.) K . O. Mu l l e r .

H. W. Camp, Entwicklung der Raffinationsteclmik wahrend des Jahres 1931. Fort- 
schrittsberieht iiber apparative Neuerungen in den Raffinationsbetrieben. (Trans. 
Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. Preprint. 5 Seiten.) K. O. Mu l l e r .

Albert Guiselin, Uber die rationelle Organisation der Mineralol-Raffinations- 
industrie in Frankreich. Programmat. werden die Ziele besproehen, die Mineralól- 
versorgung u. Raffination sicherzustellen u. die Kohle ais Urstoff starker ais Jlotor- 
treibstoff heranzuziehen. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 319— 22. Marz
1932.) K . O. Mu l l e r .

F. R. Staley, Verbesserle wissenschaftliclie Ausfuhrung unterstulzl den Forłschriit
in den Raffinalionsmethoden. Yf. gibt einen Fortschrittsbericht, wie durch wissen-
schaftliche Unterss. die Wirksamkeit u. Wirtschaftlichkeit von Anlagen steigt, der 
Drueksatz gesteigert wird u. das Baumaterial die Betriebsdauer yerlangert. Die konti- 
nuierliehe u. automat. Arbeitsweise wird durch MeBinstrumente uberwaelit. Alle 
Zweige der Erdolverarbeitimg zieht Vf. in den Kreis seiner Betrachtungen. (Petroleum 
Engineer 3. Nr. 9. 17— 19. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Horst Bruckner, Fortschritte auf dcm Gebiet der Raffination von Motorenbenzol. 
Naeh allgemeinen Ausfiihrungen iiber die Priifung von Bzl.-KW-stoffen auf „Ver- 
unreinigungen“ werden das U f e r -, Silicagel- u. Instill-Verf. besproehen. (Gas- u. 
Wasserfaeh 75- 517— 19. 18/6. 1932. Karlsruhe.) ScHUSTER.^

H. A. Spiegelman, Das Verhdltnis ion Octanzalilen im pennsyhanischcn Benzin. 
Die Oktanzahl stieg von 1929— 1932 von 57 auf 70. Vf. gibt einen Uberblick iiber die 
modernen Crack- u. Raffinationsverff. fiir pennsylvan. Rohóle u. zeigt wie man durch 
Mischung von hoehwertigen Crackprodd. mit straight-run-Benzin zu Kraftstoffen mit 
hohen Oktanzahlen kommt. (Petroleum Engineer 3. Nr. 9. 61— 62. 1932.) K. O. Mu.

George M. Mullins, Siraflenóle. II. u. III. (I. vgl. C. 1931. II. 2812.) StraBen- 
anlagen unter Anwendung von Asphaltólen. — Instandhaltung von StraBen u. Wegen, 
die unter Verwendung von Asphaltiilen angelegt sind, sowie Hinweise fiir die Auswahl 
der fiir die StraBenanlage geeigneten Materialien. (National Petroleum News 23. 
Nr. 37. 51— 60. Nr. 40. 33— 40. 1931.) H osch .

Wagner, Zur Ausschetdung der urspriinglich rerwendeten Sirafienleere aus den 
StrafSenteeremulsionen. Weder Abdest. des W., wobei leicht Uberschśiumen cintreten 
kann, noch Ausfallen des Teers durch Alkohol oder Elektrolyte mit nachfolgender Lsg. 
des Teers durch Bzl., wobei der freie Kohlenstoff zuriickbleibt, haben sich ais zweck-
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miiCig erwiesen. Die beate Erfahrung wurde mit der Tontellermethode von LANGE 
gemacht. Diese gibt einen prakt. wasserfreien, unveranderten Teer. (Asphalt u. Teer 02. 
559—60. 6/7. 1932. Niimberg, Bayr. Landesgewerbeanstalt, Chem. Lab.) CONSOŁATI.

V0X1 Skopnik, Beobachtungen an Teer-Bitumengemischen fiir Strafienbauzwecke 
im Laboratorium und in der P razis. Es ist auf die Verwendung stets gleiehmaCiger 
Teer-Bitumenmischungen der bevorzugten Zus. (20% Bitumenzusatz) zu achten. Eine 
Anzahl StraBendeckenstiicke wurde untersucht. Es wurde festgestellt, daB sich bitumi- 
nóse Splittdecken in der ersten Zeit nicht absol. schlieBen. Eine liierauf aufgebrachte 
Oberflachenbehandlung mit Bitumen hat daher die Móglichkeit, bis zu einer gewissen 
Tiefe der Decke einzudringen u. das yorhandene Bindemittel mit Bitumen anzureichern. 
Eine Entmischung des Bindemittels in der Decke selbst konnte in keinem Fali beob- 
achtet werden. Teer-Bitumensplittdecken bei nur 10% Bitumenzusatz zum Teer 
haben eine langere Lebensdauer ais reine Teersplittdecken. Erhoht sich der Zusatz 
yon Bitumen auf 15—20%, so wird nach allen Beobachtungen die Lebensdauer noch 
gesteigert. TeerstraBen, die einen tlberzug von HeiBbitumen erhalten, wandeln sich 
in Teer-BitumenstraBen um, da das h. Bitumen die hohlraumreichen Decken durch- 
trankt. (Asphalt u. Teer 32. 514— 20. 22/6. 1932. Berlin.) C0.\S0LATI.

G. H. Klinkmann, Klebekraft und Oberfldchenspannung. Vf. entwickelt die bei 
bituminosen Stoffen wie Teer u. Bitumen beobachteten Beziehungen zwischen Ober- 
flaehenspannung u. Benetzungsfahigkeit. Die Klebkraft derartiger bituminóser Binde
mittel hangt in erster Linie yon den Viscositatswerten der entsprechenden Stoffe ab, 
doch spielen auch Adhasion u. Kohasion eine Rolle. — Ein exaktes MaB fiir die Kleb
kraft dieser Stoffe ist noch nicht aufgestellt worden. (Asphalt u. Teer 32. 403— 04.
11/5. 1932.) H o sc h .

— , Verwendung von Ol ais Absćhrechnittel bei der Wdrmcbehandlung. Die An- 
forderungen an ein 01, das zum Abschrecken von wiirmebehandeltem Stahl dienen soli, 
sind folgende: 1. schnelle Abschreckgeschwindigkeit, 2. gleichmaBige Ausfiihrung 
des Abschreckprozesses iiber ein Temp.-Bereich yon wenigatens 100°, 3. es muB moglichst 
frei von fltichtigen Bestandteilen sein, um seine Stabilitat zu wahren u. um keine allzu- 
groBen Viscositatsveranderungen zu erleiden, 4. es muB yon dem behandelten Stahl 
leicht zu entfernen sein u. muB 5. seine erforderlichen Eigg. iiber eine moglichst lange 
Zeit bewahren. Vergleichsverss. mit anderen Abschreckmitteln im Original. (Lubri- 
cation 18. 37—40. April 1932.) K. O. Mu l l e r .

Emby Kaye und E. I. Sellars, Methode zum Reinigen von Absorptionsolen. Wasch- 
óle fiir Naturgas usw. werden je nach dem sauren Charakter der Behandlungsmedien 
stark eingedickt u. durch FeS, S, H ,S  u. andere Fremdstoffe yerunreinigt. Die 
S k e l l y  Ol  Co. hat nun eine Anlage erriehtet, in der bei konstanter Temp. u. gleich- 
bleibender durehstrómender Dampfmenge eine abgezweigte Menge Waschól standig 
dest. wird u. den Absorptionsól-Vorratstanks wieder, dem Neuól gleichwertig, zu- 
gefiihrt wird. Genaue Betriebsanordnung u. Zahlenmaterial im Original. (Petroleum 
Engineer 3. Nr. 6. 64. Marz 1932.) K . O. Mu l l e r .

F. J. Slee, Eine, kurze Beschreibung iiber die Herstellung, Auswahl und Anwendung 
von Schmierolen. Allgemeine Betrachtungen mit besonderen Anwendungsgebieten 
in der Papierindustrie. (Paper-Maker 83. Transact. 184—86. 2/5. 1932.) K. O. Mir.

Maurizio Korach und Carlo Randaccio, Regeneration von gebrauchten Olen nach 
Korach-Randaccio. Vff. geben eine Obersicht iiber die wichtigsten Verff. zur R e
generation von Schmierolen. Ihr Yerf. besteht darin, daB die Ole von W. u. fliichtigen 
Bestandteilen (Betriebsstoffen) befreit, mit ZnCl2 u. schlieBlich mit Bleieherde be
handelt werden. (Giorn. Chim. ind. appl. 14. 228—36. Mai 1932. Bologna.) C oxs.

Wm. T. Sieber, Auswahl und Verarbeitung von Rohmaterialien in Schmierfett- 
betrieben. Vf. bespricht die Anforderungen, die an die Ausgangsmaterialien fiir die 
Schmierfette gestellt werden. (Petroleum Engineer 3. Nr. 7. 72—73. April 1932.) K. O. M.

S. J. Caplan, Chemisehe Spezialprodukte f i ir  die Schrnierfettfabriken. Zuss. von 
Autopolitur, Metallpolitur, Reifenschwarze, Lederseife, Federnol, Ventilschleifmittel, 
Kiihlerdichtungsmittel, Antifrostmittel, Handwaschseifen. (Petroleum Engineer 3. 
Nr. 8. 47. Mai 1932.) K . O. Mu l l e r .

Ernst W. Steinitz, Fettschmierung in Zementfabriken. (Neuere Erfahrungen bei 
der Ausiuahl von Schmiermitteln und Schmiertorrichtungen.) Zusammenstellung der 
handelsiiblichen Schmierfettypen, wie Maschinenfette, HeiBlagerfette, Fette fur erhohte 
Tempp., Dauerfette u. Grapiiitfette. (Zement 21. 333—37. 9/6. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Klinkhardt, Yerwendung von Methangas ais Treibstoff fiir Kraftfahrzeuge. An
72’
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Hand yon prakt. Erfahrungen u. Bildern gibt Vf. einen Uberblick iiber die Verwendungs- 
móglichkeiten von in Stahlflascben komprimiertcm CH4-Gas ais Treibstoff in Last- 
wagen, Autobussen, StraBenreinigungsmaschinen usw. Durch schemat. Zeichnungen 
der Gasleitungen, des Druckreglers u. des Mischventils wird die Einfachheit der Montage 
gezeigt. (Gas- u. Wosserfaeh 75. 495—98. 11/6. 1932.) Iv. O. Mu l l e r .

Enrico Camerana, Uber die Verwendung tegdabilischer Ole zur Gewinnung von 
Treibstoffen. Vf. berichtet- iiber Verss. yon Ma il h e  (Paris), welcher unter Verwendung 
yon deshydrogenisierenden Katalysatoren yerschiedene Fette u. fette Ole bei 600° 
crackte, u. neben Glycerin u. W. in beachtlicher Ausbeute Gas yon 12 000— 13 000 Cal. 
u. ein Destillat erhielt, welches samtliche Bestandteile des Erdols aufwies. Die physikal. 
u. chem. Eigg. der Fraktionen dieses Destillats entsprechen denen yon PAe., Bzn., 
Lg. u. Leuchtpetroleum, Schwerol, Vaseline u. Paraffin. (Industria chimica 7. 575— 76. 
M ai 1932.) Co n s o l a t i .

L. J. Coulthurst, Praxis in der Naturbmzindeslillation. Betriebserfahrungen 
iiber Bedest. u. Refraktionicrung. (Petroleum Engineer 3. Nr. 8. 51. Mai 1932.) K.O.Mu.

W. W. Holland, Yollkommene Methode zur Behandlung von Dampfphasengasolin. 
(Vgl. C. 1932.1. 1468.) (Oil Gas Journ. 30. Nr. 33. 22. 31/12. 1931.) K. O. Mu l l e r .

E. Rieffel, Uber die Backfahigkeit ron Kohle. D ie B ack fah ig k e it yon  K ohle  h a n g t 
yom  B itu m en re ich tu m  derselben  ab . D ie B est. d e r  B ackfah igkeit w ird  allgem ein so 
yorgenom m en, daB die fe ingepulyerte  K ohle  m it Sand  o. dgl. gem isch t u . y e rk o k t w ird , 
w obei d e r en ts tan d en e  K okskegel en tw eder au f seine F estig k e it g ep riift w ird  (M ethoden 
yon Me u r ic e , K a t t w in k e l , Ma r s h a l l -B ir d ), oder d ie Menge des beigem ischten  
Sandes so lange g este igert w ird , ais d e r en ts tan d en e  K okskegel n ich t zerfa llt (M ethode 
von Ca m p r EDON); oder d ie  B est. b e s teh t in  einer K o m b in atio n  d ieser beiden  Be- 
s tim m u n g sa rten  (G a b in s k y , u n d  engl. M ethode). Vf. m ach t d e ta illie rte  A ngaben iiber 
eine m odifiz ierte  B est. n ach  Ma r s h a l l -B lRD, d ie  w eniger u m stan d lich  is t  ais diese. 
(A n n . Chim . an a ly t. Chim . app l. [2] 14. 245— 53. 15/6. 1932. E ssen.) CONSOLATI.

FrantiSek Coufallk, Die Stickstoffbestimmung in Kohle und Koks. Yergleich 
der N-Best.-Methoden yon K j e l d a h l ,  W h i t a k e r ,  D u m a s , H u n e r b e i n - F o e r s t e r  
u. L a h b r i s  mit einer neu ausgearbeiteten modifizierten LAMBRIS-Methode, bei der 
die Substanz in elektrolyt. hergestelltem O yerbrannt wird u. der uberschussige O 
durch t)berleitcn der Gase iiber gliihendes Cu entfernt wird, nachdem die Gase eine 
auf 900° erhitzte, mit Pt-Asbest oder einem Pt-Stern gefiillte Stahlróhre passiert haben. 
Die Werte nach K j e l d a h l  u . W h i t a k e r  waren zu niedrig, nach D d m a s  zu  hoch, 
wahrend mit den Methoden von L a m b r is ,  Hu.VERBEIX-F0ERSTER u . nach der neuen 
Methode iibereinstinimende Besultate erzielt wurden. (Mitt. Kohlenforsch.-Inst. Prag
1932. 163—69. April.) B e n t h i n .

H. A. J. Pieters, Einige Próbleme der Steinkohlenanalyse. (Vgl. C. 1931. II. 803.) 
Besprechung der Faktoren, die die yerschiedenen Best.-Methoden beeinflussen mit 
besonderer Beriicksichtigung der Immediatanatyse, der Best. des Backyermogens, 
Erweichens, Blahens, Treibens u. Aschen-F. (Het Gas 52. 234—38. 15/6.
1932.) SCHUSTER.

H. A. Edwards, C. B. Marson und H. V. A. Briscoe, Die Bestimmung des 
Phosphors im Koks. Teil I: Die Exlraktion des Phosphors aus der Koksasche. Yer
gleich von 9 yerschiedenen Methoden an 57 yerschiedenen Koksproben. Ais Ursacho 
zu niedriger Ergebnisse wird ungeniigende Estraktion der Phosphorsaure aus der 
Asche festgestellt. D ie besten Resultate lieferte die Methode yon F r e n c h  (Behandeln 
der Asche mit HF u. H N 0 3). (Journ. Soe. chem. Ind. 51. Transaet. 179-—86. 10/6.
1932. Newcastle-upon-Tyne.) SCHUSTER.

Bfetislay G. Simek, Uber die Bestimmung der Asphallstoffe im Braunkohlen- 
Generatorteer. Der EinfluB yon Lósungsm. u. Fallungsmittel bei der Best. des Gesamt- 
asphalts im Braunkohlen-Generatorteer wird nach Art, Menge, Temp. u. Einw.-Zeit 
eingehend untersucht. Ais geeignetste Methode erwies sich die Lsg. des Teers (2 g) 
in der 10— 15-faehen Menge Bzl. u. Fallung bei 50° mit der 50— 75-fachen Menge 
Normalbenzin, das mit Hilfe der Formolit-Rk. besonders raffiniert wurde. Der Nd. 
wird sofort durch ein Glasfilter abfiltriert, mit Normalbenzin gewaschen u. bei 70° 
im Vakuum getrocknet. Er enthalt die Summę der Asphaltstoffe u. das Unlósliehe. 
Durch Lsg. des Nd. in Aceton u. Filtration bestimmt man die Menge der darin ent- 
haltenen unl. Teeranteile u. fallt aus der eingeengten Lsg. mit CCi4 die Carbene. Die 
Differenz zwischen Carbengeh. u. Geh. an Gesamtasphaltstoffen ergibt die Menge 
der Goudrene. (Mitt. Kohlenforsch.-Inst. Prag 1932. 111—31. April.) B e n t h in .
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Bretislay G. Simek, Die Bestimmung des Erweichungspunktes ton Teerpechen 
und Asphalten. (Mitt. Kohlenforsch.-Inst. Prag 1932. 132—36. April. —  C. 1932.
I. 2794.) B e n t h in .

H. Wasserfuhr, Der Soxhlet mit Dreiweghalin, ein praktischer Apparat fu r  Strafien- 
baulaloratorien. Am unteren Teil des Heberohres eines Soxhletapp. ist ein Dreiwege- 
hahn eingebaut, der sowohl das Arbeiten nach der gewohnlichen Methode, ais auch 
ein kontinuierliehes ZuriickflieBen des Losungsm. in den Siedekolben u. endlich ein 
Ablassen des Losungsm. nach auBen wahrend der Extraktion gestattet. Der neue 
App. kann zur Estraktion von Deckenproben, zum Auswaschen von Filtern bei Best. 
des freien Kohlenstoffs in Bitumina, sowie auch zur W.-Best. in Teeren u. Emulsionen 
yerwendet werden. Genaue Beschrcibung u. Abb. im Original. (Asphalt u. Teer 32. 
358—60. 27/4. 1932. Breslau, T. H. Inst. f. StraBenbauforsch.) CONSOLATI.

Eugen Karpati und Kon. Ung. Staatliche Eisen-, Stahl- und Maschinen- 
Fabriken, Budapest, Verfahren zur Uberfiihrung ton kreosotreichen Teeren in Stra/3en- 
baupech, Benzin und hochwertige Phenoie durch wiederholte Warmebehandlung, dad. 
gek., daB man den Rohteer bei mindestens 20 at tlberdruck kurze Zeit, hóchstens aber 
1 Min., hindurch auf Tempp. yon 400—450° erhitzt, die fliichtigen Prodd. durch Druek- 
yerminderung zur Dest. bringt u. das so erhaltene phcnolreiche Olgemisch bei Tempp. 
yon 450— 600° u. mindestens 20 at Uberdruck — je nach Bedarf wiederholt — ver- 
crackt, wobei die jeweilig entstehenden niedrigsd. KW-stoffe von den unangegriffenen 
Phenolen durch fraktionierte Dest. getrennt u. die Phenolfraktion durch Dest. iiber 
feinyerteiltes Eisen gereinigt wird. — Die Yercrackung bei 400— 600° soli in Ggw. yon 
groBeren, mindestens 40% des Rohmaterials betragenden Phenolmengen erfolgen. 
(Oe. P. 127 822 yom 13/2. 1931, ausg. 25/4. 1932.) D e r s in .

Ges. fiir Strahlungschemie G. m. b. H., Harburg, Herstellung eines teredelten 
Teeres gemaB Patent 526783, dad. gek., daB dem mit Phenolkondensationsprodd. vor- 
behandelten Teer aus Erd- oder Schieferól gewonnenes Bitumen in Mengen yon 10 
bis 120% u- 1—5% Schwefel zugeftigt u. das Gemisch mit Luft oder ozonisierter Luft 
behandelt wird. — Das Erzeugnis ist ais StraBenbaustoff sehr geeignet, ist leichtfl. 
u. haftet gut an Schotter, Splitt u. dgl. (D. R. P. 549 520 KI. 80b yom 4/9. 1928, 
ausg. 28/4. 1932. Zus. zu D. R. P. 526 783; C. 1931. II. 2096.) K u h l in g .

Ges. fiir Teerverwertung m. b. H., und Fritz Krąft, Duisburg, Herstellung 
einer haltharen Strafienieeremulsion durch Yermischen einer Auflsg. yon Steinkohlen- 
teerpech in Steinkohlcnteerolen oder StraBenteeren mit W., yerseifbaren Harzen u. 
alkal. Stoffen in erwarmtem Zustand, dad. gek., daB ais Emulgierungsmittel eine zur 
yollstandigen Verseifung der Harze nicht ausreichende Menge Alkalilauge gemeinsam 
mit geringen Mengen neutralisierter Saureharze yerwendet wird. — Die Emulsionen 
scheiden selbst nach wochenlangem Stehen keine Spur von W. u. Teer ab. (D. R. P. 

•549 263 KI. 80b yom 5/3. 1929, ausg. 25/4. 1932.) K u h l in g .
Flintkote Corp., Boston, iibert. yon: Lester Kirschbraun, Leonia, New JeTsey, 

Verfahren zur Herstellung ton wasserigen Bitumenemulsionen. Die Dispergierung der 
Bitumina erfolgt durch Proteine, die mittels Sauren unter Aufrechterhaltung eines 
bestimmten pn-Werts in den geąuollenen piast. Zustand iibergefuhrt wurden, u. ge
gebenenfalls Bentonit. (A. P. 1859 517 yom 6/10. 1927, ausg. 24/5. 1932.) R ic h t e r .

Asphalt Cold Mix Ltd., Westminster, Wdsserige bituminóse Emulsionen. Das 
Bitumen wird mit kleinen Mengen (bis 10%) eines Emulgicrungsmittels yermischt, 
das aus Starkę oder Dextrin besteht u. hierauf mit wss. Alkalilauge yersetzt. (Tsche- 
chosl. P. 32 911 yom 18/8. 1925, ausg. 10/7. 1930.) S c h o n f e l d .

Ernst Hugo Sarg & Co. G. m. b. H., Deutschland, Straflenbelagsmittel. Zu 
StraBenbelagszwecken yerwendeter dest. Teer bzw. Mischungen yon Teer u. 
Asphalt o. dgl. werden mit Lósungsmm., wie Pyridin oder aliphat. oder aromat. K W - 
stoffen verd. Die Erzeugnisse yerbinden sich innig auch mit feuchtem Steinklein. 
(F. P. 719 912 vom 9/7. 1931, ausg. 12/2. 1932.) K u h l in g .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Behandlung ton  Asphalt. 
Geschmolzener Asphalt wird mit 3— 10% Sikkativen, insbesondere Harzsulfonaten, 
-naphthenaten, -linoleaten oder den entspreehenden Salzen der Schwermetalle (Mn, 
Co, P b : Mn, Pb, Cu, Zn, U) yersetzt, um die Klebrigkeit herunterzusetzen. Aus einem 
Gemisch yon z. B. 75% wie Yorstehend angegeben yorbehandeltene Asphalt u. 25% 
Minerał- oder Terpentinol erhalt man gut streichbare Uberziige. (E. P. 355 430 yom  
30/6. 1930, ausg. 17/9. 1931.) E n g e r o f f .
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N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Verfahren, um die 
Viscosilal bzie. Klebefdhigkeit von Asphalt herunlerzusetzen, dad. gek., daB man den- 
selbcn mit 3,5—4°/0 eines Metali (Mn, Co, Pb, Cu, Zn, U )-Resinates, Sulfonates, 
Naplithenates oder Linolcates schm. In Verb. mit Terpentinol erhalt man gut trock- 
nende Lackc. (F. P. 718 507 vom 11/6. 1931, ausg. 26/1. 1932. E . Priorr. 30/6. 1930 
u. 28/3. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung wachsarliger Stoffe. 
Natiirliche Wachse, die Ester hochmolekularer Alkohole mit hockmolekularen Sauren 
enthalten, werden in Ggw. veresternder Katalysatoren, wie H2SOt oder HCl, mit nieder- 
molekularen, ein- oder mehrwertigen Alkoholen in der Weise umgesetzt, daB die hoch- 
molekularen Alkohole in Freiheit gesetzt u. dio hochmolekularen Sauren mit den 
niederen Alkoholen verestert werden. Man erhalt so hartere Prodd., die sich leichter 
mit MincralGlcn oder Terpentinol homogenisieren lassen. Man erhitzt z. B. Monlan- 
wachs mit A. in Ggw. von //„SO, im Autok!aven auf 120°. Nach 6 Stdn. ist die Rk. 
beendet. Das isolierte Wachs zeigt einen Saurewert von 6 gegen 40 vor der Behandlung 
u. eine Hydroxylzahl von 30 gegen 58 vorher. — In analoger Weise kann man Atliylen- 
glykol, Propylenglykol oder Methanol einfiihren. (E. P. 368 425 vom 17/12. 1930, 
ausg. 31/3. 1932.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung wertvoller, wachs
arliger Massen. Montanwachs, welches einer Vorreinigung unterworfen worden ist, 
wird ganz oder teilweise in an sich bekannter Weise durch Oxydation oder durch W.- 
Dampfdest. in Fettsauren iibergefuhrt, diese werden, beispielsweise in Form ihrer 
Methyl- oder Athylestcr, zu Alkoholen reduziert u. letztere vermittels organ. Sauren, 
gegebenenfalls in Ggw. anderer ein- oder mehrwertiger Alkohole oder anderer Hydroxyl- 
verbb., verestert. ZweckmiiBig wird nur ein Teil der Carboxylgruppen der Sauren 
verestert u. der andere Teil neutralisiert u. werden die erhaltenen Prodd. mit denen. 
die nach den Yerff. der F. PP. 672 434 (C. 1930. I. 1734), 640 264 <C. 1928. II. 2694), 
u. 35 117 (C. 1930. I. 4245) hcrgestellt werden, oder anderen Wachsen, Fetten u. dgl. 
gemischt. Ferner werden zweckmaBig den entweder ganz oder teilweise veresterten 
Prodd. freie hohermolekularc Alkohole zugesetzt oder es wird die Veresterung in Ggw. 
solcher vorgenommen. Dazu 2 Beispiele. (F. P. 717413 vom 21/5. 1931, ausg. 8/1.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Luther,
Mannheim, und Adolf von Friedolsheim, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von 
Ozydalionsproduktcn a m  Kohlenwasserstoffen, Wachsen u. dgl. Zu dem Ref. nach E. P. 
337 130; C. 1931. I. 1217 ist folgendes hinzuzufugen: Bei einer plotzlich auftretenden 
gróBeren Warmeentw. wird der Kuhlmantel zur Aufrechterhaltung der Rk.-Temp. von 
1550 auf ca. 3 at entspannt, wodurch eine sofortige starkę Kuhlwrkg. infolge der schnellen 
Verdampfung des im Kuhlmantel befindlichen W. erfolgt. (D. R. P. 548458 KI. 12 o 
vom 4/8. 1929, ausg. 13/4.1932. Zus. zu D. R. P. 490 249; C. 1930. I. 2163.) R. H e r b s t .

Burmah Oil Co. Ltd., Glasgow, und Hugh Logie Allan, Burmah, Trocken- 
schwilzen von Paraffin. Zur Behandlung dient ein Behalter, der in seiner ganzen Hohe 
mit wagerecht liegenden Reihen von das Heiz- bzw. Kuhlmittel leitenden Rohrleitungen 
angefullt ist, wobei in dem rechtcckigen Behalter die Rohre zwischen den Stirnwanden 
gerade yerlaufen u. an ihren Enden entweder durch kurze Krummer Yerbunden sind 
oder in gemeinsamc Kammern munden, wobei die Rohre reihenweise gegeneinander 
versetzt sind. Durch diese Anordnung soli das Eintreten von Luftstauungen vermieden 
werden. (Oe.P.128 372 vom 10/9. 1930, ausg. 25/5. 1932. E. Prior. 2/10. 1929.
E.P.  340 993 vom 2/10. 1929, ausg. 5/2. 1931.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Reinigung und. Zerlegung fetter 
oder mineralischer Ole. Das nach den Beispielen im wesentlichen auf die Gewinnung 
von reinem weiBem Paraffin  aus solches enthaltenden Riickstanden geriehtete Verf. 
besteht in der Behandlung mit einem Gemisch aus den Formiaten niederer aliphat. 
Alkohole u. solchen organ. Losungsmm., welche ein gróBeres Lósungsvermógen fiir 
Asphalt u. ahnliche Yerunreinigungen ais die genannten Ester besitzen. Beispielsweise 
wird Braunkohlenpech mit einem Gemisch von 80% Methylformiat, 15% Benzol 
u. 5% Methanol behandelt. (F. P. 39 459 vom 5/12. 1930, veroff. 20/10. 1931. D. Prior. 
17/11. 1931. Zus. zu F. P. 626 712; C. 1928. I. 438.) VAN d e r  W e r t h .

Ernest Gustav Edwin Meyer, London, Molortreibmittel, bestehend aus fl. KW - 
stoffen unter Zusatz von etwa 5% Aceialdehyd u. N H 3. (E. P. 369 731 vom 3/3. 1931,

1932. D. Prior. 3/7. 1930.) E b e n .

ausg. 21/4. 1932.) D e r s in .
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Imperial Chemical Industries Ltd., ubert. von: William Helmore, England, 
Treiból fiir  Dieselmaschinen. Dem hochsd. Mineralól sollen 2 versehiedene Ziindstoffe 
zugesetzt werden, von denen einer, z. B. Methyl- oder Athylnitrat, eine niedrige Ent- 
zundungstemp. u. der andere, z. B. Peroxyde der organ. Reihe, wrie Benzoylsuperozyd, 
oder Peroxyde von Olefinen, z. B. Amylenperoxyd, oder Trinitrophenol, Dinitrobenzoł, 
Trinilroglycerin oder Trinitrotoluol einen hoher liegenden, freiwilligen Entziindungs- 
punkt besitzt, so daB bei der Zundung nacheinander die Entziindung der einzelnen 
Stoffe bewirkt wird. D ie Zusatze betragen 1— 7% im ersten u. bis 2% im 2. Falle. 
(A. P. 1 849 051 Tom 11/3. 1931, ausg. 8/3. 1932. E. Prior. 13/2. 1930.)' D e r s i n .

Ruhrkoblen-Handbuch. E in  H ilfsb. f. d. Betrieb von Industriefeuerungen m it Ruhrbrenn- 
stoffen. Hrsg. vom Rliein.-W estf. Kohlen-Syndikat. 2. Ausg. 1932 . Berlin : J .  Springer 
[in Kom m .] 1932. (218  S.) 9°. Lw . nn M. 3 — .

[russ.] Ju rij Apollonowitsch Shemtschushnikow, Einfuhrung in die Petrographie der Kohlen. 
M oskau-Leningrad: W iss.-Techn. Bergbau-Geolog. Verlag 1932 . ( 1 14  S.) R b l. 1 .7 5 .

XX. ScMeB- und Sprengstoffe; Zundwaren.
Albert Schmidt, Die Verbrennungsge.setze fester Explosivstoffe, insbesondere der 

Pulver, im Lichte der neueren, reakt i o nskinet ischen Vorstellungen. Unter besonderer 
Beriicksichtigung der ballist. Arbeiten M u r a o u r s  wird zusammenfassend uber eine 
Theorie der explosiven Yerbrennung berichtet, der folgende Vorstellungen zugrunde 
liegen: Fur die therm. Zers. eines Mol. ist ein bestimmter, vom Druck unabhangiger 
Energiebetrag notwendig. Die einer Substanz zugefiihrte Warme yerteilt sich in ganz 
•yerschiedenen, dem M AXW ELLsehen Yerteilungssatz entsprechenden Betragen auf die 
einzelnen Moll. Die Zahl der Moll., die gleichzeitig dic zum Zerfall nótige Energie- 
menge aufnehmen, wachst m it steigender Temp. sehr rasch. Mit dem Zerfall der Moll. 
explosibler Substanzen sind exotherme Rkk. verkniipft. Nimmt man an, daB bei der 
Pulververbrennung die Ubertragung der zur Zers. notwendigen Energie von Schicht 
zu Schicht durch die MolekulstóBe der h . Gase in der Verbrennungszone geschieht, 
dann ergibt sich fiir die Verbrennungsgeschwindigkeit bei Berucksichticung des durch 
Strahlung ubertragenen Energiebetrages (a) der Ausdruek V =  9 w/d t =  a +  b -P  
(V  — d w/d t =  Abnahme der Wandstarke pro sec eines mit gleichbleibender Ober

flache brennenden Pulvers). Daraus ergibt sich fiir die Wandstarke W — b j p - d  t-\-a -t. 

CF.
Der Wert des Ausdrucks P -d  l ist bei hohen Ladedichten unabhangig vom Explosions-

r Edruck, so daB dann V =  b -P  gilt. Bei kleinen Ladedichten sinkt P -d  t mit fallendcm

Explosionsdruck. Dies beruht hauptsachlich auf dcm Anw-achsen von b (Erhohung 
der Temp. der Gase an der Verbrennungszone) u. in geringerem MaBe auf der Zunahme

des Anteils der Strahlung an der Energieiibertragung. Die Best. des Wertes j P - d t
A '1

fiir verschieden zusammengesetzte Pulyer laBt Ruckschliisse zu iiber die Abhangigkeit 
der Verbrennungsgeschwindigkeit der Pulver von ihrer chem. Zus. u. Explosionstemp. 
u. iiber den EinfluB von Feuchtigkeit u. Stabilisatorgeh. (Ztsehr. ges. SchieB- u. Spreng- 
stoffwesen 27. 1— 5. 45— 48. 82—85. Marz 1932. Berlin, Chem.-Techn. Reiehs- 
anstalt.) F. B e c k e r .

F. Lenze und E. Rubens, Ober die DarsteUung von Nitrocellulose mit hóchstem 
Sticksloffgehalt, auch solcher mit hoher Loslichkeit in Ather-Alkohol. Verss. friiherer 
Autoren zur Erreichung der hochsten Nitrierungsstufe der Cellulose werden nach- 
gearbeitet mit dem Ergebnis, daB insbesondere die Nitrierung mit H N 03-P20 5-Gemischen 
(L u n g e  u . W e ix t p .a u b , H o it s e m a ) zu Nitrocellulosen hochsten N-Geh. fiihren. 
Vff. versuchen, das Verf. durch Variierung von Nitrierdauer u. -temp., sowie des 
Mischungsverhaltnisses H N 03/P 20 5 weiterhin zu yerbessern. Der hóchste N-Geh., 
der bei Venvendung von Baumwollinters ais Ausgangsmaterial erreicht wurde, betrug 
14,03%; mit einer vorbchandelten Baumwolle wurden 14,12% N  erreicht (Nitrier
dauer 5 Stdn. bei 20°; Mischsaure H N 0 3 (1,52) mit 25% P s0 5; Verhaltnis Baumwolle: 
Mischsaure =  1: 60); in beiden Fiillen wurde die Nitrocellulose nach ihrer Stabilisierung
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mit Methanol extrahiert. Der Geh. der Mischsaure an P»05 (Optimum bei 25°/0) be- 
einfluBt den Grad der Nitrierung nieht erheblich. Dagegen wird die Loslichkeit der 
SchieBbaumwolle in A.-A. bei langer Nitrierdauer durch die Ggw. von viel P.O. sehr 
stark erhoht. Im gleichen Sinne wirkt eine Steigerung der Nitriertemp. Bei der Ver- 
wendung yon druekgekochter Kollodiumwolle an Stelle von Baumwollinters ais Aus- 
gangsmaterial werden bei sonst gleichen Vers.-Bedingungen Nitrocellulosen yiel hoherer 
Loslichkeit erzielt. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 27- 114— 18. 154—56. 
Mai 1932. Chem.-Techn. Reichsanstalt.) F. B e c k e r .

Walter Friederich und Willi Briill, Die sprengtechnischen Bigenschaflen des 
Dipentaerythrithezanitrats. Die sprengtechn. Daten des Dipentaerythrithesanitrats 
werden bestimmt (bzw. berechnet) u. mit denen des Nitropentaerythrits yerglichen 
(Einzelangaben, Tabellen u. Kuryen a. Original). Hinsichtlich Detonationsgeschwindig- 
keit, Bleiblockausbauchung, Detonationswarme u. -temp. ist eine gowisse Abstufung von 
Nitropentaerythrit zu Tetryl, Dipentaerythrithexanitrat u. Trotyl erkennbar. (Ztschr. 
ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 27. 73—76. 125—27. 156—58. Mai 1932.) F. B e c k e r .

H. Joachim und H. Illgen, Gasdruckmessungen mit Piezoindicator. Yff. dis- 
kutieren die yerschiedenen Verff. der Gasdruckmessungen u. beschreiben dann eine 
piezo-elektr. MeBmethode. Das Prinzip dieses Verf. bcruht darauf, daB gewisse Krystalle, 
z. B. CJuarz, durch einen Druck in bestimmter Riehtung infolge der Stauchung des 
Gitters elektr. aufgeladen werden. Die GroBo der elektr. Ladung ist dem Druck pro- 
portional. Der Druekverlauf wird durch Messung der elektr. Spannungen mit dem 
Kathodenstrahloscillographen ermittelt: ein seharfer Strahl freifliegender Elektronen 
passiert zwei parallele Ablenkplatten; wenn an diese die zu messende Spannung an- 
gelegt wird, wird der durch einen Fluorescenzfleck auf einem Schirm kenntlich gemachte 
Elektronenstrahl nach oben oder unten abgclenkt. Der Gang des Fluorescenzflecks 
wird photograph. festgehalten. Genaue Beschreibung eines Apparates, der zur Best. 
des Gasdruckverlaufs bei Explosionsvorgangen konstruiert ist, sowie der Ausfuhrung 
der Messung im Original. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 27. 76—79. 121— 25. 
April 1932. Dresden, Laborat. d. Zeiss-Ikon A.-G.) F. B e c k e r .

Fr. Becker und G. A. Hunold, Bemerkungen zur Bestimmung der Stdbilitat rauch- 
schwacher Pulver nach Bergmann-Junk. Unterss. iiber die Genauigkeit der Stabilitats- 
prufung nach BERGMANN-JUNK. Es zeigt sich, daB Abspaltungswerte, die 10 ccm NO 
pro 5 g Pulver iiberstoigen, bei der iiblichen Anordnung der Apparatur nicht mehr 
mit der notwendigen Sicherheit bestimmt werden kónnen. Auch die Temp.-Schwan- 
ktnigen, die bei der Abhangigkeit des Kp. des Amylalkohols, der ais Badfl. benutzt wird, 
yom Luftdruek auftreten, konnen zu erheblichen Fehlern fuhren. (Ztschr. ges. Schiefl- 
u . Sprengstoffwesen 27. 79—80. Marz 1932. Berlin, Chem.-techn. Reichsanstalt.) F. B e .

Hercules Powder Co., Wilmington, iibert. yon: Mahlon George Milliken,
Parlin, Riickgewinnung von Salpetersaure aus Nitrierungsabgasen. In die Abgase wird 
NH3 eingefuhrt, so daB sich NH4N 0 3 abscheidet. ZweckmiiBig yerwendet man der 
in den Abgasen yorhandenen H N 03 aquivalente Mengen yon N H 3. (E. P. 370 362 
yom 29/9. 1930, ausg. 5/5. 1932. A. Prior. 8/10. 1929.) D p.EWS.

G. van Tholl, Jambes-Nami>r, Gegen FeucMigkeit widtrstandsfahigcr Sprengstoff■ 
Der Sprengstoff erhalt einen Ubc g aus unduchlassigem explosionsfahigem Materiał, 
z. B. Di- oder Trinitrotoluol, Mono-, Di- oder Trinitronaphthalin. Trinitrophenol, 
Kollodium oder Trinitrokresol. (Belg. P. 365 751 vom 29/11. 1929, Auszug yeroff. 
15/5. 1930.) D r e w s .

Akciova Spol6cnost drive Skodovy Zavody, Pilsen, F u lts io ffe  f u r  raucherzeugende  
M it td .  Die bekannten Mittel, wie SnCl4, TiCl4 u. dgl. werden mit organ. NH4-Salzen 
yermischt, welche bei ihrer Zers. NH3 u. H20  ergeben. Man yerwendet z. B. ein Gemisch 
yon SnCl4 u. N H r 0salat. Letzteres zers. sich zu NH3, H.O, CO u. C 02 u. das gebildete 
NH3 reagiert mit der aus dem SnCl4 entstehenden HC1 unter Bldg. von NH4C1. (Tsche- 
chosl. P. 33 475 vom 2/1. 1926, ausg. 25/9. 1930.) S c h o n f e l d .

Herm ann Buscher, U iftgas! Und w ir?  D ie Welt d. G iftgase: Wesen und W irkung, H ilfe u. 
Heilung. H am burg: R . Hirumelheber Co. [Kom rn.: R .  Hoffmann, Leipzig] 1932 . (220 S.) 
gr. 8U. M. 2.S5; geb. M. 4.50.

[russ.] B . P. Beloussow, I . D. Gurewitsch, L. A. Mindalew, W. I. Nasarowuud S. I . Skljarenko,
Anorganische Chemie in der Kriegschemie. M oskau: R K K A  1932 . (269 S .). Rbl- 3.50.
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