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A. Allgemeine nnd. pliysikalisclie Chemie.
Gr. R. Yohe und Martha Tryon Yohe, Neue Laboratoriumspriiparate fu r den 

Kursus in organischer Chemie. III. Dibutylatlier aus Bulanol-1. (II. vgl. L e w i s  u . 
T r y o n , C. 1931. I. 1229.) In einem 500-ccm-Kolbcn m it Tropftricliter u. Destillier- 
aufsatz werden 60 g Butanol u. 20 g H 2S 0 4 gemischt u. erwarmt. Wenn ein in die FI. 
reichendes Thermometer 135° anzeigt, wird dio Dest. unterbrochen; die wss. Schiclit 
des Destillats wird abgetrennt, die atli. Schicht in das Rk.-GefaB zuriickgegeben. Es 
wird wieder bis 135° erhitzt; der Vorgang wird solango wiederholt, bis kein W. mehr 
iibergeht. (Journ. chem. Education 9. 1268— 70. Juli 1932. Delaware, Ohio, Wesleyan 
Univ.) L o r e n z .

P. Wratschko, VolumcJiemie der fliissigen Kohlenstoffrcrbindungen. Da die bis- 
herigen Unterss. ii ber dio D. fl. Yerbb. (K o p p , L o s s e n , S c h i f f , T s c h ERMAK, 
S c h r o d e r , T r a u b e ) ergeben haben, daB dio D. der Fl. eine additiv-konstitutive Eig. 
ist, suoht Vf. untor AusschluB des additiven Einschlags ein System aufzubauen, das aus 
der D. auf die Konst. zu schlieBen gestattet. Zu diesem Zweck werden zunachst bei 
KW-sloffen empir. einige Beziehungen aufgestellt: 1. die Homologencharakteristik 
Ii — 3 M jd  — 16 n (M  =  Mol.-Gew.; d — D. bei 0°, u. n =  Zahl der Atome im Mol.). 
R  ist unabhiingig von der Mol.-GroBe, aber abhangig von der Anordnung der Atome im 
Mol. Die Konst. des Mol. ist jedoeh durch R  noch nicht eindeutig bestimmt. Es wird 
daher 2. eine Strukturkonstante aufgestellt: A — [72 6,5 r — ( R )]/1,3. Der „Index“ r
ergibt sieli aus der Bruttoformel des KW-stoffes, wenn man von der doppelten Kohlen- 
stoffanzahl die Zahl der Wasserstoffatome abzieht (3. r =  2 c — n). Vf. stellt eino 
,,Typentafel“ auf, bei der in einem reehtwinkligen Koordinatensystem A  u. R  bzw. in 
einem sehiefwinkligen System r u. R  aufgetragen sind. Eine Homologenreihe wird 
dann durch einen Punkt der Ebene dargestellt. Durch Berechnung der Werte fur eine 
zu untersuchende Verb. laBt sieli die Zugehórigkeit zu einer Homologenreihe ermittehi.
— Zu einer vollkommenen Konst.-Berechnung werden zwei weitere Kegeln aufgestellt: 
1. Die Kernregel: C ~  [72 +  6,5 r —  R ]/10 +  2 K ; hier bedeutet C die Anzahl der 
Kohlenstoffatome, u. K  die Anzahl der selbstandigen Ringsj^teme, dereń Bedeutung 
aber von der gewohnlichen strukturehem. abweicht. 2. Die Bindungsregel: a =  (r +  2)/2 
(<J =  die Anzahl aller Ringsehliisse u. Doppelbindungen). — Zur volumehem. Konst.- 
Ermittlung werden r, a, R  u. C bcrechnet. Dies ermoglicht in einfachen Fallen die Auf- 
stellung von Strukturformeln. — Eine groBere Anzahl von Rechenbeispielen wird mit- 
geteilt, wrobei allerdings mehrere Verbb. zweifelhafter Konst. herangezogen werden. 
(Pharmaz. Presse. Wiss.-prakt. Heft. 1931. 157—63. 177— 83. 1932. 1— 6 .) L o r e n z .

Z. Karaoglanov und B. Sagortschev, t)ber den Meckanimnus von FtiUungs- 
1'orgdngen. IX . Die Reaktion zwischen PbBr„ und Scliwefelionen. (VIII. ygl. C. 1932. 
I. 1770.) Bei der Rk. von uberschussigem PbBr, mit Na2S in wss. Lsg. fallt ais meta- 
stabiles Prod. Pbi BriS  aus, das allmahlich unter der Lsg. in PbS iibergeht, was durch 
Schutteln nicht wescntlich besehleunigt wird. Mit Verd. der Fallungslsg., mit 
zunehmender H ’-Konz. u. mit langsamerer Fallung nimmt die Menge des metaatabilen 
Prod. im Nd. ab. Wird NaaS-Lsg. langsam mit PbBra-Lsg. yersetzt, so ist die Pb 2Br,S- 
Mengo im Nd. erheblich geringer. Der Vorgang beruht darauf, daB ein Teil von PbBr2 

in dem Nd. infolge eines Gleichgcwichtsvorganges festgehalten wird. Aus Verss. mit 
amorphem oder krystollin. PbS ais Bodenkorper unter PbBr2-Lsg. mit HBr oder Essig- 
siiure ergibt sich, daB ein geringer Teil S" sich in der Lsg. befindet. — Pb2Br2S wird 
dargestellt dureh Einleiten von H2S in eine k. Lsg., die 37 g HBr enthalt u. bei niedriger 
Temp. an PbBr, gesatt. ist, wobei der II2 S-Strom abgestellt wird, bevor der gelbe Nd. 
in rot iibergeht. Pb»Br2S ist noch bei 70—80° bestandig, bei stiirkerem Erhitzen geht 
die zinnoberrote krystallin. Substanz in grausehwarze Kr}’stalie iiber. Der beim Er- 
warmen mit W. eintretende t)bergang naeh dunkelrot, braun u. schlieBlich schwarz
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urird durch verd. Sauren begunstigt. Die bei 20° gesiitt. wss. Lsg. cntliiilt im Liter
3 ,5 -10- 5  Mol Pb2Br2S. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 205. 268— 72. 20/4. 1932. Sofia, 
Univ., Chem. Inst.) R . K . M u l l e r .

Adam Skąpski und Joseph Dąbrowski, Das GleichgeuieJit und die Warmetonung 
der Reaktion NiO  -f- H„ =  N i - f  HjO. Vermittels einer stat. Metliode wird die Gleich- 
gewichtskonstante K  der Rk. NiO - f  H 2 =§ N i -f  HsO bei Yersehiedencn Tempp. 
zwisehen 450 u. 700° bestimmt. In zwei Versuchsreihcn wird das Gleichgewicht von 
beiden Seiten der Rk.-Gleieliung aus zu erreichen gesuclit. Es crgibt sieli, daft der 
K-Wert der linken Seite etwas kleiner ist ais der der rechten, da im ersten Pall elwas 
Wasserstoff, im zweiten etwas Wasserdampf unverbraucht bleibt u. das Gleichgewicht 
von jeder Seite nur anniihernd erreicht wird. Das Mittel aus beiden Werten wird in 
die Gleiehung der Rk.-Isoehore eingesetzt u. die mittlere Warmetonung der Rk zu 
4211 cal ermittelt. Hieraus u. aus der Warmetonung der Wasserdampfbldg. wird die 
Bildungswarme des NiO bei 15° zu 54 900 cal bercchnet. (Ztschr. Elektrochem. angew. 
physikal. Chem. 38. 365—79. Juni 1932. Kraków, Inst. f. phys. Chem. der Berg- 
akademie.) ' R o g o w s k i .

J. A . L eennakers und H . C. Ram sperger, Das Gasphasengleiehgewicht zwisehen 
Mełhylnitrił, Ghlorwasserstoff, Methylallcohol und Nitrosylchlorid. Das Ahsorplions- 
spektrum von Nitrosylchlorid. Vff. bestimmen die Gleichgewiehtskonstante der Rk. 
CH3 ONO(g) +  HCl(g) =  CH3 OH(g) +  NOCl(g) bei 25 u. 50“ u. berechnen freie Bil- 
dungsenergie, Bildungswarme u. Entropie des CH3 ONO. Die Rk. wird manometr, u. 
spektroskop. mitLicht von 4 bis 5000 A verfo]gt. In diesem Gebiet ist die Absorption des 
NOCl sehr stark; von den anderen Rk.-Teilnehmern absorbiert nur nocli CH3ONO in 
diesem Spektralbereieh u. zwar in geringem Mai3 zwisehen 4000 u. 4200 A. Es werden 
zunachst die Absorptionskoeff. zwisehen 4000 u. 5000 A bei 25 u. 50° u. bei versehie- 
denen Drucken gemessen. Die Gleichgewiehtskonstanten der Rk. werden bei den 
beiden Tempp. zu 0,521 u. 0,753 gefunden; die Gleichgewichte werden von beiden 
Seiten eingestellt. Au,s den Gleichgewiehtskonstanten u. den thermodynam. Grol3en 
der anderen Rk.-Teilnehmer werden folgende Werte fur CH3ONO berechnet 

~ — 100, -̂£ 2̂ 9(1,! =  — 16,750, /l(Ś°298ll =  — 55,9, /S°29Sfl =  64,2. (Journ.
Amer. chem. Soc. 54. 1837—45. Mai 1932. Pasadena, California, Yates Chem. Lab., 
Inst. of Techn.) JUZA.

Ernst Janecke, Etwas iiber das System CaO—2CaO-SiOt—CaF2 und eine Be- 
merkung iiber den „ A lil“ . Zum Naehw. der Existenz einer Verb. 3 C a 0 -S i0 2 wurden 
CaO, 2 CaO ■ S i0 2 mit CaP2 versetzt, um bei tieferen Tempp. arbeiten zu konnen. Da 
inzwischen die Zersetzbarkeit von 3 CaO • S i0 2 bei tieferen Tempp. gefunden wurde, 
\mrde diese Unters. aufgegeben u. ein ungefahres Zustandsbild zusammengestellt. 
Die Bldg. von Misehkrystallen im ternśiren System CaO—A1„03— S i0 2 wurde durch 
Ersatz einer SiSi-Gruppe durch AlCaAl erklart. (Zement 21. 377—79. 30/(5.1932. Oppau, 
I. G. Farbcnindustrie.) S a ls ia n g .

Giorgio P iccardi, Ober einige einfache, bei hohen Temperaluren ablaufende 
Reakiionen und iiber die chemische Zusammensetzung der Almosphare einiger Himmels- 
kórper. Der Vf. untersucht thermoehein. u. spektroskop, die Rkk. Mg-H20 , A1-H20 , 
Zn-H20 , Cd-H20  bei sehr hohen Tempp. im homogenen gasformigen System. Gezeigt 
wird, dafi diese Rkk. schlieGlich zur gleichzeitigen Bldg. von Oxyden u. Hydriden 
fiihren. Die Ergebnisse wendet der Vf. auf die Sonnenflecken an. Er zeigt, daB unter 
den besonderen Bedingungen dort auch H 2 vorhanden sein kann. Bei der Betrachtung 
der Atmospharen der roten Sterne bemerkt der Vf., da(3 zu ihrer Erforschung auCer 
den rein physikal. auch chem. u. physikal.-chem. Unterss. herangezogen werden 
sollten. (Memorie R. Accad. Italia 2. Chimica Nr. 7. 5—54. 1931.) S c h n u r m a n \ .

W . F. Giauąue und R oy Overstreet, Das Gleichgewicht W a ssersto ff-Chlor-Chlor- 
u-asserstoff bei hoher Temperatur. (Vgl. C. 1931. I. 1578.) Im AnschluB an die von 
den Vff. gegebene cxakte Bereehnung der thermodynam. D aten fur zweiatomige Moll. 
aus den Energieniveaus wird, da diese Bereehnung fiir schwerere Moll. u. hohe Tempp. 
sehr umstandlich ist, eine Naherungsmethode angegeben. Diese gestattet die Be- 
rechnung ohne Summation der B O LT ZJIA N N -Faktoren fiir die einzelnen R o ta tio n s -  
energieniveaus mit der gleichcn Genauigkeit durchzufiihren. Es wird zunachst dis- 
kutiert, in weleher Weise das Vorhandensein verschiedener Isotopen eines E le m e n te s  
in die Reehnung eingeht. In einer Tabelle sind die freien Energien fur die Cl-Moll. 
Cl335-35, C12S5-37, Cla 3 7 ~ 3 7  u. fiir da3  Cl2-Gleichgewichtsgemisch fiir Tempp. von 250 
bis 3000° absol. zusammengestellt. Desgleichen fur HC13 5  u. HC13 7  u. fur das Gleich-
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gewichtagemisch. Das Gleicbgewicht der Rk. Cl2 3 5 ~ 3 5  -j- Cl, 3 7 - 3 7  =  Cl2 3 5 - 3 7  liegt 
bei T  =  O ganz auf dor linken Soite. Ferner wordcn die Anderungen der freien Energie 
fur die Rk. '/aH , -f- !/oC12 =  IIC1 u. fur Cl2 =  2C1 fiir Tempp. zwischen 250 u. 3000° 
absol. bereclmet. Die Anderung des Warmeinhalts bei der HCl-Bldg., einerseits be- 
reehnet aus spektroskop. Datcn, andererseits aus EK.-Messungen, ist — 22,028 cal. Es 
werden ferner folgende Entropicwerte fiir 298,1° angegeben: HC135: S  =  44,619 E.E., 
HC137: 44,783, HC1 (Gleiehgew.-Gemisch): 44,658, Cl233- 35: 53,235, Cl235~ 37: 53,389, 
Cl,37-37: 53,543, Cl2 (Gleichgew.-Gemisch): 53,310. Die Berechnungen sollten aucli 
zum Ausdruck bringen, in welcher Weiso sieh in ihnen das Vorhandenscin yon Iso- 
topen bemerkbar maeht. Fiir weitere Berechnungen von Stoffen, die aus mehreren 
isotopen Moll. bestehen, schlagen Vff. yor, statt der fur dio einzelnen Isotopen jeweils 
geltenden Energicniyeaus Mittelwerte zu yenvcnden, die unter Berucksichtigung der 
lliiufigkeit der einzelnen Isotopen bereclmet werden. (Journ. Amer. chora. Soc. 54. 
1731—44. Mai 1932. Berkeley, California, Uniy., Chem. Lab.) JUZA.

Mary R. Andrews, Reaktion von Gasen mit weipgluhendevi Tantal. An wciBgliihen- 
den Tantaldrśihten wird in einer Vakuumapparatur die Absorption von N 2, H2, 0 2 u. 
KW-stoffen gemessen. In N 2 wachst die Absorption mit zunelmiendem Druck, bis un- 
gefahr das 100-fache Vol. des Drahtos absorbiert ist. Bei diesem Punkt sinkt der Gleich- 
gewichtsdruck, wenn die Absorption w&chst. Die Absorption kann zur Bldg. der Verb. 
TaN fuhren. In H 2 hangt die absorbierte Mcnge von der Konz. der H+ im Gas ab. 
DemgemaB fand eine Absorption erst dann statt, wenn ein W-Hilfsdraht im Gas eine 
Dissoziation des II2 bewirkt. In 0 2 wird die Absorption yon Oxydbldg. begleitet. In 
KW-stoffen bilden sieh zwei Carbide mit sehr hohen PF. Ta0C5 (spezif. Widerstand 
ca. 180-10-6 ) u. TaC (spezif. Widerstand ca. 18-10-6 ). (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
1845— 54. Mai 1932. Schcnectady, New York, Research Lab. of the General Electric 
Comp.) KiiUMMACHER.

Francis Meunier, Ober die Dynamik der thermischen Zersetzung der ge.liisten Erd- 
allcalibicarbonate. (Vgl. C. 1931. II. 375.) Vf. stellt fest, daB Stum per (C. 1932. I. 
1192) seine Auffassung der Zers. von Ca(IIC03 ) 2 miflyerstandlicb wiedergegeben habc. 
Es ist zweckmaCig, die in sd. Lsgg. am langsamsten yerlaufende Rk. 2 HC03' ^  CO," +  
H20  +  C 0 2gcl. neben den Rkk. Ca(HC03 ) 2 =?= Ca" +  2 HCOa' u. C 0 2gcl. ^  CÓ2 a a 3 

zu berucksichtigen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 206. 44—46. 18/5. 1932. Hyon 
[Belgien].) R. K. M u lle r .

R. Stumper, U ber die Dynamik der thermischen Bicarbonatzersetzung in wdsserigcr 
Ldsung. (Vgl. vorst. Ref.) Den wesentliehen Unterschied zwischen der Ansieht J I e u - 
n ie r s  u. der seinigen, die auf TlLLMANS (Gesundheitsing. 35 [1912]. 669) zuriiek- 
geht, sieht Vf. in der Ableitung des primaren Einflusses der dem C'a0-C02-Gleieh- 
gewicht zugehórigen freien CO„, die er ais dio eigentliche Stabilitatsbestimmerin der 
Bicarbonatlsgg. ansieht. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 206. 47—48. 18/5. 1932. Esch-
Belyal.) R. K. M u l l e r .

C. Montemartini und E. Vernazza, Zersetzung von Nitraten und Nitriten von 
ifctallen mit verschicdener Valenz. III. Mangan-(2)-nitrit. (II. ygl. C. 1931. II. 11) 1

Mn(N02 ) 2 wird in wss. Lsg. erhalten aus MnSO., u. B a(N 0 2 ) 2  in C02 -Atmosphariti, 
die schwaehgelben Lsgg. zers. sieh an der Luft leicht unter Braunfarbung. In groBeren 
Krystallen wird Mn(i\’0 2 ) 2 gewonnen durch doppelte Umsetzung yon sorgfaltig ent- 
wassertem MnS04  u. N a .\0 2 in absol. A., bei raschem Abdampfen der fast farblosen 
Lsg. an der Luft seheidet sieh das Salz in schonen Prismen mit Doppelbrechung aus, 
die an der Luft ziemlich haltbar sind, bei 40° sieh braun fśirben. Die Unters. der therm. 
Zers. der wss. Lsgg. yerschiedener Konz. ergibt, daB yerd. Lsgg. sieh fast yollstandig 
nach der Gleichung f '-fn(N02 ) 2 =  MnjOg +  3 ŃO +  NO, (—->- X 20 3) zers., wahrend 
bei langerer Dauer u oheren Konzz. diesc Rk. durch andere Sekundarrkk. gestort 
wird; zu Beginn der i  j. tritt Bldg. von 3In(N03 ) 2  ein. (Industria chimica 7. 577—82. 
Mai 1932. Turin, Ing ekulc.) R. K. M u l l e r .

Kenneth Laybou ’ und Walter Matthew Madgin, Die Zersetzung yon Bleinitrat in
gcschmolzenem Kalium rat. Yff. untcrsuchen die Zers. yon Pb(N 0 3 ) 2 in geschmolzenem 
K N 0 3  bei 357° (ygl. C 1932. I. 2700). Dio Umsetzung wird wahrend 28 Tagen durch 
die Analyse kleiner Prcbeentnahmcn yerfolgt. Es bildet sieh allmahlieh PbO, 2 Pb(NO , ) 2 

u. darauf Pb3 0 4, 3 Pb(N 03)2. Beide Salze konnen synthet. hergestśllt werden durch 
Eintragen yon PbO in eine Sclimelze von Pb(N 0 3 ) 2 u. K N 0 3  bei 300°. Die Salze losen 
sieh in yerd. Sauren, Pb3 0 4, 3 Pb(N 0 3 ) 2 hinterlaBt einen Riickstand yon P b 0 2; durch
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kochendes W. werden beidc hydrolysiert unter Bldg. von P b(0H )(N 03). (Journ. chem. 
Soc., London 1932. 1360— 64. Mai. Newcastle-Upon-Tyne. Univ. of Durham.) P. L. Gu.

Anton Kailan, Die Hydrolysegeschwiiuliijke.it von Pyrophosphorsaure. Vf. weist 
im AnschluB an die Vers. von M uus (C. 1932. I. 3261) auf cine Arbeit von P e s s e l  
(Monatsh. Cliem. 43 [1922]. 601) hin; beide-Arbeiten stinimen in ihrcn Ergebnissen 
iibercin. (Ztschr. physikal. Chcm. Abt. A. 160. 301. Juni 1932. Wien.) LORENZ.

Werner Kuhn, Carolina Catharina Molster und Karl Freudenberg, Zur Kinctik 
des Abbaus polymer-homologer Ketlen: Die Geschwindigkeil der Hydrolyse einiger Amino- 
saurederhate. Vff. untersuchen die alkal. Hydrolyse des Glycinanhydrids u. der Oligo- 
poptide des Glycins u. messen dio Geschwindigkcitskonstanten dieser Rk. Der Verlauf 
der Hydrolyse wird durch Titration der freien Carboxylgruppen naeh SÓRENSEN ver- 
folgt. Die beiden ident. Verknupfungsstellen des Olycinanhydrids haben die Kon
stantę K a , die je naeh den Rk.-Bedingungen 300— 1000-mal groBer ist ais die Kon
stantę K 2 des naeh der Ringoffnung yerbleibenden Olycylglycins. Aus der Abhangigkeit 
der Konstanten von der Temp. folgt, daB die AktivicrungswiLrme bei Glyeinanhydrid 
etwa halb so groC ist, wie bei Glyeylglycin, was auf chem. Einfliisse zuriiekgefuhrt wird. 
Dor ster. Faktor liegt dagegen fur Glyeylglycin 1000-mal giinstiger ais fur Glyein
anhydrid, was ais ster. Abschirmung gedeutet wird. Von diesen entgegengesetzt 
wirkenden Einfliissen ist jedoch der chem. der entscheidende. Die Konstanten K a u. Kg 
der beiden Verkniipfungsstellen des Diglycylglycins kónnen yoneinander Terschieden 
sein, ihr Mittel (K a - f  Ą ) /2  =  K 3, die Anfangshydrolysenkonstante, ist etwa doppelt 
so grofi wie die Konstantę A' 2 des Glycylglycins. Bei Triglycylglycin f  iihrt die Sprengung 
der m i t t l e r e n  Yerkniipfung (mit der Konstanten K b) zu 2 Moll. Glyeylglycin, die 
mit weiter reagieren, wahrend die Sprengung einer R a n d  bindung (mit K a oder K c 
neben Glycin Diglycylglycin bildet, das mit K 3 hydrolysiert wird. Wahrend die mittlere 
Hydrolysenkonstante (K a - f  K b +  K c)/3 =  K t groBer ist ais K 3, ist das Mittel der Kon
stanten der Randbindungen (K a K c)/2 nahe gleich K 3 — (K a +  K,,)/2; hieraus wird ge- 
schlossen, daB sich die Konstantę einer Bindung wenig andert, wenn in gróBerer Ent- 
fernung von der Bindung ein weiterer Glycylrest hinzutritt. Die Erhóhung von K 4 
gegeniiber K 3 ist der Konstanten K b der Mittelbindung zuzuschreiben, die etwa 3-mal 
groBer ist ais (K a -f- K b)/2, so daB etwa 62°/0 des Triglycylglycins naeh K b (in der Mitte) 
gespalten werden, u. nur 38°/0 naeh K a u. K c reagieren. Die Annahme, daB die Zu- 
fiigung eines weiteren Glycylrestes die Konstanten der entfernt liegenden Bindungen 
wenig beeinfluBt, gestattet Voraussagen iiber die Anfangshydrolysenkonstanten der 
hoheren Homologen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65- 1179—83. 8/7. 1932. Heidelberg, 
Uniy.) _ O. S c h m i d t .

Cecil J . Haggerty und Bartholdt C. Hadler, Der Zerfall von Diazóbenzólchlorid in 
wasseriger Lósung. Der Zerfall von Diazobenzolehlorid bei 30° ±  0,01, gemessen an der 
entwickelten Stickstoffmenge naeh gleiehmiiBigen Zeitabstanden (30 Min.), wird an reiner 
Substanz u. mit versehiedenen Zusatzen (ILSO.,, NaHsP 0 4, N a 2HPO,,, Na-Succinat) 
bestimmt. Ais Rk.-Geschwindigkeiten wurden (in gleicher Reihenfolge) gemessen:
0,4343 K  x  104 =  23,8; 20,1; 23,3; 59,9; 20,1. Der Abfall von K  bei Zusatz von H„SO.t 
ist naeh Ansicht der Vff. auf die dehydratisierende Wrkg. der im Verhaltnis 15: 1 Mol 
zugesetzten Saurc zuriickzufuhren. Salze, die saure Hydrolyse erleiden (NaH 2P 0 4), 
beeinflussen K  kaum, hingegen steigt bei Zusatz alkal. hydrolysierbarer Substanzen 
(Na2H P 04) K  erheblich an, doeh ist die absol. Stickstoffmenge erheblich geringer ais 
beitn einfachen Zerfall ohne Zusatz (naeh 24 Stdn. weniger ais die Hiilfte). Ist ph der 
Lsgg. ungefahr 7 oder groBer, so bildet sich ein Nd. (Alkalidiazotat). Naeh Ansicht der 
Vff. ist dieser Nd. ais heterogener Katalysator fiir das Anwachsen von K  verantwortlich 
zu machen. Durch Zusatz von Siluren geht er wieder in Lsg., u. die zuriickerhalteno 
Diazoverb. zerfallt n. Isoliertes festes Alkalidiazotat, in dest. W. suspendiert, ergab
0,4343 K  x  101  =  30,1. Zufugung von Saure zu dem heterogencn Gemisch bewirkte 
Auflosung des Nd. u. n. Zerfallsgeschwindigkeit. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1707 bis 
1713. Mai 1932. Worcester, Mass., Dep. of Chem. of Holy Cross College.) K rto im ach er.

Cecil V. King und Emilie Dublon, Die Zerfallsgeschwindigkeit von Xanthoge>i- 
sdure. Die Messungen der Zerfallsgeschwindigkeit von Nanthogensaureathylester 
werden bei 25° in Essigsaure-Acetat- u. in Anilin-Anilinionen-Pufferlsgg. angestellt. 
Die Rk. wird durch die Messung des Danipfdruckes des entstehenden CS2 vcrfolgt. 
Der EinfluB priin. u. sek. Salzeffekte wird beschrieben. Der Temp.-Koeff. der Zerfalls
geschwindigkeit ist ungefahr 6,75 fiir 10° Temp.-Erhóhung, also ungewóhnlich hoch.
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(Journ. Amer. chcm. Soc. 54. 2177—86. Juni 1932. New York, Univ., Dcp. of Chem. 
of Washington Sąuaro College.) KRUMMACHER.

S. D. Nicholas, Darstellungen wasserfreier Chloride und meiallischer Kcmdcnmtions- 
miltel. Beim Erwarmen eines Salzes (besonders des Chlorides) cines elektropositiven 
Metalls mit einem elektronegatiyen Metali tritt oft heftigcRk. ein. Die Darst. der 
wasserfreien Chloride dieser Metalle ist so leicht móglich: A1C13 (Al -f- PbCl2, Cu2Cl2  oder 
AgCl), ZnCl2  (Zn +  Cu2Cl2), SnCl4 (Sn +  Cu2OCl2). Zur Darst. von Diphcnylmethan 
nach C o h e n  u . H i r s t  (Journ. chem. Soc., London 67 [1897]. 826) kann statt Al-Hg 
mit sioherem Ergebnis Al +  HgCl2  verwendet werden. (Naturo 129. 581. 16/4. 1932. 
Edgbaston, Univ. of Birmingham, Chcm. Dept.) L o r e n z .

A. Smits, Allotropie bei Fliissigkeiten. II. (Zsclir. physikal. Chem. Abt. A 160. 
225—30. Juni 1932. — C. 1932. II. 10.) L o r e n z .

A. Smits und H. Gerding, Allotropie bei Fliissigkeiten. III. (II. vgl. vorst. Ref.)
In einem Thermostaten mit Photozelle, Elektronenrólire u. Vakuumrelais fur Temp.- 
Regulierung (Konstanz: 0,0005°) wird Nitrobenzol (F. 5,85°) dilatometr. zwisehen 6  u. 
11° untersucht. Ein Umwandlungspunkt in der fi. Phasc wird nicht gefunden. Die Er- 
gebnisse von M a z u r  u . W o l f k e  (C. 1932. II. 9) sind wahrseheinlich dureh Verunreini- 
gung beeinfluBt; Vff. zeigen, dafi eine Spur W . die von M a z u r  u . W OLFKE beobaehteten 
Erscheinungen hervorrufen kann. — Dilatometervcrss. an Essigsaure zwisehen 15 u. 19° 
u. an W . zwisehen 3 u. 5° werden mitgeteilt; auch hier ergeben sich keine Andeutungen 
fiir Umwandlungspunkte im fl. Zustand. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 160. 231—44. 
Juni 1932. Amsterdam, Univ., Lab. f. allgem. u. anorgan. Chemie.) L o r e n z .

Harold S. Davis, George Thomson und George S. Crandall, Die Bolk fliissiger 
slalionarer Filme bei der Absorption von Gasen. III. Geschwindigkeit der Wassersloff- 
absorption und Rclativgeschwindigkeilen der katalytischen Hydrierung in Alkohol. (II. vgl. 
C. 1931. I. 39.) Es wird die Geschwindigkeit der Wasserstoffabsorption bzw. der 
Hydrierung von Trimethylathen, 2-Penlen u. Isopropylathen in alkoh. Lsg. untersucht. 
Ais Katalysator diente Platinoxyd-Platinschwarz nach A d a m s  u . S h r i n e r . Die 
Resultato werden im Licht der Theorie gepriift, dafi die Geschwindigkeit der II2-Ab- 
sorption beherrscht wird durch die Diffusionsgcschwindigkeit des H„ durch fi. stationiire 
Filme an den Grenzfliichen Gas-Fl. u. Fl.-fester Korper. Die relativen Absorptions- 
geschwindigkeiten fiir verschiedene Katalysatormengen u. verschiedene Olefine stimmen 
mit den naeh der Theorie berechncten gut uberein. Die mittlere FlachengroCe der 
Gas-Fl.-Grenzflachc wahrend der Hydrierung wird bestimmt u. mit Hilfc dieses Wertes 
die TeilchengroBe des Katalj^sators berechnet. Mischungen von 2 verschiedenen Olefinen 
wurden ungcfahr zur HiŁlfte hydriert u. dureh Fraktionierung die hydrierten Anteile 
beider bestimmt. Es zeigt sich, da(3 die Hydrierung die monosubstituierten vor den 
disubstituierten u. dicse wieder vor den trisubstituierten Olefinen bcyorzugt, ohne dafi 
jedoch etwa erst nach vollstandiger Hydrierung der ersteren die anderen angegriffen 
werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2340— 50. Juni 1932. Cambridge, Massachusetts 
Inst. of Technology.) K r u m m a c h e r .

John W. Payne und Barnett F. Dodge, Die Geschwindigkeit der Absorption von 
Kohlensaure in Wasser und alkalischen Medien. Vff. bestimmen in einem mit Fiill- 
korpern versehenen Absorptionsturm die Absorptionskocff. (AK.) von C02  fiir W. 
u. fiir Na2C03- u. NaHC03 -Lsgg. verschiedcner Konz. Die AK. fiir W. stimmen mit 
den von anderen Autorcn bestimmten befriedigend uberein. Die Absorptionsgeschwindig- 
keit in verd. NaHC03 -Lsg. ist geringer ais in W. Fiir Na2C03 -Lsgg. wird festgestellt, 
dafi der AK. von der C 02 -Konz. im Gas unabhangig ist, Erhohung der Gasgeschwindig- 
keit u. der Na2C03 -Konz. kcinen wesent.lichen EinfluB auf den AK. hat, wahrend 
Steigerung der Fl.-Geschwindigkeit u. der Temp. eine betrachtliche Erhohung des 
AK. bewirkt. Durch Zusatz von NaHC03 wird der AK. etwas erniedrigt, durch Zusatz 
von Rohrzucker u. von Formaldehyd anscheinend etwas erhóht. Der AK. fiir verd. 
NaOH ist wesentlich groBer ais fiir Na2C03 -Lsgg. Es wird yersucht, die Ergebnisse 
theoret. zu deuten. Eine Erklarung nur mit Hilfc der Diffusionstheorio crscheint 
nicht geniigend, vielmehr diirfte in alkal. Medien auch die chem. Rk.-Geschwindigkeit 
eine Rolle spielen. (Ind. engin. Chem. 24. 630—37. Juni 1932. New Haven, Conn., 
Yale Univ.) " R. K. M u l l e r .

H. J. Almąuist und G. E. K. Branch, Die Absorption von Sauerstoff durch 
Benzaldehyd. Die Absorption von 0 2 in reinem (benzoesaurefreiem) Benzaldehyd geht 
so vor sich, daB beim Beginn der Rk. sich crhebliche Mengen Peroxyd bilden. Die Per- 
oxydkonz. nimmt bis zu einem Masimum zu, das unter den angegebenen Yersuchs-
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bedingungen nach 20 Min. erreicht wurde u. sinkt dann langaam bis zu cinom Gleich- 
gewichtswert ab. Die Kon/,, an Benzoesaure wachst erst langsam u. dann raseh gleieh- 
iniiBig an. Ist im Benzaldehyd von vornhorein Benzoesaure enthaltcn, so erreicht die 
Peroxydkonz. nur etwa ein Drittol des obigen Maximahvertes u. geht vom Anfangswert 
Nuli durch ein ganz flaehes Maximum in den Gleichgewichtswert iiber. Vergleielit 
man die der Summo Peroxyd u. Benzoesaure entspreehenden 0 2-Mengcn mit der Menge 
des wirklieh absorbierten O,, so zeigt sieh eine geringe Differenz, die darauf hindeutet, 
daB sieh in ganz kleiner Menge Nebenprodd. bilden, dereń Art aber nieht festzustellen 
war. Benzil, Phenole, CO u. C 0 2 kommen nach Unterss. der Vff. dafur nieht in Frage.
— Peroxyd wurde quantitativ bestimmt durch Titration der aus Jodidlsg. freigemachten 
Jodmenge mit N a 2S20 3 unter Annahme folgender Bk.:

C7 Hc0 3 +  3 J -  +  H+ =  C,H5 0 2 +  J3-  +  H 20 .
Jedes Aquivalent J  entspricht also einem halben Mol Peroxj'd u. dcm Verlust eines 
halben Mols Saure. I)iese Siiure wurde zu der naehher durch Alkalititration gefundencn 
addiert. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2293— 2302. Juni 1932. Berkeley, Chcm. Labor. 
of the Univ. of California.) K uustM A C H ER .

K. Jabłczyóski und J. Gutman, Kinclik der Wasserloslichkeit leichłloslichcr Salze. 
Dcckt sieh inlialtlich mit dem 1. Teil der C. 1932. I. 1048 referierten Arbeit. (Boczniki 
Chemji 12. 9—22. 1932. Warsehau, Anorgan.-Chem. Inst. d. Uniy.) D. BOSENTHAL.

K. Jabłczyński und A. Walczuk, Lóslichkeitskinelik ton Substanzen in nicht- 
wdsserigen Losungen. (Vgl. yorst. B ef.) Deckt sieh inhaltlich mit dem 2. Teil der 
C. 1932. I. 1048 referierten Arbeit. (Boczniki Chemji 12. 23— 34. 1932. Warsehau, 
Anorgan.-Chem. Inst. d. Univ.) D. B o s e n t iia l .

Meyer Bodansky und Archibald V. Meigs, Die Verteilungskoeffizienten einiger 
Fdlsduren und ihrer Halogenderivate zwischen Wasser und Olwendl. Die wahren Ver- 
teilungskoeff. yon Essigsaure, Jod-, Brom- u. (mono-, di-, tri-) Cliloressigsaure, Propion- 
saure, /?-Chlor-, a- u. /?-Brompropionsaure, Buttersiiurc, Isobuttersaure, a-Brombutter- 
eiiure, Yaleriansaure, Isovaleriansaure, Bromyalerian- u. -isovaleriansaure u. von 
Capronsaure zwischen W. u. Olivenol werden meist bei 37,5° bestimmt. (Journ. physical 
Chem. 36. 814—18. Marz 1932. Galveston, Texas, Uniy. Medical School.) L o r e n z .

Karl Sóllner, U ber den Einflup von Crrenzflachen auf die Krystallisalions- 
gcsćhwindigkcil. Da sieli an einem System orientierter Molekule eine Krystallisation 
rascher fortpflanzt ais in einem Baum mit ungeordneten Molekiilen (vgl. C. 1925. I. 
1283), so muB an der Oberfiaehc einer Schmelze gegen den Gasraum, in der eine Orien- 
tierung der Molekule besteht, eine grofleie Krystallisationsgeschwindigkeit herrsehen 
ais im Innern. •— In iibersatt. Lsgg. eapillarakt. Stoffe ist wegen der positiven Ad- 
sorption der gel. Molekuło in der Grenzflachę ebenfalls eino erhohte Krystallisations- 
geschwindigkeit zu erwarten. Auch besteht in einer solchen Grenzflache gegen den 
Gasraum wahrscheinlich eine erhohte Keimbildungsgeschwindigkeit. (Kolloid-Ztsehr. 
59. 58—60. April 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Institut f. physikal. Chemio 
u. Elektrochemie.) E r b e .

Karl Sollner, Bemerkungen iiber die Entstehung des Haarsilbers und almliclier 
Bildungsformen. Sowohl das naturliche Vork. yon Haarsilber auf Oberflachen von 
Ag2S ais auch seine kiinstliche Darst. durch Erwarmen von Ag2S, Ag.,Se oder Ag,Te 
auf Tempp. wcit untcrhalb der FF. der beteiligten Stoffe hat zur Voraussetzung eine 
Wanderungsfahigkeit der Silberatome auf festen Flachen iiber weite Streeken. Vf. 
gibt daruber im AnschluB an die Arbeiten von KOHLSCHUTTER-EYDMANN u. B e u t e l l  
auf Grund der Ansehauungen von VoLM ER eine genauere Vorstellung. Die durch 
oberflachliclie Bed. yon Sulfid entstehenden Silberatome bleibcn an die weicho Sulfid- 
schicht nur schwach adsorbiert u. haben eine zweidimcnsionale thenn. Beweglichkeit. 
Wo eine genugende Anzahl zusammentrifft, entsteht ein Krystallkeim, an den sieh 
woitere Atomc an Stellen groBter Wachstumsgeschwindigkeit anlagern. Dicse Auf- 
fassung wird gestiitzt durch Beobachtungen yon Haarkrystallen, die sieh bei der Um- 
wandlung einer instabilen festen Modifikation mancher organ. Stoffe in die stabile 
bilden. (Kolloid-Ztsehr. 59. B5— 58. April 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm- 
Instit. f. physikal. Chemie u. Elektrochem.) E r b e .

W. Frankenburger und A. Hodler, Neue V er suche iiber den Jlechanismus der 
Ammoniakkalalyse an Wolfram. Es wurde die Bldg. u. Zers. von NH 3  an W, sowie die 
Einw. von N 2, Ha u. KII, auf W untersucht. Ais Adsorbens bzw. Katalysator diente 
ein W-Pulver (TeilehengróBe 10_ 1  mm), welches durch H» reduziert u. bei 750° entgast 
worden war. Die H2-Adsorption befolgt nieht das H E N R Y sche Gesetz (d ie  Isothermo
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ist bei Druekcn bis 0,5 inm Hg gegen die Druckachso stark konkav gekriimmt), ihro 
Temp.-Abhangigkeit '(Maximum der Gasaufnahme bci etwa 200°) deutet auf eino 
TAYLORsche akt. Adsorption odcr Bldg. eincr Oberflachenverb. Ń 2 wird bei tiofen 
Tempp. sehwach adsorbiert bei 20—600° setzt eine irreversible Gasaufnahme ein 
(Nitridbldg.), oberhalb 000° nimmt mit steigender Temp. die aufgenommene Gas- 
monge reversibel ab (Nitridzers.). Die NH3-Adsorptionsisotherme verlauft bei niedrigen 
Drueken ahnlich wie die von H2, mit steigendem Druck nimmt die adsorbierte NH3- 
Menge zu, ohne eine Sattigung zu erreiehen. Die H2-Adsorption wird durch gleiehzeitigo 
Adsorption nicht zu grofier NH3-Mengen nicht beeinflufit. Die Zers. von NH 3 am W 
wurde derart untersucht, daC dem Katalysator bci 90— 250° sukzessive in kloinon 
Portionen NH 3  zngesetzt wurde. Dabei zers. sieli das NH 3 teils nach einem inono- 
molekularcn, teils nach einem bimolekularen Gcsetz, indem sich W-Nitrid bzw. -Imid 
bildet u. H frei wird. Ein Teil des NH 3 bloibt aucb unzers. An frischem (entgastem, 
unvergjftetem) Katalysator herrscht die bimolekulare Rk. vor, mit zunehmender Blok- 
kierung der Oberflache durch Nitridbldg. nimmt die monomolekulare Zers. auf Kosten 
der bimolekularen zu, schlieBlieh nimmt auch diese Rk. ab u. das ganze zugesetzte 
NH 3 bleibt unzers. Aus der Temp.-Abhangigkeit der Rk.-Gcschwindigkeit findet nian 
fiir beide Rkk. die Aktivitatswarme von 12 kcal. (Trans. Faraday Soe. 28. 229—42. 
April 1932. Ludwigshafen a. Rh., Forschungslab. der I. G. Farbenindustrie.) F a r k .

Setsuro Tamaru und Haruo Sakurai, Bcitrdge zur Katalyse der Eeakłion zuiischen 
feslen Stoffen. 3. Mitt. Katalytische Bildung der Stannate aus Slrontiumoxyd und 
Zinnoxyd. (2. vgl. C. 1931. I. 1717, vgl. auch C. 1931. II. 2762.) Die Rk. zwischen 
SnO, u. SrO (1:5)  fiihrt bei 900° (nach Vorbehandlung bei 500° zum Austreiben des 
W.) ohne Katalysator zur Bldg. von 22,3% 1. Sn (ais Sr2 Sn04), in Ggw. von H 2 werden 
schon bci einem Mol.-Verhaltius 1: 3 100% 1. Sn erhalten. Der EinfluB der Feuchtig- 
keit ist geringer ais bei der Rk. mit CaO. Vff. untersuchen die Druckanderungen bei 
der Ausfiihrung der Rk. in Ggw. von TT., u. von CO. Es ergibt sich im ersten Fallc 
folgender Rk.-Yerlauf: 1. S n 0 2 +  H 2 =  SnO +  II20 ; 2. SrO +  SnO =  SrSn02;
з. SrSn02 +  H»0 =  SrSn03  +  (bei Phj/Pii-o =  1,76), im zweiten Falle: 1. S n0 2 +  
CO =  SnO +  SrC03; 2. SnO +  SrO =  SrSn02;‘ 3. 2 SrSnO, +  SrCO, +  C 0 2 =- 3 SrO-
2 Sn0 2 +  CO (bei P co /P co 2 =  5)0)- Dic Zus. des Rk.-Prod. ergibt sich bei PH2/P 11 2O =
1,76 zu Sr0  S n02, bei Piu/PhsO =  3,3 zu 3 SrO-2 S n 02. Die Rk. zwischen SrSn03

и. SrC03  unter Bldg. von 3 SrÓ-2 SnO, u. COj, bei 900° kann unter Umstanden schr
langsam verlaufen, der Gleiehgewichtszustand wird bei einem C 02-Druek von 22,5 mm 
erreicht. Auch die umgekehrte Rk. sowie die Rk. mit SrO scheinen sehr trage zu scin. 
(Ztselir. anorgan. allg. Chem. 206. 49— 58. 18/5. 1932. Tokyo-Ookayama, Techn. Hoeh- 
schule, Physik.-chem. Lab.) R. K. M u l l e r .

M artineau, Ober die Oxydation von Atliylalkoliol durch Luft inOegenwarl einiger 
binarer oder lerndrer Katalysaloren. Wahrend akt. C oder Cu die Osydation von A. bei 
Tempp. unter 100° nicht beschleunigen, iibt eine Mischung von C u. Cu einen katalyt. 
Effckt aus (ygl. C. 1932. I. 2420). Ńun wird gezeigt, daC C +  Zr0 2 oder T li02, Cu +  
Ce20 3  oder T h 02, u. C +  Cu +  Zr0 2 oder T h 0 2 bei 63° katalyt. wirken. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 1350—52. 18/4. 1932.) L o r e n z .

Derek Richter, Zersctzung von Wassersloffsuperozyd durch Katalasc. Die Verss. 
des Yfs. ergeben, daC die Zers. von II2Oa durch Katalasc ais Kettenrk. aufgefaBt werden 
mufl. Das Enzym startet die Kette, die sich in der Lsg. fortsetzt. (Naturę 129. 870.
11/6. 1932. Oxford, D y s o n - P e r r i n s  Lab.) . L o r e n z .

A. M. Maików und Natalie Zwetkowa, Ubcr die Iłollc der Phosphale in Oxy-
dałionsprozessen. Unter Beriicksichtigung des Fe-Geh. des Phosphats stellten Vff. 
folgende Wrkgg. des Phosphats fest: Phosphat hsmmt die Zers. des H 20 2 durch 
FeSO.„ wie auch die Oxydation der Zuekerarten durch das System Fe +  H 20 2. Die 
Oxydation der Zuekerarten durch F eS 0 4 in alkal. Milieu (in Abwescnheit von H 20») 
wird beschleunigt durch 0,15 m Phosphat, doeh ist bei starkeren P 0 4-Konzz., wie m, 
m/2, m/3 keine Oxydation des Zuckers in Ggw. von F eS 0 4 festzustellen. (Biochem. 
Ztsehr. 246. 191—202. 15/3. 1932. Moskau, Wissenschaftl. Forsehungs- u. Betriebs- 
labor. der 1. Staats-Hefenfabrik.) KOBEL.

A ,.  A t o m s t r u k t u r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .
R. D. Kleernan, tfber die Wechselwirkung von Strahlung und Elektron. Unter 

Zuhilfenahme verschiedener Hypothesen, wie Abliangigkeit der elektr. Feldkraft von 
einer yariablen ,,inneren“ Energie des Elektrons sollen Quantennatur u. Inter-
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ferenz des Lichtes gleichzeitig erkliirbar sein. (Philos. Magazinc [7] 1 3 . 69— 76. Jan. 
1932. Schcnectady, N. Y.) " D i d l a u k i s .

G. O. Langstroth, Elcklronenpolarisalion. Elektroncn werden zwcimal unter
annahernd 90° an dickem Wolfram gostreut. Dio Intensitaten der Sekundarstreuung 
in der Ebene der Primar- u. Sekundarstrahlen (0 u. 180° Azimut) konncn ohne Ande- 

1 'ung der relativen Stellung von Polarisator u. Analysator bestimmt werden. Dio Inten
sitaten bei 0 u. 180° Azimut sind fiir Eloktronenenergien bis zu 10 kV urn nicht mehr 
ais den cxperimentellcn Pehler (l° /0) verschieden. Eine kurze Zusammenfassung der 
positiven Ergebnisso verschiedener Eorsoher mit sehr schnellen Elektroncn wird ge- 
gebon u. ihre Beziehung zu der Theorie von M o t t  kurz besprochen. (Proceed. Roy. 
Soc., London. Serie A. 1 3 6 . 558— 68. Juni 1932. London.) D i d l a u k i s .

Leo Neledsky, Die kontinuierlichc Strahlung langsamcr Elektroncn. Dio Berechnung 
der Strahlung von Elektronen in einem COULOM B-Feld naeh dem Korrespondenz- 
prinzip u. der CJuantcnmechanik wurde fiir langsamo Elektroncn durch Beriicksichtigung 
der negatiyen Elektronenhiillc um den positiven Kern yerfeinert. Dic Strahlung wird 
dndurch schwacher u. entspricht gut dcm experimentcllcn Befund. (Physieal Rev. [2] 
3 9 . 552. 1/2. 1932. Urny. of California.) D i d l a u k i s .

E. Guth, Eine Bemerkung iiber den Eleklroncnradius. Bemerkung zu der Arbeil 
von M . Bom. (Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 13.) Der bei B o r n  herauskommende Wirkungsąuer- 
schnitt des Elektrons gegenuber einem Lichtąuant enthalt, genau genommen, die Summę 
der Radien von Lichtąuant u. Elektron. Das Auftreten des klass. Elektronenradius 
hangt mit der durch die Riickwrkg. der Streustrahlung auf das Elektron bewirkten 
Verbreitcrung der Streustrahlenwellenlange zusammen. Die natiirlicho Linienbreite 
der Streustrahlung hangt mit der Frage der Zerlegbarkeit des Streuprozesses in zwei 
unabhiingige Teilprozcsse: Absorption u. Reemission zusammen, was durch Kombi- 
liation der D lR A C schen  Strahlungstheorie mit der D i r a c -  bzw. Sc H r ó d  ING E R - 
Gleiehung untersueht werden kann. (Naturwiss. 2 0 . 470—71. 17/6. 1932. Wien, Inst. 
f. theoret. Physik.) D i d l a u k i s .

J. McDougall, Dic Bewcgung von Elektroncn in den slatischen Feldem von 1 Vasser- 
stoff und Helium. Die Wellengleichung fiir die Bewcgung eines Elektrons in den stat. 
Feldern von H u. Ho wird numer, fiir Elektronen bis zu 340 Volt gelost. Dio Phasen- 
yerschiebung fiir die Streuung nullter Ordnung fiir H u. dic ersten drei Ordnungen fiir 
He werden mit den B 0RN-M 0T T -K u rv e n  verglichen. Ebenso wird der He- Querschnitt 
fiir beide Methoden ycrglichen. Die mit stat. Atomfeld gefundenen Wellenfunktionen 
konnen ais erste Annaherung benutzt werden fiir Rechnungen mit Beriicksichtigung 
des nichtstat. Charakters des Atomfeldes. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 3 6 . 
549—58. Juni 1932. Cambridge.) D i d l a u k i s .

H. E. Farnsworth, Bcugung langsamcr Elektronen an Kupfcr- und Silberein- 
krystallen. Elektronen yon 50— 325 V werden an (100) von Cu- u. Ag-Einkrystalleu 
gebeugt einmal bei senkrechtem Auftreffen (LAUE-Fall), zum anderen in BRAGGscher 
Reflesion. Es werden sehr viel mehr Beugungsmaxima gefunden, ais man nach der 
einfachen Interferenztheorie erwarten sollte. Neben Maxima mit einem Brechungsindex 
/i — 1 treten solche mit /i >  1 auf. Das innere Potcntial ist jedoch nicht konstant, es 
iindert sich sowohl mit der Strahlungsgeschwindigkeit, ais auch mit dem Einfallswinkel 
u. mit dem Azimut. Ferner kommen Fliichengitterinterferenzen yor. Ist Gas auf der 
Krysta-lloberflache yorhanden, so findet der Yf. bei starker Gasbcdeckung ein einfach 
kub. Gitter, bei diinner Gashaut hingegen cin flachenzentriertes Gitter mit halb- 
zahligen Ordnungen der Reflesion. /< ist im erstgenannten Fali >  1, im letztercii 
Fali =  1. (Physieal Rev. [2] 4 0 . 684—712. 1/6. 1932. Providence, Brown Univ.) RuPP.

J. Garrido und J. Hengstenberg, Unkrsuchung diinner Paraffinschichten mil 
Elektronenstrahlen. Eine 300— 600 A dicke Schicht des Paraffins C2 1H1 4  wurde auf 
einem Kollodiumhautehen von etwa 100 A Dicke ais Trager untersueht. Elektronen 
yon 15— 45 kV. Es wurde ein scharfes hexagonales Punktsystem erhalten, das bei 
langerer Einw. der Elektronen in ein System von 6  yerwaschenen breiten Ringen iiber- 
ging; offenbar schmolz die Substanz. Die mit Rontgenstrahlen beobachteten Fl.- 
Interferenzen stimmen mit den yon den Vff. erhaltenen Diagrammen uberein. Der 
weitere Vergleich mit den friiheren rontgenograph. Ergebnissen (vgl. HENGSTENBERG, 
C. 1 9 2 8 . II. 2221) zeigt, daB in den untersuchten Schichten die Moll. in der gleichen 
Weise angeordnet sind wie im Krystall. Es lieB sich experimentell nachweisen [Auf
treten yon (h k l) mit l 0], daB dreidimensionale Krystallite u. nicht „zweidimen- 
sionale Gitter“ yorliegen. Die sechszahlige Symmetrie der Diagramme wird durch dio
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Existenz von Zwillirigen erkliirt (pseudohexagonaler Habitus des Paraffins). Nach 
dem Schmelzen ist die Schicht vóllig isotrop. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometrie, 
Kristallphysik, Kristallchem. 82. 477— 80. Juni 1932. Madrid, Inst. Nacional de Fisica 
y (Juimica.) S k a l i k s .

Irśne Curie und F. Joliot, Ncuer Ilinweis auf das Neutron. Die Strahlen von 
mit a-Teilchen bombardierem Li liabcn kleinere Durchdringungsfahigkeit im Bici ais 
Polonium-y-strahlen. Sie konnen nicht elektron, odcr elektromagnet. Natur sein. Die 
vom Beryllium ausgestrahltcn Protonen gehoren zu zwoi verschicdcncn Geschwindig- 
keitsgruppen. Dasselbe wird also mit den Neutronen der Fali scin. (Naturo 130. 57. 
9/7. 1932. Paris, Inst. du Radium.) D i d l a u k i s .

P. B. Mo on, Konzenlralion langsamer Neutronen in der Atmosphare. Auf Grand 
mehr oder weniger plausibler Annahmen ergibt sieh mit Hilfe der 6 ravitationstheorie 
ein Neutronendruck <  5■10 6  at. (Natuio 130. 57—58. 9/7. 1932. London, Imperial 
College.) D i d l a u k i s .

G. I. Pokrowski, Periodische Eigenschaften der Atomkeme. Kurzo Wiedergabe
der C. 1932. I. 2132 referierten Arbeit. (Scicncc 75. 443—44. 22/4. 1932. Moskau, 
Elektrotechn. Inst.) L o r e n z .

H. J. Backer, Gefiillte Molekule. Unter gefulltcn Molekiilcn werden solehe ver-
standen, bei denen der Molekulraum (Atome +  Zwischenraum) bestmoglich mit 
Atomen ausgefiillt ist. Zu den gefiillten Molekiilcn gehoren: Strahlenformige (CII.,, 
C(CH3)4, CC14), gestrcckte (C2C10, C2(CH3)0], cycl. (Bzl.) u. einfache rcgclmiiBig verzweigte 
Verbb. (tertiare Butykleriw.). Gełulltc Molckeln weisen physikal. u. chem. Besondcr- 
heiten auf, die durch den gedrangten Aufbau u. die hohe Symmctrio bedingt werden. 
Hieraus folgen: 1. geringe Kohiision, die sieli ausdrtickt in niedrigem Kp. [C(CH3 ) 4 9,5°, 
aber CH3—CH2—CH,—CH„—CH3 36°], geringer Yerdampfungswarme, flach ver- 
laufender Damp*fdruckkurve, groBeni Ausdehnungskoeff., kleiner Oberflachcnspannung, 
Fliichtigkeit, durchdringendem Geruch. 2. Bestandigkcit der festen Phase, die gekenn- 
zeiehnet ist durch groBe Krystallisationsgeschwindigkcit, hohen F. u. geringe Lóslich- 
keit. 1. u. 2. bedingen weiter ein nahes Beieinanderliegen von F. u. Kp. (CH4  D iff.: 
F.-Kp. 20°, C2H6 Diff.: F.-Kp. 79°). Die Anschauungen werden an Beispielen der 
organ. Chemie erlautert. (Katuurwetenschapiielijk Tijdschr. 14. 73—82. 17/5. 1932. 
Groningen.) J. SCHMIDT.

H. J. Backer, Einfache strahlenformige KohlenMoffverbindtmgen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Strahlenformige „radiaro“ Verbb. enthaltcn eine Anzahl gleicher Molokiilgruppcn, 
die sternartig um ein Zentralatom angeordnet sind. Grundtypus ist das Jlethan. 
Femer gehoren dazu Kohlenstofftetrahalogenide, sowie die symm. D eriw ., wic C(CH3)4, 
C(CH2OH)4, Orthokohlensaurcderiw. Dieso Verbb. sind alle ,,gefiillte“ Molekule, 
u. zeichnen sieh durch geringe Kohasion, bestandige feste Phase u. eng beieinander 
liegende FF. u. Kpp. aus. Weitere Kennzcichen sind einfache Krystallform, CH4, 
CC14 sind regular, chem. Tragheit, Neigung zur Bldg. von Doppelringen, die cinzeln 
unbestandig sind (Spirane) (z. B. Kohlenstofftetramethylbromid zu Spirodithwalher 
bei Bchandlung mit K2S oder IvHS; oder Methanielracarbonsaure zu Spirodiimid). 
Abspaltbarkeit einer Gruppo (z. B. Ubergang yon Kohlenstofftelraphenyl unter Druck 
bei 250° in Triphenyhncłhan). Strahlenformige Vorbb. sind weiter auch mit Si, Sn oder 
Pb ais Zentralatom bekannt (Tetraalkyldcriw. u. Ester der Orthosaurcn). Ncu wnrden 
fliichtige Mercaptide von Si u. Sn dargestellt. Zur Bekraftigung der Thoorie wurden 
eine Anzahl strahlenformige Verbb. neu hergcstellt. Tetrameihylorthocarbonal, F. —4,5°, 
Pfefferminzgeruch, krystallisiert schnell, leieht fliichtig (v. H a r t e l , S . D i j k e n ). 
Tetrathioorthokohlensaurebutylestcr, Kp. 64°. Telra-t-butylthioather, krystallisiert (N. D . 
D i j k s t r a ). Tetramethylmethancarbonsaure, F. 248° ( I n g o l d ), Anilul, F. 268° (W. A. 
V ef.n s t r a ), Si-Tetraathylmercaptid, fliichtig (A. STIENSTRA). Zinntetra-t-butyl- 
mercaptid, F. 188° (J. K r a j i e r ). (Ńatuurwctenschappelijk Tijdschr. 14. 175— 77. 
17/5. 1932. Groningen.) J. S c h m id t .

J. Elston Ahlberg und Simon Freed, Spezifische Wannę und Ehkironenanrcgung 
in Krystallen. Nach der Methode von L a t i j i e r  u . A h l b e r g  (C. 1930. II. 1047) w'urde 
die Warmekapazitat von Sm2(SOi )3-8 ł l 20  von 17— 125° absol. gemessen. Der Vcrgleich 
mit bisher unveroffentlichten Messungen an GdJSO^)^-S HjO  yon GlAUQUE u . C l a r k  
gestattet Aussagen iiber die statist. Gewichto des angeregten u. unangeregt-en Zustandes 
vom S m + + +. Die ScnO T T K Y sche Gleiehung fiir dio Quantenubcrgange scheint erfiillt 
zusein. (Physical Rev. [2] 39. 540. 1/2. 1932. Uniy. Californiau. Chicago.) D i d l a u k i s .
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J. D. Bernal, Botalionen von Molekiilen in Kryslallen. Boi der Unters. der Bc- 
zichungen zwischen Krystallstruktur u. opt. Eigg. organ. Krystalle beobachtet Vf. 
weitere Beispiele fiir die Existenz rotierender u. fester Mol.-Formen bei aliphat. Verbb. 
Bei C1 2 H 25OH besteht eine rotierende hesagonale Form zwischen IG u. 24°. Der 
Kettenabstand ist 4,76 A, entsprechend den von M u l l e r  (C. 1932.1. 2703) gefundenen 
4,85 A. Dio Niedrigtomp.-Form ist monoklin mit geneigten Ketten, entsprechend der 
Hochtemp.-Form einbas. Fettsiiuren. Der Ubergang zwischen diesen Formen konnte 
bei Einkrystallen im Polarisationsmikroskop beobachtet werden. — Eine nicht- 
rotierende rhomb. Form von C1 8 H 3 7NH 3 C1 mit einer Basalflache von 5,2-5,15 A wird 
beobachtet, wahrend H EN D RICK S (C. 1931.1. 1065) 5,02 A fiir die tetragonalen niederen 
Glieder findet, abor mit dem bisher nicht beobachteten Vork. von vier Schichten in der 
Zelle, abwechselnd in Paaren, etwa um 48° gegen die c-Flaehe geneigt. Dies ergibt 
eine negative Doppalbrechung, unahnlich allen anderen Kettenverbb. (Naturo 129. 
870. 11/6. 1932. Cambridge, Dept. of Mineralogy and Petrology.) L o r e n z .

C. D, West, Die Krystallstruktur ton rhombischem Amnioniumnitrat. Die Krystalle 
von Ammoniumnitrat gehoren naeli G r o t h  der rhomb.-bipyramidalen Klasse an. 
Mit Mo-Strahlung wurden L a u e -  u. Drehkrystallaufnahmen gemacht. Die Intensitaten 
wurden mit dem Auge geschiitzt. Die Gitterkonstanton sind: a =  4,928, 6  =  5,434, 
c =  5,732 (Achsenverhaltnis 0,9069 : 1 : 1,0548), Z  — 2, V =  76,7; D. 1,720. Dio 
einzigo systemat. Ausloschung fand sich fiir (Oki), wenn k +  l ungrade ist. Bei An- 
nahme holoedr. Symmetrie ergibt sich hieraus dio Raumgruppo Fft13. Atomabstande: 
iV4 -i\T0: 3,36; 3,48. O-O: 3,08; 3,26; 3,33. Dio Struktur cntspricht etwa dem CsCl- 
T yp, wenn man die Nitratgruppen ais Einheit betrachtet. Wie in anderen einwertigen 
Nitraten ist die starkę Doppelbrechung wahrscheinlich durch die Anordnung der Nitrat
gruppen in parallelen Ebenen zu deuten. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2256— 70. 
Juni 1932. Princeton, New Jersey, Chem. Labor. of Harvard Univ.) K r u m m a c h e r .

Irena Manteuffel, Uber die Enticicklung des Asterismus in Steinsalzkrystallen. 
(Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Ficyznego 5. 343— 48. 1931. — C. 1931.
II. 2565.) .. S k a l i k s .

A. J. Bradley und A. H. Jay, Die Bildung ton Ubcrslrukluren in Legierungcn 
ton Eisen und Aluminium. Eine quantitative photometr. Unters. von Pulveraufnahmen 
der Lcgierungen im Bereich von 0—50 Atom-% Al wurde ausgeftihrt. Im ganzen Gebiet 
der untersuchten festen Lsgg. findet sich ais Struktur das raumzentrierte kub. Gitter 
(wic a-Fe), auBerdem treten von einer bestimmten Zus. ab Uberstrukturen auf. Bis 
zu 18 Atom-% Al wurde nur das Gitter des a-Fo gefunden (mit unregelmafiig ein- 
gelagerten Al-Atomon), von dieser Zus. ab zeigen die Legierungcn Unterschiede, jo 
nachdem, ob sio abgeschreekt oder angelassen sind. Im Fallo der angelassenen Legie- 
rungen wird mit zunchmendem Al-Geh. eine geordnete Atomverteilung a l l m i i l i l i c h  
erreicht. Die von 600° abgeschreckten Legierungen dagegen bleiben bis zur Zus. von 
25 Atom-% Al atomist. ungeordnet u. haben dann plotzlich (bis zu einem gewissen 
Grado) geordnete Atomverteilung. Diese Vcrteilung ist (nach den Intensitaten der 
Róntgenaufnahmen) so, daB eine Art von Punktlagen [[0 0 0]] nur von Fe-Atomen 
besetzt ist, eine andere Serie von Punktlagen [[%  Va 'A li cnthalt Fe- u n d  Al-Atome, 
dereń Mengenverhiiltnis sich mit der Zus. der Legierung andert. Mit waohsendom Al- 
Geh. werden die Fe-Atome in 1/1 1/„ 1 / 2  allmahlich ersetzt durch Al, bis bei 50 Atom-%  
Al nur nooh Al-Atomo in diesen Lagen vorhanden sind. — Dio angelassenen Legie
rungen sind bis 1S Atom-% Al atomist. ungeordnet. Zwischen 40 u. 50 Atom-% Al 
habon sic den Fe Al-Typ der Struktur wie die abgeschrccktcn Legierungen. Im Zwisehen- 
gebiet (18—40%) tritt ein neuer Strukturtyp auf: Fe3 Al. Die Fe3 /lZ-Strulctur bildet 
ein flachenzentriertes Gitter mit doppelt so groBer Elementarwiirfelkante (5,78 A). 
Es laBt sich ksine bestimmto Zus. angeben, bei welcher die Existenz der Fe3 Al-Struktur 
beginnt oder aufhort; selb3 t bei der theoret. Zus. ist die Struktur nicht yollig realisiert. 
(Proceed. Roy. S oc ., London. Serie A. 136. 210—32. 2/5. 1932.) S k a l i k s .

Gsorge Glockler und G. B. Heisig, Die ton der Radiumemanation in kugel- 
fórmigen Gefdfien erzeugle Ionisation. Erganzend zu der bereits erschienenen Arbeit 
der Vff. (C. 1932. I. 1194) werden Bstrachtungen iiber das GElGERSche Gesotz, das 
Ionisation u. Rciehweite yerbindet, sowie iiber die Reiehweite eines einzelnen a-Tcilchens 
u. die cxtrapolierte Reiehweite angestellt. Um im Falle yon Ra Em, Ra A u. Ra C 
die GEIGERschen Kurven anwenden zu kónnen, ist es erforderlich, neue Reichweiten 
empir. einzufiihren. Daraus lassen sich die Wertc fiir die Totalionisation fiir Ra C, 
Ra A u. Ra Em angeben, die sich von den aus den extrapolierten Reichweiten
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orgebendcn Totalionisationen unterschoiden. (Journ. pliysical Chcm. 36. 769— 79.

J. Koenigsberger, Mitfiihrung langsatiier posiłiver Teile durch Kanalstrahlen. 
Das Ergebnis von GLIMME u . K o e n i g s b e r g e r  (Ztschr. Physik 6  [1921]. 27G), das 
von T h o m s o n  (Prooeed. Roy. Soc., London 102 [1923] 208) angezweifelt wurde, wird 
durch die Unterss. von R a m s a u e r ,  K o l l a t h  u . L lLIEN TH A L (C. 1931. I. 3088) 
bestatigt. Die Pragę nach dera Ursprung der langsamen Protonen kann erst nach Er- 
weiterung des esperimentellen Materials bcantwortet werden. Yf. dcnkt an unelast. 
ZusammenstóBe zwisehen Protonen u. Moll., eine Erklarung, die aber von R a m s a u e r  
u. Mitarbeitcrn abgelehnt wird. (Arm. Physik [5] 13. 780—82. 2/6. 1932. Freiburg, 
Univ. Math.-physikal. Inst.) LORENZ.

Leroy L. Barnes und R. C. Gibbs, Positive Ionen mit der Masse 220. Ein Gemisch 
von Alkalisulfatcn, in dem P a p i s i i  u .  W  A i . \  ER (C. 1931. II. 2689) das Vorhandensein 
des Elements 87 vcrmuteten, wurde massenspektroskop. analysicrt. Bei 600— 700° 
emittiert diese Substanz Ionen mit der M. 220, dereń Intensitat ca. 10 000-mal 
schwaeher ist, ais die der gleichzeitig emittierten Cs+-Ionen. Genauere Mcssungen sind 
im Gange. (Physical Rev. [2] 40. 318. 15/4. 1932. Corncll Univ. Dcpartm. of Phy-

D. Coster und K. S. Knol, Ober den Atomfaktor fiir Rónlgenstrahlen im Gebiet
der anomalen Dispersion. Es wird eine Methodc angegeben, um die Atomfaktoren 
fiir Rontgenstrahlen in der Niihe einer if-Absorptionskante fur eincn endlichen Ab- 
beugungswinkel theoret. zu ermitteln. Es ergibt sich, daB der EinfluB der anomalen 
Dispersion auf den Atomfaktor um so gróBer scin soli, je groBer der Abbeugungswinkel 
der Rontgcnstrahlung ist. Dics ist in Ubercinstimmung mit neuen, an einem Zn-lLm- 
Rrystall gcwonnenen Ergebnissen. In Ubercinstimmung mit iihnlichen Resultaten 
von G l o c k e r  u . S c h a f e r  (C. 1932. I. 2676) wird we i ter gefunden, dafi auf der kurz- 
welligen Seite der if-Kante der Verlauf des Atomfaktors weniger steU ist, ais der Theorie 
cntspreehen wurde. (Ztschr. Physik 75. 340—47. 6/4. 1932. Groningcn, Natuurkundig 
Lab. d. Rijks-Uniy.) S k a l i k s .

E. Alexander, Die Abhangigkeit des IntęnsitalsverhdUnissea sekundur erzeugter
Bontgenlinien von der erregenden Wellenlange. Es wird die Abhangigkeit des Intensitats- 
verhaltnisses der sek. errcgtcn Ag Lp,.- u. Ag Lftr Linien von der erregenden Wellcn- 
lange untersucht. Sckundarstrahlróhre nach A t , e x a n d e r  u . F a e s s l e r  (C. 1932. 
I. 347), Hochvakuumspektrograph nach S i e g b a h n .  Sekundarstrahler: Ag-Blech. 
Erregende Strahlung: Bremsstrahlung von W. — Das Int«nsitatsverhaltnis A g Lfi2: 
Ag Lps verschicbt sich von 4: 1 auf 1,33: 1 bei Abnahme der anregenden Wcllcnlangen 
von 2,6 auf 1,3 A. Das relative Absorptionsverhiiltnis im i-N iyeau  des Ag in seiner 
Abhangigkeit yon der anregenden Wellenlange ist in t)bcreinstimmung mit der Theorie 
von S c h u r  (C. 1 9 3 0 .1. 3002). —  Bei der quantitativen Spolctralanalyse mit Sekundiir- 
strahlen muB, wenn die Anregung mit Bremsstrahlung erfolgt, die Analysc bei der- 
jenigen Spannung ausgefiihrt werden, bei der das Intensitatsverhaltnis der zu 
vergleichenden Linien bestimmt wurdc, falls diese nicht aus korrespondierenden 
Niycaus stammen. (Ztschr. Physik 75. 391—94. 6/4. 1932. Freiburg i. Br.. Physikal.- 
chem. Inst. d. Univ.) S k a l i k s .

H. L. Hull, Analyse der L-Absorptionsgrenzen des Quecksilbers mil dcm Doppel- 
krystallspeklrometer. Struktur u. Breite der u. Absorptionsgrcnzen werden 
untersucht. Hg in fl. (Suspcnsion) u. dampffórmigem Zustand u. ais chem. Verb. (HgO, 
HgClz, HgJt, H g(N01i)1). — Die Absorptionsgrenzcn sind unsymm. Es scheint so, 
ais ob zuweilen beim Absorptionsyorgang das Elektron nicht vóllig aus dem Atom- 
verband entfernt, sondern nur in ein hoheres, unbesetztcs Niveau transportiert wird, 
wio dics K o s s e l  angenommen bat. Die Absorptionskuryen fiir den fl. Zustand sind 
auf der langwelligen Seite prakt. ident. mit den Kuryen des Dampfes, doch zeigen 
sie langsameren Intensitatsabfall, wenn die Wellenlange abnimmt. Die Kuryen fiir 
die Verbb. sind breiter; einige wcisen Feinstrukturen auf. (Physical Rey. [2] 40. 676 
bis 683. 1/6. 1932. Columbia Univ.) v S k a l i k s .

F. L. Mohler, V er suche uber Strahlenemission und -absorption bei mełallischem 
Silber. (Vgl. C. 1932. II. 336.) Vf. kniipft an fruhere Verss. an u. stellt fest, daB die 
Stcilheit der Kurye — Intensitat ais Funktion der Wellenlange — zwisehen 3600 A 
u. 3200 A leicht geringer wird u. daB das Minimum mit steigender Temp. zu den langeren 
Wellenlangen u. hoheren Intensitatswerten yerschoben wird. Die Absorption eines

Marz 1932. Minneapolis, Uniy.) G . S c h m i d t .

sics.) B o r is  R o s e n .
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vorsilberten Quarzplattiohens wurde zwisehen den Tempp. von 20° absol. bis 490° absol. 
gemessen. Dort sCellt sich bei steigender Temp. eine starkę Zunahmc der Absorption 
ein mit einem Maximalwert bei 3100 A. (Bureau Standards Journ. Res. 8 . 357—64. 
Marz 1932. Washington.) W o e c k e l .

Kwai Uineda, Barkhausen-Kurzeffekł nach der Wellenmeclumik. Der B a r k - 
H A U SE N -K U R Z -E ffekt wird nach der Methode von S c h u s t e r  (C. 1 9 3 1 . I. 1409), aber 
unter verallgemeinerten Bedingungen, behandelt. Einige Spezialfalle werden be- 
sprochen. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. Scct. A. 1. 167—78. 29/2. 1932. Tokyo, 
Univ., Physikal. Inst.) B o r is  R o s e n .

F. H. Spedding, Zeemaneffckt in festen Kórpem. Dor Zeemaneffckt im Gd+++- 
Spektrum wurde mit einem 3-Prismenspektrographen (Dispersion 1,3 A/mm bei 
2700 A) untersucht. Das Licht durchsetżte einen GdCl3-6 7/,0-Krystall in der Rich- 
tung der b-Achse, das Magnetfeld (bis 18 500 GauB) war parallel der a- oder c-Achso. 
Alle Linien der Gd+++-Absorptionsbanden bei 2700 A waren in 9 nahezu iiąuidistante 
Linien aufgespalten. Die gesamto Aufspaltung betrug das 16-facho der n. Die relativen 
Intensitaten sind fiir verschiedene Linien verschieden. DerPASCllEN-BACK-Effekt wird 
ausfiihrlich beschrieben. Es wird gezeigt, daB diese Ergebnisse mit der friiheren An- 
nahme des Vf. (C. 1 9 3 1 . II. 1251) iiber den Ursprung der Linien in tlbereinstimmung 
sind. Die Spinbahnwcchsehvrkg. des iiuCeren Elektrons scheint sehr schwach zu sein 
u. die Aufspaltung des Grundnivcaus durch das Feld des Krystalls ist gering. 
(Physical Rev. [2] 3 8 . 2080— 82. 1931. Berkeley, Univ. of California.) B o r i s  RO SEN .

L. Vegard, Spektroskopische. Beobachtung von ullrarolm Linien im Nordlicht- 
speklrum. (Naturę 1 2 9 . 468. 26/3. 1932. —  C. 1 9 3 2 . I. 3034.) B o r is  R o s e n .

Hantaro Nagaoka und Tetsugoro Futagami, Anregung ciniger in den Ncbeln 
rorkommender Linien durch Slopentladung. Das zu untersuchende Gas strómt in 
Kanalen durch die Elektroden eines Kohlebogens. Mit Hilfe eines zu dem Bogen senk- 
rechten Magnetfeldes (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1936) konnen die lonon bis zu 15 cm aus dem 
Bogen weggeblasen werden u. bilden einen Ionenstrahl. Eine kondensierte StoBentladung 
(30 kV, 1,5 Mikrofarad) wurde senkrecht zum Ionenstrahl zwisehen silbernen Elek
troden aufreehtcrhalten. Das Spektrum einer solchen Entladung in O, u. N 2 zeigte 
yiele Linien, die in den Nebeln vorkommen u. besteht hauptsaehlich aus N II-, N  III- 
bzw. O Il-Linicn. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 8 . 78. Marz 1932. Tokyo, Inst. of 
Phys. and chem. Research.) B o r is  R o s e n .

Hildegard Schaumann, UUraviokltabsorption von Nitraten und Cliromatm bei 
200 K . Die Absorptionsspektren der Nilrale von Na, K  u. Ba u. des Kaliunichromats 
\i. -bichromats im gel. u. krystallinen Zustand wurden bei Zimmertemp. u. bei 20° abs. 
zwisehen 4200— 2400 A mit Quarzspektrograph (Dispersion 15 A/mm) aufgcnommen 
u. photometriert. Die Nitratkrystalle wurden durch Verdunstenlassen ihrer gesatt. 
Lsgg. erhalten. Platten von 0,1 bis 1,7 mm Dicke wurden benutzt. Die Chromat- 
krystalle waren im Vakuum aus dem SehmelzfluB auf Quarz aufgedampft, die Schicht- 
dicken betrugen 1—0,5 fi. Untersucht wurden nur die langwelligsten der beiden 
charakterist. Absoi^ptionsbanden der Nitrate w. Chromate. Wahrend die Absorptions- 
bande aller Nitratlsgg. bei Zimmertemp. nach Lagę u. Intensitat iibcreinstimmt, ist 
sie bei K N 03-Krvstall gegenuber der Lóaung um 200 cm ' 1  nacli kleineren, bei N aN 0 3 

u. B a(N 0 3 ) 2 um 1200 bzw. 2900 cm - 1  nach gróBeren Freąuenzen verschoben. In K N 0 3 

(wahrseheinlich auch in N aN 03) ist das BEERsche Gesetz beim Ubergang zu kry- 
stallinem Zustand nicht erfiillt, die Krystalle absorbieren schwacher ais die Lsg. Beim 
Ubergang zu 20° abs. versehiebt sich bei K N 0 3  die Bandę um 400 cm - 1  nach langeren, 
bei Ba(N03)j u. N aN 0 3  um 700 bzw. 600 cm - 1  nach kiirzeren Wellenlangen hin. Gleieh- 
zeitig tritt in der Bandę eine Struktur auf. Die Struktur ist in N aN 0 3  u. Ba(N03 ) 2 

dieselbe u. liiBt auf eine Kernschwingungsfreąuenz (im oberen Zustand) von 800 i  
100 cm - 1  schlieBen. In K N 0 3  betragt der Abstand ebenfalls 800 ±  100 cm-1 , aber 
alle Teilbanden sind doppelt. Dies wird mit dem Pleochroismus des Krystails crklart. 
Die langwelligo Bandę des festen K 2Cr04  bei Zimmertemp. ist gegenuber der Lsg. 
um ca. 400 cm " 1  nach kurzeń Wellen hin versehoben. Bei 20° abs. ist die schon bei 
Zimmertemp. angedeutete Struktur sehr deutlich. Sie besteht aus 8  Teilbanden in 
regelmaBigem Abstand von 800 ±  100 cm - 1  (ais Kernschwingungsfreąuenz im oberen 
Zustand gedeutet). Analoge Struktur mit demselben Abstand der Teilbanden weist 
auch die Bandę des KX'r,0T auf. Die Ergebnisse werden theoret. diskutiert. (Ztschr. 
Physik 7 6 . 106—31. 12/5. 1932. Berlin, Phys. Inst. d . Univ.) B o r i s  R o s e n .
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Ramart-Lucas, Beziehungen zwischen der Struktur der organischen Molekule und 
ihrem Absorplionsspeklrum im Ullramolelt. Yortrag (vgl. C. 1932. II. 502.) (Buli. Soc. 
chim. Franco [4] 51. 289—338. Marz 1932.) OSTERTAG.

David M. Dennison und Norman Wright, Eine n&ue langwellige Absorptions- 
bande des GS,Z. Dic Methode von D en n iso n  zur Identifizierung der Grundfrcąuenzen 
mehratomiger Moll. (C. 1931. II. 1971) wird auf CS2 angewandt. Die RAMAN-Linien 
bei 655,5 bzw. 795,0 cm - 1  werden den Freąuenzen vl  bzw. 2 v2 zugeordnct. Die Ultra- 
rotfreąuenzen 878, 1523, 2179, 2330 cm - 1  werden ais v3  — vlt v3, v3 -f- vlr v3 +  2 vs 
gedeutet. Es wurdo mit einem EcilELETTE-Gitter dio Grundfreąuenz v2 gesucht 
u. es wurde tatsachlich eine Bando mit den P, Q, ii-Zweigen bei 389,4, 396,8 u. 405,8 cm- 1  

gefunden, dereń Lage u. Struktur der Zuordnung entspraeh. Dor Dublettabstand 
in dieser Bandę betragt 16,4 cm-1, das Traghcitsmoment berechnet sieli zu J  =  
172,10~40 u. der S-S-Abstand zu 2,54-10- 8  cm. Vff. vermuten, daB wegen der groBeren 
Dispersion diese Werte genauer sind, ais dio von B a i le y  u . C assie  (C. 1932. II. 173). 
(Physical Rev. [2] 38- 2077— 78. 1931. Ann Arbor, Michigan, Univ., Dep. of 
Phys.) B o r is  R osen .

Erno Faltin, Absorptionsspektra der Serumeiweipfraktionen. (Magyar Chem. 
Folyóirat 37. 74—87. 1931. — C. 1931. II. 1433.) P a n g r i t z .

Juan Belda, Ramaneffekt und chemische Konslilution. (Vgl. C. 1932. I. 2138.) In 
einer Zusammenfassung einiger bisheriger oxporimentelIer Ergebnisse wird die Be- 
deutung des Ramaneffektcs fiir die chem. Strukturforsehung gezeigt. (Afinidad 12. 
418—23. 446—50. 1932.) S chnurm ann.

Z. O liano, Unlersuchung des Hydroxoniumions. Ramanfreąuenzen der ClOĄ~- 
Oruppe bei tjberchlorsdure und bei Perchloraten. Ein neuer physikal. Bcweis fiir das 
Ybrhandensein des H 30 +-Ions unter bestimmten Bedingungen wird gefiihrt. Der 
RAMAN-Effekt wurde in HClO^-hsgg. yerschiedencr Konz. u. in NaClOt KClOt - u.

Lsgg. untersueht. Gefunden wurden die C104 _-Freąuenzen, dio der OH~- 
Gruppe u. die des dest. H=0 . In konz. HC104 tritt eine Bando 3550 cm - 1  auf, dercn 
Eigg. dafiir spreclien, daB sio dcm H3 0+  zugehort. Eine Bando bei 3590 cm-1 , die in 
der Nahe der konz. Perchlorate yorhanden ist, wird dem H(H„0)n+-Ion zugeselirieben. 
(Nuovo Cimento 9. 51—62. Febr. 1932. Cagliari, Physikal. Inst. d. Univ.) SCHNUR.

Clive Cuthbertson und Maude Cuthbertsoń, Die Refraktion und Dispersion  
von Ńeon und Helium. Vff. hatten friiher (Proceod. Roy. Soc., London 84 [1910]. 13) 
die Dispersion von He u. Ne bestimmt; die Konstanten der Dispersionsformel 
fi — 1 =  e/n 02 — n- sind im Vergleich mit denon fiir die andern Edelgase insofern 
anomal, ais n0 bei Ne am groBten ist. Die Bestst. werden daher mit einem Interfero- 
meter von Jam in wiederliolt. Ergebnisse fiir He:

1.32 614-1027
(/i —  1) =  0,00003489 (// —  1)

und fiir Ne:

{fi — 1) =  0,00006725 (// — 1)

38 313,7-1027 —  

2,61 303-10=7
39 160-1027 — ?i2

Wenn nun auch der Unterschied zwischen den n0 von He u. No geringer geworden 
ist, bleibt doch die Anomalitat bestehen. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A. 135. 
40—47. 1/2. 1932.) ' L o r e n z .

H. M. 0 ’Bryan, Absorption und Dispersion des Cdluloid zwischen 300 u. 1000 A. 
Die Absorption des Celluloid wurde mit einem Vakuumspektrographen in der Gegend 
von 300 bis 1000 A untersueht. Dor maximale Absorptionskoeff. betragt 7 - 1 0 5  bei 800 A. 
RefIexionsmessungen zeigen, daB der Brecliungsindox bei ca. 800 A gleich 1  ist u. fiir 
kiirzere Wellenlangen abnimmt. (Physical Rey. [2] 40. 123—24. 1/4. 1932. Massa
chusetts Inst. of Technology.) B o r i s  R o s e n .

H. A. Ferreira, Die Doppelbrechung von Quarz liings der optischen Achse. Die 
Brechungsindices yon Quarz langs der opt. Aclisc werden bei Wellenlangen zwischen 
6707 u. 2345 A bestimmt; ihr Mittel stimmt mit dem Brechungsindex fiir gew6 hnliches 
Lioht ii berem. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A. 135. 214— 23. 1/2. 1932. Łissabon, 
Univ.) L o r e n z .

Norbert Glinther, Untersuchung der Wirkung mechanischer und elektrischer Kraft- 
Jelder auf die Doppelbrechung des Quarzes. Die Anderung der Doppelbrechung unter 
dem EinfluB eines homogenen Kraftfeldes wird bei Quarz senkrecht zu einer Prismen- 
flaohe 1 . Art untersueht. Mit dem neu gemessenen Wert des piezoelektr. Moduls
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=  — 6,35 • 10~s cm g sec wird GroBe u. Dispersion der akzidenteUen Doppel- 
brechung im mechan. u. elektr. Feld gemessen; es besteht befriedigende Ubereinstimmung 
mit einer Thcorie des Vf. (vgl. C. 1932. I. 2814). (Ann. Physik [5] 13. 783—801. 2/6. 
1932. Jena, Univ. Inst. f. angew. Optik.) L o r e n z .

W. Krestinski und N. Perssianzewa, Iiefraklionsvermdgen einiger Verbindungen 
mit melireren Aceiylenbindungen. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheskii Shumal. Sser. A. Shurnal obschtachei Chimii] 1 (63). 880—89. 1931. 
Leningrad. —  C. 1932. I .  22.) S c h o n f e l d .

A. Griintherschulze und F. Keller, Verstiirkung der Inlerferenzfarben diinner 
Oxydschichten. Bei der Formicrung yon Ventilmetallen entstehen auf ihrer Oberflache 
auĆerat diinne Oxydschiehten, die z. T. auBerordentlich leuchtende Interferenzfarben 
zeigon (vgl. C. 19132. I. 1881). Bei einigen Metallen, besonders Al, sind die Farben 
jedoch sehr blaB. Das liegt daran, daB das Reflexionsvermógen der Vorderschicht 
de3  Oxyds sehr gering ist. Wenn auf das Oxyd eine diinne, noch gut durchsichtige, 
aber zugleich gut spiegelndo Schicht yon Au aufgedampft wird, werden die Inter
ferenzfarben bedeutend yerstarkt. Bei Ta, Bi, S b  bleibt die Wellenlange der Inter- 
ferenzfarbe ungeandert, bei W tritt eine Versehiebung auf. (Ztschr. Physik 75. 597—98. 
29/4. 1932. Drcsdcn, Elektrotechn. Inst. d. Techn. Hochsch.) S k a l i k s .

T. M. Lowry und H. K. Gore, Opłisches Drehvermogen von Dćimpfen. Teil I.
Rotalionsdispersion von Campher und Campherchinon besonders im Absorplionsgebiet. 
Die opt. Drehung yon Dampfen, die 1818 von B i o t  entdeekt wurde, wurde bisher nur 
yon GERNEZ (Ann. ]Sc. Normale 1 [1864]. 1) untersucht. Zur Vorhersage der opt. 
Drehung ist aber die Kenntnis der Drehung der freien Moll. von Wert. Vff. beschreiben 
ihre Methode zur Messung der Drehung yerdiinnter Dampfe. Die molekulare Drehung 
yon Campherdanipf bei 180° [M] 5 S 9 3  wird zu + 83° u. die von Campherchinon bei 200° 
[M] i8 S 3  zu 146° bestimmt. Im Gebiet der Kctonabsorptionsbande bei 2900 A besteht 
eine Anomalie. Wiihrend in den meisten Fiillcn der COTTON-Effekt in einer einzigen 
Sehleife im Absorptionsgebiet besteht, zeigt sieh eine Kurve komplizierterer Form, 
die aus einem sehrscharfen Hauptmaximum bis 3200 A mit einem iiberlagerten breiteren, 
aber niedrigeren Masimum bei etwa 3150 A zu bestehen scheint. Das scharfe Maximum 
zeigt sieh auch bei einer Lsg. yon Campher in Cyelohexan. Bei der Unters. des Zirkular- 
diehroismus u. der Absorption von Campher in Hexan (K u h n  u. G o r e , C. 1931. II. 
198) zeigt sieh, daB die Kctonabsorptionsbande zusammengesetzt ist; sie besteht aus 
einer Hauptbande, — 2910 A, mit sehr geringem Diehroismus, u. einer schwa-
cheren Bandę, /.max. =  3020 A. mit sehr viel starkerem Diehroismus. —  Die Kurye 
der Rotationsdispersion yon Campherdanipf zeigt ein scharfes Maximum [a] 1 8 0  — 2000° 
bei 3200 A, das von einem Vorzeichenwechsel bei 3020 A u. einem negatiyen Masimum 
[a ] 1 8 0  ~  — 1860° bei 2800 A gefolgt wird. Die Lsg. yon Campher in Cyclohoxan zeigt 
ein positiyes Masimum [a ] 2 0  ~  2600° bei 3200 A u. ein negatives Maximum [a ] 2 0  ~  2100° 
bei 2720 A. Die Kurye der Rotationsdispersion yon Campherchinon geht durch ein
negatives Maximum [a] 2 0 0  -------500° bei 4950 A fur den Dampf u. [a ] 2 0  ~  — 450° bei
4940 A in Cyclohexan, geht durch O bei 4740 A u. zeigt ein positiyes Maximum yon 
~  300° bei 4440 A. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A. 135. 13—22, 1/2. 1932.) LOR.

H. R. Hulme, Der Faraday-EJfeM in Ferromagneticis. Vf, diskutiert die Drehung 
yon polarisiertem Licht durch sehr diinne Filme eines feiTOmagnet. Kdrpers an einem 
HKISEXI!EIIGschen Modeli.  ̂Die Drehung laBt sieh grofienordnungsmaBig riehtig be- 
rechnen; weiter laBt sieh in t)bereinstimmung mit der Erfahrung zeigen, daB im Gebiet 
der Sattigung die Drehung proportional der Magnetisierung ist, u. daB sie mit der Wellen
lange des Lichtes waclist. (Proceed. Roy. Soc,, London Serie A. 135. 237— 57. 1/2. 
1932. Cambridge, GonvilIe and Cains Coli.) L o r e n z .

Marcel Cau, Die Rolle der mehrfachen Beflexionen bei den magnełotyptischen Kerr- 
effekten sehr diinner EisenschicMen. (Vgl. C. 1932. II. 337.) Das Auftreten yon gegen- 
iiber der Theorie besonders hohen KERR-Effekten bei diinnen Fe-Schiehten, die auf 
Glas nicdergeschlagen sind, laBt sieh durch die Existenz empfindlich reagierender 
Oberflachenschichten oder durch mehrfache Reflexionen an den Glasunterlagen 
erklaren. Letzteres ist wahrscheinlicher, Wird diese Moglichkeit bei der Berechnung 
beriicksichtigt, dann erlialt man fiir den KERR-Effekt- an der AuBenseite der Fe-Sehicht 
nur eine zu yernachlassigende Korrektur, wahrend fiir den KERR-Effekt an der dem 
Glas anliegenden Seite der Fe-Schicht Werte von der GroBenordnung der beobachtcten 
erhalten werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1807— 09. 23/5. 1932.) R. K. Mii.

Marcel Cau, Ober die Deutung eines magneiooplischen Effektes. (Vgl. yorst. Ref.)
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In Magnetfeldern von imgefiihr 23 000 Gauss wird in gelbem Licht der magneto-opt. 
Effekt (FA R A D A Y -Effekt) an diinnen Eisenschichten (Dicke fj), die mit einer diinnen 
Pt-Sohieht (Dicke £ 2 =  20 m/t) bedeckt sind, gemessen. Die Rotation gly dio natiirlich 
Nuli ist, wenn kein Eisen yorlianden ist, ist positiy u. geht durch ein Maximum yon 
ungefilhr 5,5' fur =  15 mfi u. fallt dann rasch ab. Die Ergebnisse scheinen sich vollig 
erklaren zu lassen durch die magneto-opt. Oberf lach enwrkgg. u. die vielfachen Re- 
flexionen an den Metallschiehten. Die theoret. Berechnung der Werte des Effektcs 
fiir Pt-Schichten gibt die GróBenordnung u. den Gang mit der Scliichtdicke riehtig 
wieder. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 2042— 45. 6 / 6 . 1932.) K r u m m a c i ie r .

E. L. Nichols und Frances G. Wick, Beziehungen zwisclien gewissen Typen der 
Luminescenz. A1-, Th-, La- n. Ca-Oxyd, durch seltene Erdmetalle aktiyiert, werden 
dureh Katliodenstrahlen, durch ultrayiolettcs Licht (Fe-Funken) u. durch H-Flamincn- 
erregung zur Luminescenz gebracht. Die Spektren bestehen in diesen Fallen aus yer- 
lialtnismaBig sclimalen Banden u. lassen sich daher beąuem yergleichen. Es ergibt sich, 
daB stets die gleiehen Banden zu beobachten sind. In dom durch Kathodenstrahlen 
crregten Spektrum sind dio Banden am besten definiert. Ultrayiolettstrahlung erregt 
im allgemeinen nur an solchen Proben deutliche Fluorescenz, die vorher einer H-Flamme 
ausgesetzt waren. Die durch Pr u. Dy aktivicrten Praparate andern ihre Luminescenz 
unter dem EinfluB der H-Flamme u. der Kathodenstrahlen. —  Durch Tb aktiviertes 
A120 3, das der Einw. von Rontgenstrahlen ausgesetzt war, zeigt griine Thermolumines- 
ccnz (auch die H-Flamme u. dio Bestrahlung erregt an dem urspriinglichen Priiparat 
griine Luminescenz). — Die Thermoluminescenz wird gesteigert (CaO-Sm), wenn vor 
oder naeh der Rontgenbestrahlung ultraviolett bestrahlt wird. — Daten ii ber Hellig- 
keitsmaxima der durch die H-Flamme erregten Praparate bei hoheren Tempp. werden 
angegeben. Vff. sehon in den Vers.-Ergebnissen weitere Bolege fiir die Auffassung, 
daB die Luminescenz im allgemeinen Begleiterscheinung einer Oxydation oder eines 
gleichwertigen Prozesses ist (N ic h o l s , C. 1930. II. 14). Kathoden-, Rontgen- u. ultra- 
yiolette Strahlen sowie die H-Flamme wirken reduzierend; daher konnen sich diese 
Errcgungsweisen ergiinzen. Das Leucliten ist der nachfolgenden Oxydation durch in 
akt. Form in Freiheit gesetzten oder einer anderen Quelle entstammenden Sauerstoff 
zuzuschreiben. (Journ. opt. Soc. America 22. 357— 6 8 . Juni 1932. Ithaca, New York, 
Cornell Univ.) K u t z ELNIGO.

J. G. A. Griffiths und R. G. W. Norrish, Die photosensibilisierte Zersetzung von 
Slickslofftrichlorid. Teil II. Der Einfluji der Oberflache und der Edelgasc und der Ite- 
aktionsmechanismus. (I. vgl. C. 1931. II. 201.) Die Zers.-Geschwindigkeit von NC13 

bei Photosensibilisierung mit Cl2 ist von der Oberflache unabhiingig; die Rk. lauft 
in Ketten ab. In einem alten Rk.-GefaB ist dic Quantenausbeute unabhiingig yon der 
beliehteten Oberflache u. von der Gesamtoberflaehe. In einem mit W. gewaschenen 
oder iiber 100° crhitzten Geffifi ist die (juantenausbeute sehr hoeh. Das Altern des 
GefiiBes besteht in der Bldg. eines unsiehtbaren Filmes yon NII4 C1 auf der Glasober- 
flachc, der den Kettenabbruch in der Gasphase begiinstigt. — Zugabe yon Edelgasen 
setzt die Quantenausbeutc herab bis auf einen Grenzwert 2 bei steigendem Druck des 
Edelgases —  ahnlich wie Zugabe von Cla. Die Oberflache bricht also Ketten, die im 
Gasraum zu laufen beginnen u. dort auch enden, nicht ab. —  Vorlaufig wird folgender 
Rk.-Mechanismus angonommen :

I Cla +  hv =  Cl +  Cl III NCla +  NC13  =  N 2 - f  2 Cl2 +  Cl
II Cl +  NC13 =  NC1, +  CL IV Cl +  NC13  +  X  ^  NC14 +  X'

V 2 NC14  +  (Katalysator auf der Oberflache) =  N 2 +  4 Cl2.
Dem primiiren photochem. Effekt (I) folgen die Kettenrkk. (II u. III), die durch IV 
beendet werden; IV ist mit V gekoppelt. IV ist jedoch reyersibel, da die Lange der
Kettenrk. von der Vorbehandlung der GefaBwande abhilngt. Wenn die Wand weniger
wirksam in der Katalyse der Zers. yon NC1., wird, dann steigt dessen Konz. in der Gas
phase, bis dic Zahl der zu Ende gehenden Ketten gleich der Zahl der beginnenden ist. 
Eine hohe Konz. yon NC14 ist nun wegen der Umkehrbarkeit von IV gekoppelt mit 
einer liohen Konz. yon Cl, u. so mit einer groBeren Quantcnausbeute. (Proceed. Roy. 
Soc., London Serie A. 135. 69—83. 1/2. 1932. Cambridge, Dept. of Physieal 
Chem.) L o r e n z .

Sechi Kato, Uher die Photosynthese der cis- und trans-Isomeren organischer Halogen- 
verbindungen. Es ist scliwierig, cis-Dibromtolan aus Tolan u. Br2, trans-Dibromstilben 
aus Stilben u. Br2 darzustellen. Um diese Stoffe zu synthetisieren, werden die Fre- 
quenzen der molekularen Schwingungen annahernd berechnet, die die gewiinschte Rk.
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begiinstigen. Substanzen mit Grundschwingungen, die den berechneten naheliegen, so 
daB die gewimschten Schwingungen den Verbb. iibertragen werden, werden ais Lósungs- 
mittel gewahlt, namlich CC14 fur Tolan u. CH3OH fiir Stilben. Die Ausbeute an cis- 
Dibromtolan ist 30%, die an trans-Dibromstilben 90%. (Seient. Papers Inst. physical 
chem.' Res. 1 8 . No. 368— 369. Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1 1 . 
89. Juni 1932.) LORENZ.

S. C. Lind und Charles Rosenblum, Die Vereinigung von Kohlenozyd und Sauer- 
sloff unter dem Einflu/3 von Radiumemanation. L i n d  u . B a r d w e l l  (C. 1 9 2 6 . II. 981) 
fanden, daB bei Ggw. eines inerten Gasc-s in einem Gasgemisch, welehes der a-Strahliing 
von Radon ausgesetzt ist, die Rk.-Gesehwindigkeit proportional ist der gesamten im 
Gasgemisch erzeugten Ionisation. Bei der Oxydation von CO mit einem Zusatz von 
CO, finden Vff., daB nur 14,5% der Ionisation von COa bei dieser Rk. chem. wirksam 
sind. Beim RuckstoB-Atom-Effekt muflte fiir die Geschwindigkeitskonstante eine 
Korrektur der Form l/[(a '+  R )ja'] angebracht werden. a.' setzt sich zusammen aus dem 
direkten a-Ionisationseffekt der Rk.-Teilnehmer u. dem a-Effekt des C 02. Das Ver- 
haltnis M /N  liegt ungefiihr zwischen 3 u. 4. Eine Erklarung fiir den EinfluB des COa 
auf den Rk.-Mechanismus kann noeh nicht gegeben werden. (Proceed. National Acad. 
Sciences, U. S. A. 1 8 . 374— 8 6 . Mai 1932. Univ. of Minnesota, School of Chem.) P. L . Gu.

A. M. Taylor, Durch a-Teilche?i erzeugter Photodichroismus. Beim Auftreffen 
von a-Teilchen auf eine feinkornige photograph. Platte unter kleinem Einfallswinkel 
wird ein Nd. erzeugt, in dem die Ag-Kórner zufiillig orientiert sind, ihre Verteilung 
ist aber so, daB sio in einer Richtung dichter gepackt sind. Jedes a-Teilchen erzeugt 
eine Spur, die eine Anzahl Ag-Korner — abhiingig von der Reiehweite des a-Strahles
—  enthiilt. Die einzelnen Kórner sind u. Mk. deutlich aufgelóst, wenn der elektr. Vektor 
des Lichtes, mit dem sie betrachtet werden, senkrecht u. schlecht aufgelóst, wenn er 
parallel zur Langsrichtung der Spur ist. — Bei BeschieBung der Platte mit a-Stralilen 
aus 2 aufeinander senkrechten Richtung liiBt sich ein geringer Dichroismus des Ag- 
Nd. beobachten. —  Vf. weist auf die Bedeutung dieser Verss. fiir die Erklarung des 
W e rG E R T -E ffek tes u. des latentcn Bildes hin. (Naturę 1 2 9 . 758. 21/5. 1932. Rochester, 
N. Y., Inst. of Optics.) L o r e n z .

P. Gorlich, Der auflere lichtekktrische Effekt an Fliissigkeiten. Bestimmung der 
langicelligen Grenze des Wassers. Die langwellige Grenze des iiufieren lichtelektr. Effektes 
von W. u. wss. Lsgg. wird mit einem FluBspat-Yakuummonochromator bestimmt. 
Die langwellige Grenze von W. liegt zwischen 203 u. 204 m/i u. wird von geringen Ver- 
unreinigungen nicht beeinfluBt. Konz. Lsgg. von A gN 03, K 4 [Fe(CN)0], Na2 SO., u. 
NaCl weisen dieselbo langwellige Grenze wie W. auf. Die spektralo lichtelektr. Ver- 
teilung wird bei W. zwischen 204 u. 172 m/i gemessen. Bei ~  185 mfi besteht ein starkes 
Absorptionsmaximum. (Ann. Physik [5] 1 3 . 831—50. 2/6. 1932.) L o r e n z .

A s. K le k tr o ch em le . T h erm o ch em ie .
W. Anderson, Dielektrizitatskonstante und Kraftfaktor einiger fester Dieleklrika bei 

Radiofreąue,nzen. Der Kraftfaktor (power factor) cos <p ist definiert ais 4 n/co k q, wobei 
w/2n die Frcqnenz der Wellen, q der spezif. Widerstand des Dielektrikums u. k die DE. 
bedeutet. Vf. bestimmt die Abhangigkeit der DE. u. die von cos <p von der Freąuenz 
zwischen 150 u. 1500 Kilozyklen fiir Glas, Porzellan, Keramol, Bakalit u. einige Ebonit- 
u. Paxolinpriiparate. In 9 von 12 untersuchten Fiillen iindern sich DE. u. cos <p kaum, 
in den drei restlichcn auch nicht sehr, aber nicht linear mit der Freąuenz. (Philos. 
Magazine [6 ] 1 3 . 986—93. Mai 1932. Manchester, The College of Technolog}'. Physics 
Dcpt.) B ergm ann.

C. T. Zahn, Die Dielektrizitdtskonstanie ton symmetrischem Dichlor-, Dibrom- und 
Chlorbromathan, sowie von Diacelyl und die Erscheinung der freien Drehbarkeit. Bei 
allen Athanderiw., d e re ń  rotierende H a lf te n  groBe M o m e n te  haben, i s t  eine Wechsel- 
w rk g . d e r  M o le k u lte ile  zu e r w a r te n ;  w e n n  le tz te r e  nicht z u  b e tr a c h t l ic h  is t ,  s o llte  eine 
'r e m p e ra tu ra b h a n g ig k e i t  d e s  M o m e n ts  z u  f in d e n  se in . I m  g a s fó rm ig e n  D ic h lo ra th a n  
b a t  V f. d a s  kurzlich g e fu n d e n  (C . 1 9 3 2 . I-  1880); e r  b e s c h re ib t  V erss . m i t  g as fo rin ig em  
Athylenbromid, A th y le n c h lo ro b ro in id  u. Diacetyl, w obei f i ir  d ie  B e re c h n u n g  d e r  ]\Iol.- 
P o la r is a t io n  w ie  f r i ih e r  d io  Druckkorrektur m itte ls  d e r  VAN DER W A A LSschen Kon- 
s ta n te n  a n g e b ra c h t  w u rd e . E s  w e rd e n  fo lg e n d e  M o m e n tw e rte  an g e g e b e n ; Dibrom- 
dthan b c i 339,12° ab s . 0,94, b e i 367,78 0,99, b e i 405,22 1,03, b c i 435,76 ' l .  10, Chlorbrom- 
dthan bei 33S,93 1,09, bei 368,22 1,14, b e i 405,28 1,20. bei 435,60 1,26, Diacetyl bei
128,80 1,25, bei 358,74 1,29, b e i 391,04 1,33, b e i 425,95 1,37, bei 461,09 1,42, b e i 504,33



1932. II. A2. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1129

I,48. Alle Momente steigon also mit der Temp.; Dibromathan hat ein kleineres Moment 
ais Dichlorathan, obwohl Cl u. Br naherungsweise dasselbe Moment hat. Die brorn- 
haltigen Gruppen zeigen also eine groBere Wechselwrkg. ais dio chlorhaltigon. Chlor- 
bromiithan ordnet sieh zwischen dio sym. Verbb. ein. Da Diacetyl dasselbe Moment hat 
wie Dichlorathan, obwohl das der CII3CO-Gruppo gróBer ist ais der CH»C1-Cruppe, 
ist im Diacetyl dio Wechselwrkg. starker. Bei voll erregter Rotation sollten die drei 
untersuchten Verbb. die Momente 2,54, 2,54 u. 3,20 haben. Die beobachtete Temporatur- 
abhilngigkeit der Momente kann so erklart werden, daB es eine Rciho chem. nicht trenn- 
barer Kotationsisomerer gibt oder daB es zwar keine scharfen Minima der potentiellen 
Energiefunktion gibt, daB aber Rotationsschwingungcn moglich sind. Vf. weist darauf 
hin, daB durchaus noch andere Lagen der potentiellen Energieminima moglich sind 
ais die trans-Stellung —  weil die H-Atome nicht yernachlassigt werden durfen. Aus der 
spezif. Warnie des Athans im Vergleich mit der des Athylens (vgl. WAGNER, C. 1931.
II. 2963) ergibt sieh, daB auch im Athan keine freie Drehbarkeit vorhanden ist, sondern 
Rotationsschwingungcn. Es sind drei gleichwertigo Minima der potentiellen Energie 
moglich, die gegeneinander um 1 2 0 ° yerdreht sind — das entspricht móglicherweise 
drei Rotationsisomeren. (Physical Rev. [2] 40. 291—98. 15/4. 1932.) B e r g m a n n .

Irving Langmuir und Clifton G. Found, Eine neue elektrisclie Entladung mit 
Eleklronenemission von den Wanden. Durch metastabile Atome kann eine Elcktroncn- 
emission von den Wanden hevorgorufen werden. Das yerursacht eine besonderc Art 
von Entladung, dio selbst boi 200 Volt an einer 20 om langen Róhre dem OiiMsehcn 
Gesetzo folgt. Eine Spur von cinem durch metastabile Atonio ionisierbaren Gase yer
ursacht Umschlag in die gewohnliche Entladungsform mit Kathodenfall u . groBem Leit- 
yermogen. (Physical Rev. [2] 40. 129. 1/4. 1932. Sehencctady, G. E. C.) D id l.

N. Wolodkewitsch, tlber die ,,ełeklrische Diffusion" der Ionen in unipolar be- 
ladenen Oasen. Theoret. Botrachtungen iiber die elektr. Diffusion einer kugelfórmigen 
Ionenwolke ergeben, daB bei Ausbreitung der Ladung die Ladungsdichte eino homogene 
Anfangsstruktur beibehalt. Die Homogenitat der Ladungsdichte bleibt auch erhalten, 
wenn die elektr. Diffusion in einem Itolir erfolgt. (Ztschr. Physik 75. 680— 86. 28/4. 
1932. Frankfurt a. M.) G. S c h m id t .

Fritz Kóppen, Unlersuchungcn iiber die Glimmentladung in reinem Quecksilber- 
dampf. In der Glimmentladung reinon Hg-Danipfes werden an den Materiałicn Al, 
Ni, Fe, Ag, W, Cu, Mo, (Hg) u. C der n. Kathodenfall, dio n. Stromdichte, dio Dunkel- 
raumdicken u. an den Materialien Al, Ag, Fo u. C der anomalo Kathodenfall untersucht. 
Der n. Kathodenfall erweist sieh mit Ausnahme yon Cu proportional der Austrittsarbeit 
des betreffenden Materials mit einer gróBten Abweichung von 6 %. Der anomale 
Kathodenfall liiBt sieh yon Spannungen yon 700 bis 1000 V ab durch die Beziehung 
j  =  Co- Vc i darstcllen, wobei jedoch C\ nur fiir Fe in einom bestimmten Druckinteryall 
einigermaBen konstant ist. — Nach den yorliegenden Messungen besitzt C  unter don 
mitgeteilten Materialien den hochsten Kathodenfall (groBe Austrittsarbeit), dio 
kleinsto Stromdichte u. dio gróBten Dunkelraumlangen. (Ztschr. Physik 75. 654—70. 
29/4. 1932. Berlin.) S k a lik s .

Gilbert E. Doan und J. Leland Myer, Nichtziindung des Bogens in reinem Argon- 
gas. Zwischen sehr reinon Eisenelektroden ziindete in iiuBerst gereinigtem Ar der Bogen 
selbst bei erheblichen Potontialen nicht. Es werden yerschiedene Hypothesen auf- 
gestcllt, wonach die n. Bogenentladung von der Ggw. chem. akt. Moll. entweder im Gas 
oder in don Elektroden abhiingig soin soli. (Physical Rcy. [2] 40. 36—39. 1/4. 1932. 
Bethlchem, Pennsyly. Univ.) D i d l a u k i s .

J. W. Beams und M. Podtiaguine, Die Ausbreitung des Leuchtens bei der Zundung 
langer Entladungsrohren. Yerss. mit rotierendem Spiegel. Bei Drucken unterhalb
0,08 mm u. 20—40 kY schritt das Lcuchten naeh der geerdeten Elektrode hin fort, 
unabhangig von dem Vorzeichen der angelegten Spannung. Oberhalb 0,08 mm Hg 
durchlicf das Leuchten nach Durchwanderung einiger cm die iibrigo Rohre mit einer 
Geschwindigkeit yon 1 0 9 bis 10l° cm pro sec jo nach Tiefe des Druckes. (Physical 
Rey. [2] 40. 129. 1/4. 1932. Virginia, Uniy.) D i d l a u k i s .

F. L. Mohler, Die positive Sdułe einer Casiumentladung. Sonden- u. Strahlungs- 
messungen in einer Róhre von 1,9 cm Durchmesser. Drucke von 0,001—0,024 mm 
Hg. Strome 0,15— 1 Amp. Der Energieyerbrauch war 0,1—0,3 Watt pro cm Rohr- 
liinge. Past alle Energio, dio nicht durch die Ionendiffusion nach der Wand yerloren 
geht, wird fur dio Lichtemission yerbraueht. (Physical Rev. [2] 40. 122. 1/4. 1932. 
Bur. of Stand.) D i d l a u k i s .

XIV. 2 . 74
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G. I. Finch und E. A. J. Mahler, Oasverbr&nnung in elektrischen Entladungen. 
VIII. Die Icathodische Verbrennung von Wasserstoff-Śauerstoffgemischen. (VII. vgl. 
C. 1931. I. 1252.) In einem Druckbereich von 25 bis 90 mm wurdc die Verbrennung 
elektrolyt. gewonnenen Gases an Au- u. Ta-Elektroden untersucht. Gasdruck u. 
Entladungsstrom wurden so gewiihlt, dafi dic positive Saule ohne Stdrung der Ka- 
thodenzono auftrat. Das Gas wurde in ciner Reihc von Verss. iiber P 20 5 gctrocknct, 
in einer anderen Reiho hatte es einen Wasserdampfpartialdruck 1,6 oder 3,7 mm. — 
Verdiinnung mit H , bis zu einem Geh. von 99,5% H t bewirkt ein starkes Ansteigen 
der Verbrennung elektrolyt. Gascs an einer niohtzerstaubenden Kathode. Beim Vcr- 
brennen an einer frei zerstaubenden Kathode (Au oder Ag) wird beim Verdiinnen 
mit H a die Dampfbldg. vcrstiirkt, u. z war verhaltnismafiig langsam bis zu einem 
Maximum, oberhalb dessen wcitere Verdunnung die Verbrennung wieder hemmte. 
Die Lago diesos Maximums bzgl. der Zus. des Gemisches hangt vom Gasdruck ab. 
Mit abnehmendem Gasdruck verschiebt sich das Maximum gegen grófiere II:-Ver- 
diinnung. — An einer frei zerstaubenden Kathode crreicht in einem II„—0 2-Gemisch c/i 
den Maximahvert 0,30 (c =  die pro Min. verbrannten ccm des elektrolyt. hergestellten 
Gases bei Normalbedingungen, i =  Stromstarkc in mA). — Verdiitmen des elektrolyt. 
gewonnenen Gases mit 0 2 gibt eine fast proportionaic Hemmung der Verbrennung, 
unabhangig davon, ob eine zerstaubende oder eine nichtzerstaubcnde Kathode benutzt 
wird. — Die Vff. schlieGen, daB 1 . die kathod. Verbrennung des H„—Os-Gemisehes 
primar durcli die Anregung der Komponenten bestimmt ist, 2. die Łcbcnsdauer des 
angeregten 0 2 kurz, die des angercgtcn H„ lang ist, 3. zerstiiubte Metaliteilchen die 
Lebensdaucr eines oder beider angeregtcr Stoffe herabsetzen. —  H 20 2-BJdg. wird 
wahrend der kathod. Verbrennung begunstigt 1. durch Verdunnen des H 2— 0 2-Ge- 
misches mit H 2 (auBer bei Benutzung einer zorstiiubenden Kathode; dabei wurde 
die H 2Oa-Ausbeute mit wachsender IL-Konz. zunehmen bis zu S0%), 2. durch Druck- 
erhohung, 3. durch das Fehlen zerstaubter Metallteilchen. — Das Vorliandensein 
von Dampf ergibt eine bestimmte, nicht besonders ausgepragte Zunahme der Ver- 
brennung des elektrolyt. Gases an einer nichtzerstaubenden Kathode. An einer zer
staubenden macht sich prakt. kein EinfluB bemerkbar. — Diese u. die friiheren U ntem . 
ergeben, daB Gemische, wie 211. +  0 2, 2CO +  0 2, 2CO +  0 2 +  xH ,, trocken oder 
feucht, an einer frei zerstaubenden Kathode so verbrennen, daB c/i nahe bei 0,25 liegt, 
wahrend diese Gemische ohne zerstiiubte Metallatome bei ihrer kathod. Verbrennung 
cji-Werte zwisehen 0,045 u. 0,67 geben. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 133. 
173—78. 1931. Imp. Coli. of Science.) SCTINURMANN.

Raymond P. Allen, Versuche mit einem Hochtemperaturozonisalor. Es werden 
zunachst ausfiihrlich die Methoden u. Resultate von friiheren Unterss. iiber die Einw. 
von Strahlungsenergie auf Methylalkoliol, Athylalkohol, Acetaldehyd, Essigsaure u. 
Aceton besprochen. Vf. untersucht die gleichen u. iihnliche Zers.-Rkk,, indem er auf 
die genannten Stoffe eine stille elektr. Entladung einwirken laBt. Die Verss. werden 
aber bei hóherer Temp. durchgefiihrt (350—400°), um festzustellen, ob bei diesen Tcmpp. 
die photochem. Zers. entsprechend der gróBeren Instabilitat der Moll. rascher vor sich 
geht. Der verwendete App. wird ausfiihrlich beschrieben. Das zu untersuchcnde Gas 
durchstromt einnls Ozonisator dienendes Rohrsystem von 40 cm Lange; die ausstrómen- 
den Rk.-Prodd. werden analysiert. In diesem App. wird die Zers. von Methylalkoliol 
bei 70°, von Athylalkohol bei 400°, von Acetaldehyd zwisciien 40 u. 340°, yon Acelon 
bei 80° u. von Essigsaure bei 118° u. 320° untersucht, femer die Polymerisation eines 
Gemenges von Athylen u. Acetylen 1 ; 1 bei 140° u. die Oxydation des S0.2 zu JS03 
bei 300°. Die Analysen der gasformigen u. kondensierten Rk.-Prodd. werden zum 
groBen Teil angegeben. Es zeigt sich, daO man imter den angefuhrten Vers.-Bedingungen 
weitgehend die gleichen Rk.-Prodd. erhalt wie bei Verwendung anderer photochem. 
Energieąuellen. Gemsse Unterseliiede sind móglichcrweise darauf zuriickzufiihren, 
daB bei den Yerwcndeten Energieąuellen verschiedene Wellenbereiehe vorherrsehen. 
Die Geschwindigkeit der photochem. Zers. steigt mit der Temp. rasch an u. es seheint 
tatsachlich die bei den hoheren Tempp. geringere Stabilit-at der Moll. von Bedeutung 
zu sein. Bei der Polymerisation des Athylen-Acetylengemenges erhalt man ein harziges 
Rk.-Prod., das ein Gemenge von zwei Polymerisationsprodd. zu sein seheint, die sieli 
aus jedem der beiden Gase allein bilden. Eine weitere Polymerisation dieses Prod. 
gelingt nicht. (Journ. physical Chem. 36. 1601—48. Juni 1932. Comell Univ.) JDZA.

Alexander Nikuradse, Die Abhangigkeit der Ionisierungszahl voti der Feldstarke, 
und die miltjere ,,Ionisierungsfeldstarke“ in Fliissigkeiten. In Fortfiihrung friiherer
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Arbeiten (vgl. C. 1931. I. 2591; 1932. I. 1058) wird dio Abhiingigkeit der Ionisierunga- 
zahl a von der mittleren Feldstiirke Em bei einigen Olen, Nitrobonzol, Toluol, Hoxan 
untersucht. Fiir nicht zu hohe Eeldstarken gilt a =  c (E,n — E0), wobei E0 die Feld- 
starke ist, bei der Ionen anfangen ionisierend zu wirken. Der Proportionalitatsfaktor c 
ist der Exponentialkoeff. der Stromspannungsgleichung u. ist meist eine Funktion 
des Elektrodenabstandes. E0 ist von der Rcinheit der FI. abhangig; jo reiner die FI. 
ist, um so hóher liegt E0 (90— 120 KV/om bei gereinigtcn Fil.), a u. E0 ist von der 
Natur der FI. abhangig. — Der log des Stromcs (log J) ist nicht immer geradlinig 
von der Elektrodenentfernung d abhangig; meist nimmt 3 lg J /d d  mit wachsendem d 
ab. (Ann. Physik [5] 13. 851—72. 2/6. 1932. Muncheh, T. H., Elektrotechn. 
Inst.) L o r e n z .

A. Gemant, Leitfdhigkeit von Olen bei tiefen Temperalurtn. Es wurde dio Leit- 
fahigkcit von Mincralólen von Zimmertemp. abwarts bis —60° gemessen. Zu diesem 
Zweek wurde ein Gleiehstromver3 tarker gebaut, sowio ein besondorer Meflkondensator. 
Ein Transformatoren-, ein Automobil- u. ein Zylinderól wurden untersucht. — Aus den 
logarithm. Kurven Leitfahigkeit-Temp. ergibt sieli folgendes: a) Dio absol. Hoho 
der Kurven gestattet einen weitgehenden Vorgleich der Isolationsgiite der Ole. b) Aus 
der verhaltnismaBig scharfen Yerflachung der Kurven unterhalb von — 10° lśiBt sich 
auf eine Art Verfestigung der zahen Ole sehlieBen (ahnlich dem Transformationspunkt 
der Gliiser bei 400°). c) Bei zahen Olen laBt sich zwisehen — 20 u. —40° ein negativer 
Temp.-Koeff. der Leitfahigkeit beobachten, man kann ihn durch geriistformigen Zu- 
sammcnschluB der oberhalb dieser Temp. zcrteilt vorhandenen festen Phase erklaren. 
(Ztschr. Physik 75. 613—21. 29/4. 1932. Berlin.) S k a l i k s .

Joseph Schniedermann, Lichleleklrischcr und Ihermoelekłrischer Effekt wasser- 
stoffbeladener Palladium-Silber- und Palladium-Goldlegierungen. Nach den Unterss. 
von S i e v e r t s  u. M etz  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 92 [1915]. 329) u. von K r u g e r  
u. E h m e r  (C. 1923. III. 190) scheint ein Parallelismus zwisehen IL-Geh. u. liclit- 
elektr. Effekt von Ag-Pd-Legicrungen zu bestehen. Vf. untersucht, ob die lichtelektr. 
Empfindlichkeit u. Thermokraft bei Pd u. Pd-Legierungen proportional der IL-Auf- 
nahmo zunimmt, ob diese Zunahnie bei den mit H 2 gesatt. Legierungen proportional 
der Losliehkeit des Wasserstoffs ist, u. ob die durch die H2-Aiifnahme bedingten Ande- 
rungen der Thermokraft u. der lichtelektr. Ausbeute parallel verlaufen. Die Unters. 
ergibt, daB lichtelektr. u. Thermoeffekt parallel laufen; beide zeigen cin Maximum 
bei 40% Ag oder Au. Die Wasserstoffaufnahmc nimmt dagegen linear mit steigendem 
Geh. an Ag oder Au ab. . Durch dio Ha-Beladung wird der Photo- u. Thermoeffekt 
nur erhóht; der allgemeine Verlauf der Kurven fiir beladenes u. unbeladcnes Pd u. 
Legierungen blcibt ahnlich. Photo- u. Thermoeffekt sind reine Oberflacheneffekte; 
daher genugt Sattigung der Oberflaehe, um die Effekte zu crhalten. (Ann. Physik [5] 
13. 761—79. 2/6. 1932. Munster, Univ., Physikal. Inst.) L o r e n z .

Wilhelm Grawe, Beeinflussung des Minimumpotentials durch Salze. Aus Verss. 
iiber dio Emission von negativen u. positiven Ionen aus Salzen bei yerhaltnismaBig 
niedi-iger Temp. ist geschlossen worden, daB die Austrittsarbeit fiir positivo Ionen 
sowie fiir negative Elektrizitatstriiger klein ist. Entstcht in dem Salz eino groBe Anzahl 
von Elektronen, so kann festgestellt werden, daB sio leichtcr aus dem Salz ais aus dem 
Metali emittiert worden. Diese Emission wird nicht durch Vergleich des lichtelektr. 
Effektes der Salze u. Metalle nachgewicsen, sondern dureh Unters. des Minimum- 
potentials bei der Entladung festgestellt. Hierbei fliegt ein positives łon auf die Kathodc 
u. losfc- dort Elektronen aus, die durch StoBionisation dio Gasmolekiile ionisieren. Dio 
eine der vom Vf. benutzten Apparaturen bestand aus einem auf ein bestimmtes Potential 
geladenen Draht, dom ein zur Erde abgeleiteter Leiter so weit geniihert wurde, daB 
die Elektrizitat uberging. Entfernung u. Potential ergaben die Minimumspannung. 
Aus den Verss. ergibt sieli 1. NaCl u. K.C1 iindem das Entladungspotential bei positiver 
Ladung nicht. 2. Bei negativer Ladung setzen diese Salze das Entladungspotential 
bei allen Drueken lierab u. 3. Erhóhung der Temp. bcwirkt eino Steigcrung der Ab- 
nahme. Diese ist prozentual am gróBten bei niederen Drueken u. kann bis 100% 
gehen. Untersucht wurden dio folgendon Salze: LiCl, NaCl, RbCl, CaClif BaCla 
ThClt , HgCli, CdCU, CuCl2, JlgCL, NaBr, K B r, N aJ, K J , CdJ2, NaF, Ca(N03)2, 
N a(N 03), Cu(N03)*, N a2(SOt ), Cd(SO,t), A l2(S 0 4)3, Cu(SO4), L i2(C 03), N a2(C 03), 
jVa2(2?4&7), N a3(P 0 4), N a2(CrOt), Na(OH), Ca(OH)„ u. Ba(OH)2, Na- u. Ca-Acelat, 
Ca-Tartrat. Mit Ausnahme von CdJ2 u. HgCl2 setzen alle diese Salze (negatiy geladen) 
das Entladungspotential herab. Borsaure u. Phosphorsaurc andern das Minimum-

74*
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potential nicht. Eino Herabsetzung des Potentials trat ein, wenn diese Stoffe geringe 
Mengen yon bor- bzw. phosphorsauren Salzen onthielten. Demnach stammen die 
Elcktronen, die aus dem Salz austreten, aus dem Metallion u. nicht aus dem Saurerest. 
(Physikal. Źtschr. 33. 483—8 8 .15/G. 1932. Miinster, Physikal. Inst. d.Uniy.) G. SCHMIDT.

Ibrahim Fakidow und I. Kikoin, Anderung der elektrischen Leitfahigkeit fliissiger 
Melalle im Magnelfeld. Infolge storender Effekte bcim Durchgang des elektr. Stromes 
durch Fil. im Magnetfelde blieb die Frage liber die tatsachliche Existenz eines Ein- 
flusses des magnet. Fcldcs auf dio elektr. Leitfahigkeit des fl. Metalls bisher ungelóst. 
Yff. gelang os, diese storenden Effekte durch eine spezielle Vorr. zu beseitigen. —  Die 
fl. Legierung K N a  wurdo bei Zimmcrtemp. untersueht. Die relatiye Anderung des 
Widerstandes A R /R  erwics sich ais lincarc Funktion der Feldstarke, u. zwar auch in 
yerhaltnismaCig schwachen Magnctfeldern (0,5 KilogauB). (Ztschr. Physik 75. 679. 
29/4. 1932. Leningrad, Magnet. Abt. d. Physikal.-Techn. Inst.) S k a l i k s .

Mariano Pierucci, Die Anderung der Leitfahigkeit einer Metallfolie durch die 
Einwirhing elektrischer Ladungen. Der Vf. mifit die Widerstande, die eine Mctall- 
folie (W) hat, wenn ein negatiyes bzw. positivcs Potential an die Folie gelegt ist. Er 
findet im ersteren Falle eine Abnahmc des Widerstandes, im anderen (positiyes Po
tential) eine Zunahnic. Dio Anderung soli nahezu proportional dem angelegten Po
tential soin, Opt. wird gemessen, dafi die Folien etwa 4 Atomschichten dick sind. 
Der Vf. uberschlagt, daB die GroBe des Effektes mindestens 8,5 freie Elektroncn pro 
Atom im W  ergoben wiirde; d. h., daB der Yf. nur 2 / 3  des von ihm erwarteten Effektes 
findet. Donn bei der ublichen Annahme, daB die Anzahl der freicn Elektroncn der 
der Valenzelektronen entspricht, wiirden fiir W nur 6  freio Elcktronen pro Atom in 
Frage kommen. (Nuovo Cimento 9. 33—42. Febr. 1932. Modona, Physikal. Inst. d. 
U niv.) S c h n u r m a n n .

G. Polvani, Ober die elektrischen Leitfuhigkeitsanderungen einer Metallfolie, die 
von ihrer elektrischen Ladung abhdngen. Vf. behauptet, daB die numer. Ergebnisse 
der Leitfahigkeitsmessungen an dunnen elektr. aufgeladenen Metallschichten von 
PlER U CC I (vgl. yorst. Ref.), die mit der klass. Elektronentheorie der Metalle nicht zu 
erklaren sind, mit der SOMMERFELDSchen Metalltheorie zu yerstehen seien. — Fur 
auBerst niedrige Tempp. sagt der Vf. eincn drcimal groBeren Wert fiir die Leitfahig- 
keitsanderung yoraus. (Nuovo Cimento 9. 69—71. Marz 1932. Mailand, Physikal. 
Inst. d. Uniy.) SCHNURMANN.

I. M. Kolthoff und Wouter Bosch, Der Aktivitdtskoeffizient von Benzoesaure 
in Losungen ton Neutralsalzen und von Natriumbenzoat. (Ygl. C. 1929. I. 3074.) Bei 
Aktiyitatsmessungen in Systeincn, die eine undissoziierte Saure u. ihr einwertiges 
Anion enthalten, bestcht die Schwierigkeit, daB die Anderung des Aktivitatskoeff. 
der undissoziierten Saure bei Ggw. von Neutralsalzen nicht geniigend bekannt ist. 
Vff. untersuchen deshalb das System Benzoesaure/Na-Benzoat, in dem der Aktivitats- 
koeff. der undissoziierten Saure konstant gehalten oder experimentell bestimmt werden 
konntc. Es wird zunachst die Loslichkeit von Benzoesaure in W. yon 25° zu 0,02775 ±
0,00002 Mol/Liter bestimmt, woraus sich die Aktiyitat der Saure zu 0,02635 bis 0,0264 
ergibt. Femer wird die Loslichkeit in Na-Benzoatlsgg. yerschiedener Konz. bestimmt; 
die Loslichkeit wird durch hoheren Salzgeh. erhoht, was wahrscheinlich darauf zuriick- 
zufiihren ist, daB das Benzoation mit der Benzoesaure eine Art inneren Komplex bildet. 
Diese Erscheinung hat eine Parallclitat in dcm Auftreten von Doppelmoll. in konz. 
Benzoesiiurelsgg. Die Gleichgewichtskonstante des inneren Komplexes wird bestimmt, 
bei hoherer Temp. ist der Komplex weniger stabil. Es wird ferner die Aktivitiit der 
Benzoesaure in einer groBcn Reihe yon Neutralsalzlsgg. yerschiedener Konz. bestimmt 
u. 1. ein Aussalzeffekt fcstgestellt, der sich in einer VergroBerung der Aktiyitat der 
Benzoesaure iiuBert u. im wesentlichen von der Natur des Kations abhiingig ist. Die 
Rcihenfolge der Wirksamkcit ist: Li >  Na >  K  >  Ca >  Sr >  Mg >  Ba. Eine Be- 
ziehung zu der IonengroBe des Kations besteht nicht. Der EinfluB des Anions stuft 
sich in folgender Reihenfolge ab: Cl >  Br >  S 0 4 >  J  >  NOa >  C104. Die Wrkg. 
der Ncutralsalze ist aber 2. auch auf eincn Deformationseffekt zuriickzufuhren, der 
im wesentlichen yon der Natur des Anions bestimmt ist u. die Aktiyitat der Benzoe
saure lierabsetzt. (Journ. physical Chem. 36. 1685— 94. Juni 1932. Minneapolis, Minn., 
Uniy.) " JUZA.

I. M. Kolthoff und Wouter Bosch, Die lonisationskonstante von Benzoesaure 
und der Aktmtatskoeffizient des Benzoations bei Gegenu-art von Neutralsalzen. (Vgl. 
yorst. Ref.) Es wird die H-Ionęnaktivitat in yerd. Lsgg. von Benzoesaure u. Na-
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Benzoat bestimmt u. die Ionisationskonstante der Saure berechnet. Die Messungen 
werden mit einer H-Elektrode, dereń Elektrodo mit einer sehr diinnen Schicht yon Pt- 
Moor bedeckt sein muB, durehgefiihrt; zum Teil auch mit einer Chinhydronelektrode, 
die aber, u. z war besonders bei groBerer Benzoatkonz., keine verlaBliehen Werte liefert. 
Die Ionisationskonstante der Benzoesaure wird zu 6,7 -10- 5  bei 25° gefunden. Aus 
pa-Messungen von Lsgg., die wechselnde Mengen Neutralsalze, bis 1,0-n., enthalten, 
wird der Aktivitatskoeff. des Benzoations berechnet. Bei steigendem Zusatz von KC1 
geht er bei der Konz. 0,25-n. durch ein Minimum, dariiber liinaus steigt er mit der 
Ionenstarke u. scheint gróBer zu werden ais der des H-Ions. Bei NaCl u. LiCl liegt das 
Minimum bei hóheren Konzz. Der Kationeneffekt ist ausgepragt, dagegen ist der 
Anioneneffekt nur sehwach. (Journ. physical Cliem. 36. 1695—1701. Juni 1932. 
Miimeapolis, Minnesota, Uniy.) JUZA.

I. M. Kolthoff und W. Bosch, Die mittleren und spezielleti Ionenaktivitatskoeffi- ' 
zienten von Silberbenzoat in Salzlosungen. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. bestńnmen die Lóslich- 
keit des Ag-Benzoats bei 25° in W. u. in Lsgg., die verscliiedene Mengen von Alkali 
u. Erdalkalinitrat enthalten. Die Lóslielikeit in reinem W. ist 0,01162 ±  0,00002 Mol/ 
Liter, die Loslichkeit bei der Ionenstiirke 0, berechnet nach der einfachen D eb y e-  
HuCKELschen Beziehung, ist 0,01026. Es wird ausfuhrlich eine Ag-Elektrodo be- 
schrieben, mit der auf 0,1—0,2 MV reproduzierbare Messungen in einer Lsg. von 0,001-n. 
A gN03 durehgefiihrt werden kónnen. Es wird zunaehst das Normalpotential der Ag- 
Elektrode bei 25° gegen eine Chinhydronelektrode in 0,01-n. HC1 u. 0,09-n. KC1 zu
0.2269 ±  0,0002 Yolt, gegen die H-Elektrode E0n  =  0,8030 ±  0,0002 Volt bestimmt.
Mit der Elektrode werden die Aktiyitaten des Ag-Ions in 0,01-n. A gN 0 3  bei Ggw. ver- 
schiedener Neutralsalze bestimmt. Analoge Messungen wurden in Ag-Benzoatlsgg. an 
Stelle des A gN 0 3  durehgefiihrt. Die Aktiyitatskoeff. des Ag-Ions in der Benzoatlsg. 
sind stets kleiner ais in der entsprechenden A gN0 3 -Lsg. Aus den Messungen ergibt 
sieli, daB Ag-Benzoat in gesatt. wss. Lsg. sieh nieht ais idealer starker Elektrolyt ver- 
halt u. nieht vollstiindig ionisiert ist. Auch nur unter dieser Annahme lassen sieh die 
berechneten Werte fiir die Aktiyitat des Benzoations mit den Messungen in dem 
System Benzoesaure/Na-Benzoat/Neutralsalz vereinbaren. (Journ. physical Chem. 36. 
1702— 11. Juni 1932. Minneapolis, Minnesota, Univ.) JUZA.

Rene Wurmser und Z. de Boe, Ubcr das Ozydations-Iłeduklionspotential des 
Systems Milchsaure-Brenztraubensaure. Fur das Potential der Gleichung

c h 3 - c H o h - c o o h  ^  CH3-CO COOH +  H 2

wird ais wahrscheinlicher Wert —0,200 Volt ermittelt. Ais geeigneter Katalysator 
diento ein Autolysat von B. coli, das in Ggw. von Toluol selbst nach langer Zeit die 
Oxydation von Brenztraubcnsaure nieht katalysiert, wahrend es eine schnelle Oxydation 
von Milehsaure bewirkt. Bei ph =  7,4 in Ggw. von Natriumlactat wurden der Lsg. 
eine Reihe von Oxydations-Reduktions-Indicatoren zugesetzt, dereń Potentiale bei 
diesem pn bekannt sind. Methylcnblau, Indigosulfonsauren, Nilblau u. Ivresylviolett 
wurden reduziert, Phenosafranin, Janusgelb u. Neutralrot blieben gefarbt. (Coinpt. 
rend. Acad. Sciences 194. 2139— 41. 13/6. 1932.) KRUMMACHER.

P. Kapitza, Die Untersuchung der magnetischen Eigenscliaften der Materie in starken 
magnelischen Feldern. III. Magnetostriklion. (II. ygl. C. 1 9 3 1 .1. 3442.) Zur Auswertung 
der in V. (ygl. nachst. Reff.) mitgeteilten Verss. wird zunaehst die Thcorie der Magneto- 
striktion diskutiert. Es bcstchen drei yerschiedene Ursachen der Magnetostriktion:
1. infolge des Zugs der magnet. Kraftlinien (klass. Magnetostriktion, die bei ferro-
magnet. Stoffen den Hauptteil der Magnetostriktion ausmaeht, bei para- u. diamagnet. 
Stoffen nur ais Korrektionsglied erscheint); 2. infolge der Stórung der magnet. Eigg. 
dureh das magnet. Feld (atomare Magnetostriktion); 3. infolge Temp.-Anderungen 
bei der adiabat. Magnetisierung (therm. Magnetostriktion). Die thermodynam. Be- 
ziehungen zwischen Magnetostriktion u. der Anderung der Magnetisierung bei mechan. 
Beanspruchung werden diskutiert u. die Berechnung der benótigten Grófien mitgeteilt. 
(Proceed. Roy. Soc., London Serie A. 135. 537—54. 1/4. 1932.) L o r e n z .

P. Kapitza, Die Untersuchung der magnetischen Eigenschaften der Materie in starken 
magnetischen Feldern. IV. Die Methode zur Messung der Magnetostriktion in starken 
Magnetfeldern. (III. ygl. vorst. Ref.) Die in I. (ygl. C. 1931. I- 3442) beschriebene 
Waage wird dadureh in ein Extensometer umgewandelt, daB der eine Waagebalken 
festgehalten wird. Mit diesem Extensometer lassen sieh Langenanderungen von 
2-10 - 7  cm bei einer MeBzeit von weniger ais 1  Sekunde messen. Anwendung u. Ge-
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nauigkcit werden diskutiort. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A. 1 3 5 . 556— G7. 1/4. 
1932.) ‘ L o r e n z .

P. Kapitza, Die Unlersuchung der magnelischen Eigensćhaflen der Materie in 
starken magnetisclien Feldern. V. Versuclie zur Magnetostriktion bei dia- und para- 
magnetischen Subslanzen. Mit dcm in IV. (vgl. vorst. Ref.) beschriebenen Extensometer 
wird dio Magnetostriktion von ein- u. viclkrystallinem Bi, Sb, C, Ga, Sn, W, Mg, Be 
u. NaCl untersueht. Bei den drci letztcn Substanzen kann nur die Grenze der móg- 
lichen Magnetostriktion festgestellt werden. Die atomare Magnetostriktion scheint 
jcdcnfalls eine aJlgemeine Eig. zu scin, wenn sie auch in yielcn Fallen so gering scin mag, 
daB die Enipfindlichkeit der Methodo bedeutend gesteigert werden muBtc. Eingehcnd 
wird dic Magnetostriktion bei Bi untersueht. In schwachcn Feldern ist die Magneto
striktion bei allen Tempp. cjuadrat., mit positivem Vorzeiehen langs der trigonalen 
Achse, mit negativem Vorzeichen senkreclit dazu. In starken Feldern stellt sich bei 
niedriger Temp. eine Abweichung von der quadrat. Magnetostriktion ein, die an- 
selieinend ein Sattigungscffckt ist. Eine atomare Magnetostriktion wird ferner noch 
bei Sb, Graphit, Ga u. wahrscheinlieh auch bei W u. Sn gefunden. — Ais Arbeils- 
hypothese nimmt Vf. zur Erklarung der atomaren Magnetostriktion folgendes an: 
die Elektronen bewegen sich um die Atome in Krcisen ycrscliiedencr GroBe; dio Zahl 
der groBen u. der kleinen Kreise ist bei gegebener Temp. konstant; jeder Kreis gibt 
seinen Beitrag zur diamagnet. Susceptibilitat nach GroBe u. Orientierung; der Bei- 
trag der groBen Kreise ist gróBer ais der der kleinen Kreise. Ein Zug im Gitter soli 
min bewirken, daB groBe Kreise in kleine ubergehen. Dies bewirkt die Abhangigkeit 
der Susceptibilitat voin Zug, u. damit die Erscheinung der atomaren Magnetostriktion. 
Mit diesem BOd lassen sich besonders die Ergebnissc bei Bi deuten. (Proceed. Roy. 
Soc., London. Serie A. 1 3 5 . 568— 600. 1/4. 1932.) L o r e n z .

W. Gerlach, Longitudinale und transversale ferromagnetische Widerstandsanderung 
Messungen yon Auwarter zeigen, daB die longitudinale Widerstandsandcrung ferro- 
magnet. Metalle nur durch die Magnetisierung bestimmt ist. Die Widerstandsandcrung 
zeigt aber auch ais Funktion der Magnetisierung eine Hysterese. Diese Hystcrese ist 
jedoch nur scheinbar; sie kommt dadurch zustandc, daB bei der Magnetisierungsmessung 
alle Magnetisierungsvorgange gemessen werden. Dio Widerstandsanderung wird aber 
nur durch die Drehprozesse, nicht durch die Umklapprozesse bedingt. Fiir dic Wider- 
standszunahme ais Funktion der Magnetisierung gilt -f- A W  =  a (J- ■— ./02), der 
Widcrstand nimmt also mit steigender Magnetisierung zuniichst nur sehr langsam zu 
u. beginnt erst stark zu waehsen, wenn fast die Sattigung erreicht ist. J 0 hangt yon 
der mechan. Vorgesehichte des Materials ab. Die GroBe der Hysterese ist um so kleiner, 
je kleiner J 0 ist. Im Grenzfall J 0 =  0 (z. B. bei stark gezogenem Ni) ist die Wider
standsanderung eine eindeutige, also hystcresefrcie Funktion des Quadrates der 
Magnetisierung; in diesem Fali ist auch die maximale ,,gesatt.“ Widerstandszunahme 
am groBten. In einem solchen stark gezogenen Ni-Draht ist die Mehrzahl der Elementar- 
momente senkrecht zur Dralitachse gerichtet. Die longitudinale Magnetisierung erfolgt 
durch kontinuierliches Eindrehen der Momentachsen in die Feldrichtung, also nur durch 
Drehprozesse, mit denen eine Widerstandsandcrung yerbunden ist; daher ist die Wider- 
standsiinderung maximal u. eine eindeutige Funktion des Quadrates der Magnetisierung.
— Unterss. yon Englert konnten den zwciten Grenzfall verwirklichen. Bei stark 
gespannten Drahten aus 92% Fe u. 8 % N i yerschwindet dio longitudinale Widerstands- 
anderung yollkommen; dic Magnetisierungskurye ist eine Rechteckschleife. Dies tritt 
ein, wenn die Drehprozesse yerschwinden u. nur noch Umklapprozesse zur Magneti
sierung fiihren. Alle andern Falle sind Mischungcn der beiden Grenzfalle. Die maximale 
Widerstandsandcrung wird um so kleiner, je mehr Umklapprozesse iiberwiegen; da 
letztere wesentlich schon bei kleinen Feldstarken erfolgen, beginnt die Widerstands
zunahme erst bei mehr oder weniger groBen ./-Werten.

Zwischen der longitudinalcn Widerstandszunahme u. der transyersalen Widerstands- 
abnahme besteht ein direkter Zusammenhang. Wenn durch mechan. Verformung 
eines Drahtes alle magnet. Elementarmomente in Richtung der Dralitachse eingeriehtet 
werden, so daB also bei longitudinaler Magnetisierung nur Umklapprozesse erfolgen, 
so kann eine transyersale Magnetisierung nur durch Drehung um 90° erreicht werden; 
letztere sollte mit einer Widerstandsandcrung einhergehen, weil die Magnetisierung 
durch Drehprozesse erfolgt, u. zwar mit einer Widerstandsabnahme, weil jetzt die 
Momentc durch das Feld senkrecht zur Richtung des Stromes gestellt werden. Wenn 
im andern Grenzfall die Elementarmomente senkrecht zur Drahtaehse gestellt sind,
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bo wird der Widcrstand durch eine transrcrsalc Magnetisierung nicht becinfluBt. 
Messungen von Englert u. Auwarter zeigen, daB allgemein mit jedcr Verkleine- 
rung der longitudinalen Widerstandszunahme durch mechan. Verformung eine Ver- 
groBerung der transversalen Widerstandsabnahme vcrbundcn ist. Bei Drahten aus 
92% Ee u. 8 % Ni crrcicht die transversalc Widerstandsabnahtne ihren grofiten Wert, 
wenn die longitudinale Widerstandszunahme yerschwindet. Longitudinale Widerstands
zunahme u. transversale Widerstandsabnalnne gobcn zusammen, absol. genommen, 
den gleichen Wert. — Die Erscheinungen sind im Einklang mit der Thcorie des ferro- 
magnet. Magnetisierungsvorganges von B e c k e r . (Sitzungsber. Bayr. Akad. Wiss. 
1932. 41—44. Jan./Marz. Miinehen, Unir., Physikal. Inst.) L o r e n z .

E. Raisch, Vcrfahren zum Messen der Warmcleitzahl von Metallen. Dio Probe-
zylinder haben 30 mm Durchmesser, 200 mm Liińgo; sio sind von einem belieizten 
Rohr umgeben, in dem cin gleiches Temp.-Gefalle wio im Vcrs.-stab hergestellt wird, u. 
stehen auf einer Heizplatte, die gegen Abstrahlung nach unten geschiitzt ist. Dio 
MeBstcllcn befindcn sich 12 mm von den Enden ontfernt. Dio Thermoelemente werden 
mit Au zusammengelotet, so daB bis 900° gcarbcitot werden kann. AbschluB nach
auBcn aus Kieselgursteinen. Genauigkeit 5%. Zahlen fiir Eisen u. Chromnickcl
werden gegeben. Die Kurvon sind fast linear. (Forsch. Gebiet Ingenieurwesens Ausg. A.
3. 209—11. Juli/Aug. 1932. Miinehen, Forschungshcim f. Warmeschutz.) W. A. RoTlt.

George Tuneli, Uber die Geschichte und den analylischen Ausdruck des crsten und 
des zweiten Hauplsatzes der Thermodynamikund die Kolie des Differentials d ]V und d Q. 
Vf. gibt eine ausfiihrliche, krit. Darst. der geschichtlichon Entw. des crsten u. zweiten 
Hauptsatzes der Thormodynamik bis auf die Ggw. (Journ. physical Chem. 36. 1744— 71. 
Juni 1932. Washington, Ćarnegio Institution, Geophysical Lab.) J u z a .

Siang Chieh Lee, Partialdruckisothermen. II. (I. vgl. B a n c r o f t ,  C. 1932.
I. 2821.) Siimtliche cinsehlagigo Theorien u. Eormeln fiir dio Dampfdrucke binarer 
Gemische werden durchgcsproehen, keino befriedigt. Es feldt an sicheren Versuehs- 
daten. In den Systemen W.—n. Alkohole steigt die Anomalie m it der Tendenz, zwei 
fl. Schichten zu bilden. Bzl.—Methanol kann durchZusatz vonN aJ in 2Schichten zerlegt 
werden. Vf. untorsucht die Systeme: Bzl.—Methanol, Bzl.— 'Propanol bei 40°. Der App. 
von Sam eshim a (1918) wird zu dem Zweck yerbessert; genauc Beschreibung im Original. 
Dio Zus. von El. u. Dampf wird nach langem Sieden aus den D.D. abgeloitet. Beide 
Systeme geben starkę positive Abweichungen von den theoret. Graden (p-Mol-%); 
die Abweichungcn sind, wio vorauszuschen, bei Methanol groBer ais bei Propanol. 
Empir. Gleichungen, wie sio B a n c r o f t  u . D a v is  (C. 1929. I. 2393) aufstellten: 
log (P a—pa)/pa =  o ■ log (1—x)/x—b, wo P a der Druck der reinen El., pa der Druek 
der betreffenden Fl. im Gemisch m it (x— 1) Mol.-% fremder Substanz ist, geben dio 
Beobachtungen nur teilweise wieder, fiir die Alkohole gilt die Formel bessor ais fiir 
Bzl. Das von L e h f f .l d t  1898 untersuchto System Bzl.—A. liegt, wie zu erwarten, 
in allen Punkten zwischen den beiden vom Vf. untersuchten. Das liegt nicht nur an 
dem sich regelmaBig andernden Assoziationsgrad. Die aus den Dampfdrucken er- 
rcchnoten scheinbaren Assoziationsgrade werden tabelliert. Aus Gcfrierjiunkts- 
erniedrigungen berechnen sich fiir dio Alkohole noeh starkero Assoziationsgrade; der 
tieferen Temp. entspreehcnd. Dio Reihcnfolge der drei Alkohole ist die gleiche wio 
bei den Abweichungcn von den idealen Dampfdruckanderungcn. Die Neigung zur 
Entmischung kann boi den Gefriertempp. dio Anomalitaten noch mehr steigern ais 
bei 40°. Tritt Entmischung cin, so ist in dem betreffenden Gebiet die Partialdruck- 
Isothermc flach u. unabhangig yon der Konz. Das tritt in dem System Bzl.—Methanol 
zwischen 30 u. 70 Mol-% Methanol auf, wio in anderen Systemen gorado oberhalb 
der krit. Lsg.-Tcmp. Andere Eigg. solcher entmischbarer Systeme werden krit. dis- 
kutiert. Wahrend fiir eine idealo Lsg. die Abwcsenheit von Misehungswarmo Bc- 
dingung ist, zeigt Bzl. mit Propanol die gróBten, mit Methanol die kleinsten Misehungs- 
warmen, obwohl dio Partialdrucke mit Methanol abnormer sind ais mit Propanol. 
Der Warmeeffekt ist also nicht der storende Faktor. Auch in dem System A.—Heptan, 
wo ahnliche Partialdruckverhiiltnisse yorliegon wie bci Bzl.—Methanol, tritt auf Zu
satz von N aJ Entmischung ein. n-Butanol—Heptan, wo die Partialdruckisothermen 
ahnlieh sind wie bei Bzl.—n-Propanol, entmischen sich ebensowenig wie Bzl.—n-Pro- 
panol. In dem System Heptan—A. kann man die Partialdrucke des assoziierten A. 
nach B a n c r o f t -D a v is  darstellen, fiir Heptan nicht, genau wie in don Mischungen 
mit Bzl. — Jedenfalls ist die Neigung, zwei Schichten zu bilden, ein storender Faktor. 
(Journ. physical Chem. 35. 3558—82. 1931. CORNELL Univ.) W. A. R o t h .
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W. Edwards Deming und Lola E. Shupe, Einige physikaliscJie Eigenschaften 
von komprimierten Gasen. III. Wasserstoff. (II. vgl. C. 1932. I. 3260.) Methode u. 
Bezeichmuigen wie in den vorhergehendcn beiden Mitt. Die Kompressibilitatsdaten 
sind hauptsachlich den Unterss. an der Reichsanstalt, in Leiden u. in den ,,FlXED 
N itr o g e n  R es. L ab.“ entnommen. Sie werden gegeneinander ausgegliehen u. extra- 
poliert fur den Bereich — 215° bis 500° u. bis 1200 at. In Kurven u. Tabellen sind an- 
gegeben: Spezif. Vol., D ., die Ausdehnungskoeff. — (p/v)(d v/d p )?  u. (T/v)(d v/d T )v, 
Fugazitat, Cv, Cp —  Ov, Cv u. /t. — Die beiden Ausdehnungskoeff. nehnien auf allen 
Isothermen mit zunehmendem Druck (0 bis 1200 at) monoton ab (im Gcgensatz zum 
Verh. von N„ u. CO). Die Isothermen Cp — Gv gegen p  liaben alle ein Maximum 
bei ctwa 500 at. Die Zunahmo von Cp mit dem Druck ist bei H . erhoblich geringer 
ais bei N 2 oder CO. Die Isobaren Cv gegen t haben oberhalb 600 at ein deutlichcs 
Maximum bei etwa 50°. Der JoU LE-TH O M SO N -K oeff. ist +0,21 Grad/at bei — 75° 
u. dem Druck 0; er ist 0 bei —75° u. 25 at u. wird ncgativ bei hoheren Drucken. Beim 
Druck 0 u. boi — 62° ist er ebenfalls 0 u. wird bei gleichcm Druck u. hoheren Tcmpp. 
negativ. —  Dio Kompressibilitatsdaten, aus welchen dieso Berechnungen gemacht 
wurden, entsprcchcn wahrscheinlich oiner Mischung 1 : 3 von Para- mit Orthowasser- 
stoff. — Werte fiir don 2. Virialkoeff. sind angegeben: B  =  17,42 +  314,7- T - 1  —  
2111 X 102 T~- ccm/Mol fur — 75° bis 500°. (Physical Rev. .[2] 40. 848—59. 1/6. 1932. 
Washington [D. C.], Bureau of Chemistry and Soils.) S k a l i k s .

John Mc Morris und Don M. Yost, Frcie Energie, Wdrmeinhalt und Entropie 
ton Jodmonoćhlorid. Es wird erstens das Gleichgewicht zwischen BaPtCl,., BaCl2, Pt, 
gasformigem Jod u. JC1 u. zweitens das Gleichgewicht zwischen NOC1, NO, gas- 
fórmigem Jod u. JC1 gemessen. Aus don Gleichgcwichtskonstanten der beiden Rkk. 
wird die Abhangigkeit der freien Energie F  von der Temp. zu AF — —3125— 1,77 T  
fiir dio Rk. '/a Js +  Vj Cl2 =  JC lim Gaszustand gefunden. Diese Energiegleiehung 
ist in guter Obereinstimmung mit der sieh aus spektroskop. Daten (vgl. C. 1931. II. 
2120) ergebenden Gleichung AF  =  — 3461— 1,40 T, die hicrdurch bestatigt wird. 
Gleichzeitig bestatigt der therm. gefundene Wert des Warmeinhalts A U  — —3125 cal 
die yon C u r t i s , P a t k o w s k i  (C. 1931. II. 2120) gegebene Interpretation der von ihnen 
gemessenen Absorptionsbanden des JC1. Auf Grund neuer, noch nicht publizierter 
Dampfdruckmcssungen von JC1 von D. M. Yost u. J. B. Hatcher wird die Entropie 
des JC1 zu 59,6 cal/Grad bei 25° u. 1 Atm. berechnet, wahrend W. G. Brown auf 
spektroskop. Wcge 59,2 cal/Grad findet. — Der Dissoziationsgrad von JCl-Gas wird 
zu 0,42°/o bei 25“ u. 1,58% bei 100° bestimmt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2247 
bis 2256. Juni 1932. Gates Chem. Labor. California Inst. of Technology, Pasadena, 
Californien.) ROMAN.

W. H. Rodebush, Die Entropie von Stickoxydul und von Kolilendioxyd. Auf 
Grund der Arbeit von P l y l e r  u. B a r k e r  bzw. M a r t in  u. B a r k e r  (C. 1932. I. 15. 
17) kann die Entropie von N ,0  bzv.-. C 0 2 bei 298° K  zu 52,4 bzw. 51,0 Entropiccinheiten 
berechnet werden. Der Wert fiir N ,0  ist nicht sehr versehieden von dem von WuLE 
(C. 1932. I. 2924) abgeschatzten. (Physical Rev. [2] 40. 113. 1/4. 1932. Illinois, Univ., 
Chem. Dep.) F a r k a s .

T. E. Sterne, Die Dampfdruckkonstante des Ammoniak, die Entropie von kry- 
stallisierlem Ammoniak und die Iicaktion IV2 -j- 3 / / 2 2 N H 3. Gegenstand der Arbeit
ist die theoret. Bcrechnung der chem. Konstanten mehratomiger Moll., u. zwar ais 
einfachcs Beispiel von Y // ,.  Es wird vorausgesetzt, daJ3 das KH3 -Mol. die Form einer 
regularen PjTamide u. daher 2 Haupttragheitsmomcnte A u. C hat. Es gibt 2 NH3- 
Mol.-Arten, eine in den 3 H-Kernen symm., eino in 2 Kernen symin. Dio Auswertung 
der Wellenfunktionen ergibt die chem Konstantę i  in Abhangigkeit von den Tragheits- 
momenten, den Molenbriichen Dr (r =  1  bzw. 2) der beiden Mol.-Arten, der Anzahl 
rw0 der linear-unabhangigen Wellenfunktionen, die das r-to Mol. im Krystall beim 
absol. Nullpunkt in seinem tiefsten Zustand zu beschreiben vermogen: 

i  =  ln 64 n5  k* A C'l>/he +  4/3 2  Dr In l / rcu0 .
Der Faktor 4/3 folgt aus der Rotationszustandssumme des freien NH 3 -Mol. Zur Best. 
der rtu0  wird die Schwingungsbewegung des NH 3 -5Iol. im Kn-stall untcrsucht; unter 
Beriicksichtigung des Kernspins der H-Atome u. Vernachlassigung des Kernspins von N 
ergeben sieh die beiden r<u0 = 4 . Die Molenbriiche sind 1/ 2. Unter Venvendung der spektro
skop. Triigheitsniomcnte A  =  2,79- lO-40, C =  5,47-10" 4 0  ergibt sieh dio chem. Konstanto 
zu — 1,55; die Messung yon E u c k e n  liefert — 1,50 ±  0,04 log at. Die Bldg. von 
krystallisiertein NH 3  aus den krystallisierten Elementen beim absol. Nullpunkt liefert
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eine Zunahme der Entropie, die zu 9/4 l i  In 3 bcrechnet wird. Die aus der entsprechenden 
Gasrk. zu berechnende Summo von chem. Konstanten wird zu —7,17 berechnet, wahrend 
der experimentc]le Wert naeh E u c k e n  7,04 ±  0,10 betragt. (Physical Rev. [2] 39. 
993— 1007. 15/3. 1932. Harvard Univ. u. Massachusetts Inst. of Technology.) E i s t z .

Aruil K . D atta, Dissoziationswarme ton Stickstojf. Vf. untersueht das Absorptions- 
spektrum von N 20 , das sich ais yollkommen kontinuierlich erweist. Die Absorption 
beginnt bei 2740 A. Unter Annahme, daB diese Absorption der photochem. Rk.

N20  — y  NO +  N
cntspricht, ergibt sich fiir die Dissoziationswarme des N a 203 Kcal. (Naturo 129. 870. 
11/6. 1932. Allahabad, Univ., Dept. of Physics.) L o r e n z .

F. Naumann, Untersuchungen zur Zustandsgleichung des Wasserdampfes. Vf. stcllt 
auf crapir. Grundlage eine Zustandsgleichung des W.-Dampfcs mit der Absicht auf, 
dic in Tabellcn yorliegenden Zahlenwcrte mit moglichst wenig Konstanten inter- 
policren zu konnen. Dabci orweist es sich ais yorteilhaft, dic spez. Warnic bei kon
stantom Volmnon naeh Potenzen der D. zu entwickeln. Es ergibt sich:

p - t  =  [ B — 0,566/w +  0,000 44/v*]-T +  845/u— 400-103/«-T — 336-102> '2 T°.
Bei diesen Betrachtungen wurde das Gebiet in unmittelbaror Niiho des krit. Punktes 
auBer Acht gelassen, da dort keine hinreichend sicheren Angaben vorliegen. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A. 159. 135— 44. Marz 1932. Karlsruhe, Maschincnlabor. d. 
T. H. )  E i s e n s c h i t z .

I. Traube, Ober die Proporlionalilal ton tan der Waals Gro pen a und b. In E r-  
widerung auf eino Arbeit von R a y  (vgl. C. 1932. I. 3041) wcist Yf. darauf hin, daB cr 
bereits friiher dio Proportionalitat der VAN DER W A A LSschen Konstanten a u. b fest- 
gestellt hat (Ztschr. physikal. Chem. 6 8  [1909]. 289). Das vom Vf. herangezogeno 
Zahlenmaterial bezieht sich auf FIL, wahrend R a y  die Eigg. von Gascn betrachtet. 
(Kolloid-Ztschr. 59. 136. Mai 1932, Berlin-Charlottenburg.) E i s e n s c h i t z .

W. Koch, Das ,Verhalten des Wassers im Tcritischen Gebiet. Naeh CALLENDAR 
(C. 1 9 2 9 .1. 362) sind die krit. Werte fur W. nicht 374° u. 226 kg/qcm, sondern 380,6° u. 
256,6 kg/qcm; dabci soli ein kleiner Luftgch. yon groBem EinfluB sein. Vf. miBt 
direkter ais Ca l l e n d a r  : bei 240 kg/qcm wird dem W. bei vcrschiodencn Tempp. 
elektr. Warnie zugofuhrt u. dio Temp.-Erhohung gemessen (App. vgl. C. 1932. I. 1763). 
Der Luftgeh. war dabei weit kleiner ais 0,001%; besondere Verss. ergeben, daB er 
nicht die von CALLENDAR vcrmutete Rolle spielt. Die Zunahme des Warmcinhaltes 
mit der Temp. bei 240 kg/qcm yerłauft nicht naeh Ca l l e n d a r , sondern regelmaBig 
mit einem Wendepunkt boi 379,6°, wo cv mit 36 cal/g ein deutliches Maximum aufweist. 
(Forsch. Gebiet Ingenieurwesens Ausg. A. 3. 189— 92. Juli/Aug. 1932. Munehen, 
Techn. Hochsch., Lab. f. techn. Physik.) W. A. R o t h .

C. Weygand und W. Griintzig, Das Polynwrphensystem der natiirlichen cin- 
saurigen Triglyceride. (Vgl. C. 1931. II. 3121.) L o s k i t  hat (C. 1928. II. 1) die ver- 
schiedencn Modifikationcn nicht richtig eingereiht. Yff. erhalten von Trislearin, Tri- 
palmitin, Trim yristin  u. Trilaurin je s i o b e n verschiedene F.F.

Tristcarin 55° (C) 64° (C) 65° (B) 65,5° (A) 69,5° (C) 70,5° (B) 71°(A)
Tripalmitin 45,5 55,5 57 58 63,5 64,5 65
Trimyristin 32 47 48 48,5 54,5 56 56,5
Trilaurin 18 36 37 37,5 45 46 46,5

Qualitativ ist die Periodizitat die gleiclie, das F.-Inkremcnt nimmt bei der Yer- 
gróBerung des Molekiils um 6  CHo mit steigendcm Mol.-Gew. ab. Die C-Modifikationcn 
crscheinen mit groBer Keimzahl, die B-Modifikationen mit wesentlich geringerer, die 
A-Formen liefern klare Flachcn. Die Stoffc werden mit dem genau untersuchten p'-Me- 
thylohalkon (C. 1929. II. 38) yergliehen; Einzelheiten s. Original. Am Tristcarin wird 
die Arbeitsweise genau beschricben. Fiir alle 4 Triglyceride wird die Krystalisations- 
geschwindigkeit angegeben. (Vgl. nachst. Ref.) (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 206. 
304—12. 18/6. 1932. Leipzig, Chem. Lab. u. Lab. f. angew. Ch. u. Pharmazie.) R o t h .

C. Weygand und W. Griintzig, Ober die alternierenden Schmelzpunkle in homo- 
logen Reihen. (Vgl. yorst. Ref.) Das Alternieren der F.F. in homologen Reihen hat 
TAMMANN krystallmorpholog. crklart, PaULY u. NEKRASSOW aus der Zickzaek- 
struktur. Fiir Tripenladecylin u. Trilieptadecylin finden Yff. nur je 4 Modifikationen. 
Dio F.F. der stabilen Modifikationen zeigen Alternation, dic der instabilen nicht.

Cu C] 5 C1 6  C1 7  C1 8

stabil: 56,5° 52° 65,6° 57,5° 71,0° C1 5  ferner 51,5° u. 49°
instabil: 32 40 45,5 49,5 55,5.
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Vergleicht man aber die morpholog. zusammcngeliórigcn Modifikationeu, so verschwindet 
das Alternationspkanomen. Die stabilen Formen in einer Reihe branchen nieht korre- 
spondierende Formen zu sein. Dio unpaaren Glieder yermogen manohe Krystall- 
strukturen mit hoherom F. nieht auszubilden. Das Altcmationsphanomen ist also 
krystall-morpholog. zu deuten. (Ztschr anorgan. allg. Chem. 206. 313—16. 18/6. 1932. 
Leipzig, Chem. Lab. Univ.) W. A. R o t h .

F. Bourion und O. Hun, Kryoskopisclie Sludie iiber Ather und Aceton in Losungcn
ton KaliumcUorid. (Vgl. C. 1932. II. 183.) Vff. erhalten in 0,5-mol. KCl-Lsg. ais kryo- 
akop. Konstantę von A. K c — 21,72, von Aceton K c — 19,84, in 1,225-mol. KCl-Lsg. 
fiir A. K c — 27,81, fiir Aceton K c — 22,19. A. u. Paraldehyd ergeben in l-mol. KCl- 
Lsg. K c — 26,32 bzw. 28,05. K c bezogen auf W. ist also fiir Aceton hóher ais fiir A., 
bczogen auf KCl-Lsgg. aber umgekehrt kleiner, ahnlióh wie in NaCI-Lsgg. Multipliziert 
man die K c von A. in 0,5-mol. KCl-Lsgg. (21,72) mit 18,53/17,42 (Verhaltni| der K c 
von Paraldehyd u. A. in W.) erhśilt man 23,1, also prakt. die K c =  22,97 von Par
aldehyd in diesem Lbsungsinittel. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 2050—52. 6 / 6 . 
1932.) K rum m acher.

G. E. Ułllenbeck und E . A. Uehling,Z)ie Schallgeschwindigkeit in einem idealen
Fcrmi-Dirac- oder Einstein-Bose-Gas. Vff. diskutieren die Eigg. eines aus punktfórmigen 
Moll. bestclienden Gasca, in welchem die F e r m i - oder BOSE-Statistik gilt. Anwendung 
des Virialsatzes liefert die Gleichung der Adiabate u. einen Ausdruck fiir die Temp. 
u. Yolumabhangigkeit der Energie. Ferner ergibt sieh ohne Anwendung der Zustands- 
gleichung nur aus dom Yirialsatz die Schallgeschwindigkeit ala Funktion von Temp. 
u. Volumen. (Physical Rev. [2] 39. 1014— 15. 15/3. 1932. Univ. of Michigan, Dep. 
of Phys.) . E i s e n s c h i t z .

Lennart Smith, U brr die Vcrbrennung ton chlorTialtigen Substanzen in Berthelots 
Bombę. Teilweise mitbearbcitet von E. Schjdnberg. Die Verbrennung chlorlialtiger 
Stoffe macht Schwierigkeiten, weil eine yollstandige Red. des Chlors zu HC1 scliwcr 
zu erzielen ist. VergroBerung der Beriihrungsflache von Reduktionslsg. u. Bombcn- 
gasen ist forderlich. Vf. untersucht die Art der Bombengase u. ihro zeitlichcn Um- 
setzungen; er arbeitet mit einer platinausgokleidetcn Bombę mit Warmeverteilungs- 
sehild aus P t u. dem Monochlorhydrin des Glycerins (32% Cl), sowie Monochloressig- 
siiure mit Paraffinolzusatz. Dio Gase enthalten mit der Żeit nach der Ziindung ab- 
nehmende Mengen KOCI u. Cl2 u. fast konstantę HCl-Mengen, hingegen kaum Stick- 
oxyde. Unter n. Verhiiltnissen wiirde die Hauptperiode */, Stde. dauern; nach der 
ublichen Zeit yon ca. 7 Min. hat man noch einen iiber 10 cal betragenden Warmeumaatz 
zu erwartcn.doch hangen die Werte vom N 2-Gch. des 0 2  u. von der Konz. der arsenigen 
Saurelsg. ab. Ein kleiner Paraffinolzusatz kann dio Mengo CL sogar erhohen, ist aber 
fiir aiehere Ziindung ndtig. Etwa-s P t u. Au (Lot) wird stets gel. — Vf. stellt Yerss. 
mit yerschieden langer Hauptperiode u. Beriicksichtigung der unvollstandigen Rk. 
in der Gasphase an. Mit kurzer Hauptperiode laBt sieh so auf 0,2% genau arbeiten.

Zur VergróBerung der Beriihrungsflache zwischen Gas u. reduzierendor Lsg. wird 
die Wand mit Glaswolle, Pt-Drahtnetz u. Quarzwollo ausgekleidet, die mit As20 3- 
Lsg. getrankt werden. Nur Quarzwolle bewahrt sieh: es wird weniger froios Chlor 
gebildet u. dieses rasch reduziert, nach 7 Min. ist kein CU inehr naehzuweisen. 

a-Monochlorhydrin • • • 3641 cal/g a,/?-Dichlorhydrin ■ - ■ 3188 cal/g
/?-Monochlorhydrin • • • 3647 „ Epichlorhydrin..................  4532 „
a,a'-Dichlorhydrin * • • 3153 ,,

(Svensk Kem. Tidskr. 43- 213—26. 1931. Lund, Chem. Inst. d. Uniy.) W. A. R o t h .
I. A. Kablukow und F. M. Perelman, Beslimmung der Verbrennungswdrme ton 

halogenierten organischen Verbindu?tgen. (Chem. Journ. S er. A. Journ. allg. Chem. 
fruss.: Chimitaeheskii Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 1249—57.
1931. — C. 1931. II. 23.) S c h o n f e l d .

A 3. K o l l o l d c h e m l e .  C a p i l l a r c h e m ie .
S. I. Djatschkowsky, Ober den Einflufi niedriger Temperaturcn auf den Zusland 

der Kolloidsysteme. (Vgl. C. 1931. I. 2980.) Mit einer gróBeren Anzahl von Fe(0H )3- 
Solen (welche z. T. geringo Mengen C2H5OH enthielten, z. T. mit FeCI, peptisiert 
waren) wurden Gefrieryerss. ausgefiibrt, wobei vor dem Einfrieren u. nach dem Auf- 
tauen Zahigkeits-, Leitfahigkeits- u. Konz.-Messungen yorgenommen wurden. In 
Ubereinstimmung mit friiheren Yerss. von LOTTERMOSER findet Vf., daB nach dem 
Auftauen ein Teil der Elektrolyte yon der Oberflacho der Kolloidteilchen in die inter-
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micellare FI. iibergegangcn ist. Der Vorgang der Koagulation u. des Auspressens der 
Elcktrolyto beim melmnaligen Gefrieren wird erlautert. Die bei den Gefrierrerss. 
(von V 20 5-, Bcrlinerblau-, Molybdanblau-, AI(OH)3-, Kaolin-, As2S3-, Sb2S3-, Au-, 
Ag-, AgCl-, Hamoglobin- u. a. Solen bei — 5, — 15, — 21 u. — 183°) gemachten Beob- 
achtungen werden in einer ausfuhrlichen Tabelle wiedergegeben. Diojenigen Solo, 
welehe boi — 5°, — 15 u. — 21° nicht ausfrioren u. innerlialb der Eishiille einen Saek 
bilden, haben ein pa <  8,5. Die Sole m it ph >  8,5 gefrieren gleichmaCig. V 20 5, Hamo
globin, Albumin ote. koagulieren nach dem Auftauen, wenn die Gcfriertemp. —5 bis 
— 21° betrug, zeigen jedoeh beim Auftauen keine Koagulation, wenn sio vorher in 
fl. Saucrstoff eingefroren wurden. (Kolloid-Ztschr. 59. 76—81. April 1932. Woronesh, 
Kolloidchem. Lab. des eheni.-teehn. Inst.) Gu r ia n .

R. M. Woodman, Bestimmung des Emulsionslyps. (Vgl. C. 1932. I. 3336.) Dio 
Methoden werden diskutiert, u. dio Ausfuhrung der Tropfenmethode wird beschrioben 
(vgl. C. 1932. I. 3336). (Chem. News 144. 225—30. 8/4. 1932. Cambridge Univ. Horti- 
cultural Research S tai jon.) L o r e n z .

Arne Tiselius, Ubcr (len Einflufi der Ladung auf die Sedimcnlalionsgeschwindig- 
keit ton Kolloiden besonders in der UUrazenlrifuge. Kleine Teilchcn einer kolloiden 
Lsg. setzen sich infolgc ihrer Ladung, die sich ais Reibungserhdhung zu erkenuen gibt, 
bei der Sedimentation langsamer ab, ais wenn sic ungeladen sind. Eine Gleichung von 
S m o l u c h o w s k i , die die Erhohung des Widerstandes der umgebenden Fl. gegen dio 
Sedimentationsbewegung des Teilchens wiedergibt, wird, da dio Voraussetzungen boi 
kleinen TeilchcngróCen nicht immer crfiillt sind, durch eino andere ersotzt. In der neuen 
Formel sind GroCen fiir die scheinbare u. wahro Sedimentationsgesehwindigkeit, sowie 
fiir den Anteil des Kolloidions an der Gesamtleitfahigkeit des Systems cnthalton. —  
Durch Zusatz von Neutralsalzen lafit sich obiger Effekt zum Verschwinden bringen. —  
Einigo Messungen an EiweiBkorpern bestiitigen dio Riehtigkoit der Uberlegungen. 
(Kolloid-Ztschr. 59. 306—09. Juni 1932. Upsala.) ROGOWSKI.

H. V. Tartar und V. R. Damerell, Das kolloide System, gealłerles Aluminium- 
hydroxyd-basisclies Aluminiumchlorid. Es werden Al20 3-Sole von groBer Rcinheit durch 
Fallung von Al-Chlorid, Nitrat oder Sulfat mit NH3, Auswaschen u. Zentrifugicren 
hergestellt. Der Geh. an N H a ist geringer ais 1: 25000 bozogen auf Al. Es wird ferner 
dio Hcrst. von bas. AlCl3 -Lsgg. beschriebcn. Mit diesen Lsgg. werden dio Al„03-Solo 
stabilisiert. Es ist viel yorteilhafter, mit bas. AlCI3 -Lsgg. ais m it HC1 zu stabilisieren, 
wcil mit der letzteren das Gleichgewicht erst nach Monaten erreieht wird, wahrend 
man os mit bas. A1C13  schon nach wenigen Tagen erreieht. Vff. messen die H+- u. dio 
GT-Ionenaktivitat u. die Lcitfiihigkeit der stabilisicrten Solo u. stellen fest, in welcher 
Weise sich dio Aciditat der Lsgg. andert, wenn der Geh. an bas. A1C13  bzw. an Al(OH ) 3  

geandert wird, wenn das Sol sich absetzt u. wenn es mit Na2S 0 4 oder NaCl gcfa-llt wird. 
Es gelingt nicht, zwei Sole mit den gleichcn Eigg. herzustellen, wenn verschicdene 
Al-Salze ais Ausgangsmaterial yerwendet wurden. Bei der Zugabe von bas. A1C13  

zu dcm Hydroxydsol, sowie auch bei dem umgekehrten Yorgang, steigt dic H+-Ionen- 
konz.; dies wird darauf zuruckgefiihrt, daB sich die R k .:

A1+++ +  H20  — ->- Al(OH)++ - f  H+ 
abspielt u. daB Al(OH)++ an den kolloiden Partikeln des Sola adsorbiert wird. Es 
wird gezeigt, daB sich die pn-Anderungon bei der Fallung des Sols auch auf Adsorplions- 
crseheinungen zuruckfiihrenlassen. (Journ.physicalChem.36.1419—33.Mai 1932.) J tjza .

J. B. Nichols, E. 0 . KraemerundE. D. Bailey, Te.ilchengrópe uwl Krmstilulion 
von kolloidem Eisenozyd. II. Dialyse und Alterung. (I. vgl. C. 1932. I. 2559.) Die 
TeilchengróBenverteilungskurven von Fe-Oxyd werden erhaltcn mittela des S t o k e s -  
schen Gosetzes durch Zentrifugieren vcrsehicdencr Probcn von kolloidem Fe-Oxyd, 
hergestellt durch Dialyse von hydrolysierten FoCl3 -Lsgg. Es zeigt sich, daB 
dic TeilehengróBe nicht wesentlieh boeinfluBt wird durch Entfernen von Salz u. Siiure. — 
Dic Zus. der Solo andert sich betrachtlich, indem im Laufe von 3 Monaten der Geh. 
an kolloidem Fe von 77 auf 27% sinkt, wahrend gleichzeitig der FeCI3 -Geh. der inter- 
micellaren Fl. entsprechend wiichst. Die Anderung der TeilchengroBen bei der Alterung 
scheint auch von der Konz. der Sole abzuhangen, indem die Form der Yerteilungs- 
kurve sich bei den konzontrierten Solen starker andert. Nach der Dialyse eines frisch 
bereiteten Sols konnte eine starko Steigerung in der Lichtabsorption festgestellt werden, 
ohno daB dabei eine Zunahme des Geh. an kolloidem Fe stattgefunden hatte. Dieses 
zeigt eine Anderung in der Zus. ohno Anderung des Sedimentationsgrades. Dio Unters. 
einer langero Zeit aufbewahrten FeCl3 -Lsg. weist darauf hin, daB mit fortschreitender



A3. K o l l o id c h e m ie . Ca p i u .a r c h e .u jk . 1932. II.

Alterung die Anzahl der Keime zunimmt. (Journ. physical Chcm. 36. 505—14. Febr. 
1932. Wilmington, Delaware.) G uR IA N .

B. W. Iljin und S. G. Pinsker, Alterungs- und Hysleresiswrgange in dispersen 
Syslemen. Sedimentaiionshysteresis von Kolilesuspensionen in Farbstofflosungen. An 
Susponsionen von „Blood Charcoal 23905“ u. Holzkohle wird die AYrkg. yon Methyl- 
yiolettlsgg. yerschiedencr Konz. (0,025—-0,2%) auf die Sedimentation u. die Sedi- 
mentationshysteresis untersucht. Mcthylviolett in geringen Konzz. yerursacht zuniichst 
eine Auflockcrung des Kohle-Nd., d. h. die Stabilisierung der Suspension. Schiittelt 
man jedoch das Sediment nach 24 Stdn. wieder auf, so kann festgestellt werden, daB 
die stabilisierende Wrkg. des Zusatzes abnimmt, was von Vff. ais ,,zeitliche“ Hysteresis 
angesprochen wird. Die relative Hysteresis fiir 0,025% Methylyiolettlsgg. u. eine 0,4%igc 
Kohlcsuspension betriigt nach 24 Stdn. (gemessen an der Sedimentliohe) 16%. Ver- 
groBerung der Farbstoffkonz. fiihrt zu einer Zunahme der Anzahl kleiner Kohle- 
teilchen, die nicht sedimentieren u. die selbst nach 2 Tagen keine Gewóhnungserschei- 
nungen zeigen. Die elektr. Leitfahigkeit der Fl. iiber dem Nd. ist bei rein wss. Sus- 
pensioncn etwas niedriger ais bei solchen, denen Farbstoff zugesetzt wird. (Chem. 
Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. A. Sliurnal 
obschtschei Chimii] 1 (63). 569—83. 1931.) G u r i a n .

L. Meunier, P. Sisley und F. Genin, AUerung und Flockung der Losungen von 
Zinnchlorid und Titanchlorid. Yff. untersuclien die Alterung von Lsgg. yon SnCl., u. 
TiCl,. AuBerlich noch klare Lsgg. von SnCl., lassen sich auf ihren Hydrolysegrad unter- 
suchen: 1 . durch Ausschiittcln mit A., in dem nur unyerandertes SnCl4 1. ist; 2 . durch 
Zusatz von SnCk, wobci mit zunehmender Hydrolyse eino gelbbraune Farbung auf- 
tritt; 3. durch Zusatz von Alkali oder von ammoniakal. Wcinsaure, wobei mit zu
nehmender Hydrolyse Ndd. entstehen. Mit zunehmendem Alter werden die Lsgg. 
von SnCl, starker schiiumend, allmahlich opalcscent u. flocken schlieBlicli. Die Alte
rung wird durch Temp.-Erhohung stark beschleunigt, durch Zusatz yon Alkalichloriden 
yerringert u. durch Zusatz yon TiClj ganz yerhindert. — Sowohl fiir SnCl., ais auch fiir 
TiCl4 wird die Alterung quantitativ yerfolgt in Abhangigkeit von Zeit, Temp., Konz. 
u. Siluregeh. u. die erhaltenen Kuryen diskutiert. —  Gemischte Lsgg. von SnCl.i u. 
TiCl4 iiben aufeinander eine Schutzwrkg. aus. AuBerdem kann man frisch gefalltc 
Titansaure durch SnClj-Lsg. u. ebenso frisch gefallte Zinnsaure durch TiCl.,-Lsg. all
mahlich zu einer klaren Lsg. mit ycrschwindendcm Tyndallkegel peptisieren. 1 Mol 
SnCl4  kann maximal 2 Mole Titansiiurc peptisieren. Wahrscheinlich entstehen dabei 
Stannate oder Chlorostannate des Titans, die 1. u. wenig hydrolysierbar sind. (Cliim. 
et Ind. 27. 1017— 22. Mai 1932.) E r b e .

Shridhar Sarvottam Joshi und T. Surya Narayan, Der Einflu/3 der Temperatur 
auf die Koa.gulation von kolloidem Mangandioxyd. Ein Mangandioxydsol wird mit 
KCl-Lsg. yersetzt u. dio Abhangigkeit der koagulierten Menge yon der Versuchstemp. 
bestimmt. Aus diesen Daten wird die SMOLtrCHOWSKIsehe Konst. /? =  1 l t ( ] /n j ] /n t —  1) 
berechnet, worin n0 u. nt die Teilchenzahl zu Beginn bzw. zur Zeit t der Koagulation 
bedeuten. n jn t wird gleich a/(a —  x ) gesetzt (a =  MnO^-Gch. zu Beginn, a — x zur 
Zeit t). Ein Diagramm zeigt cinen Abfall yon P mit steigender Temp., darauf Zunahme 
bis zu einem konstanten Wert in der Gfegend von 50— 60°. Nacli Ansicht der Vff. be- 
deutet dieses Ergebnis eino betraehtliche Abweichung yon den Forderungen der 
SMOLUCHOWSKIschen Theorie. (Kolloid-Ztschr. 59. 335—36. Juni 1932. Benares, 
Indien, Chem. Labor. der Hindu Univ.) ROGOWSKI.

Aksel G. Olsen, Strukturerscheinungen in Gelatinegelen. Strukturell ist das Gelatine- 
gel ais ein Gebilde yon biirstennrtigen Molekularketton aufzufassen. Die Bldg. des 
Gels besteht in einer Verfestigung u. der etwas langsamer vor sich gehenden Bldg. 
yon Molekularketten, welche bei tieferer Temp. eine Verlangsamung erfahrt. Die 
Verfliissigungszeit yon Goleń, welche bei 14— 15° gebildet wurden, wiichst mit der 
Alterung des Gels. Die Yerfestigungszeit von Gelen, welche bei 0° gebildet werden, 
ist so kurz, daB die Orientierung nicht vor sich gehen kann, so daB die gebildeten Gele 
nicht sehr bestandig sind u. sich bei der Verflussigungstemp. prakt. momentan yer- 
fliissigen. Konzentriertc Gele zeigen eine groBere Neigung zur Molekularorientierung 
ais vcrduimte. (Journ. physical Chem. 36. 529—33. Febr. 1932.) G u r i a n .

Hans Bincer, tJber die Rolle des TFasaens in Gelatinesolen und -gelen. (Kolloid- 
Ztschr. 59. 88—93. April 1932. — C. 1931. II. 2132.) L e s z y n s k i .

Neda Marinesco, Die Wirkung eines schwingenden Piezoguarzes auf Sole und Suspen- 
sionen. Die durch Ultraschallicellen hervorgerufene thizotropc Umwandlung. Mit Hilfe
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von Piezoquarzcn, die Eigenfreąuenzen in der GroBenordnung yon 1000 kHz haben, 
werden Ultraschall wellen erzeugt u. dereń Wrkg. auf hydrophile u. thixotrope Gele 
beobaehtet (mkr. kinematographiert). Die Gele werden verfliissigt u. zeigen dabei 
Zoncn, in denen dio Tcilehen in verschieden schnellen Bewegungen bogriffen sind. 
Die Teilchen einer Suspension werden nach MaBgabe der sich in dem Praparat aus- 
bildenden stehenden Wellen geordnet u. kehren nach Becndigung der Bestrahlung 
wieder in ihro alte Stellung zuruck. Mkr. Pasem werden zerbrochcn, die Bruckstiicko 
ballen sich zusammen u. bleiben ebenfalls an den Knotenpunktcn der stehenden Wellen 
stehen. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 1824— 27. 23/5. 1932.) R o g o w s k i .

A. Steigmann, Einige kolloidchemische Reaklioncn des Rimnols. Eine Lsg. yon 
Riyanol ( =  Lactat der 2-Athoxy-6,9-diaminoacridinbase) wird mit Halogenalkalien 
behandelt; hierbei nimmt die —  von der Gesamtkonz. sehr abhiingige — Fallungswrkg. 
von Jodid iiber Bromid u. Chlorid zum Eiuorid ab. Der Vorgang kann nicht ais Flockung 
angesehen werden, da die Halogenide zweiwertiger'Metalle nicht stiirker wirken ais 
die einwertiger. Auf Zusatz einer Jod-Jodkaliumlsg. wird Rivanollsg. zuerst tiefbraun, 
dann dunkelblau, wobei gleichzeitig Flocken ausfallen, was durch einen bestimmten 
Gelatinegeh. yerhindert werden kann. Weitere Vcrss. mit Jod-Jodkaliumlsg weisen 
eine deutliehe Analogie des Verh. des Riyanols zu dem der Starkę u. ihrer Abbauprodd. 
auf. (Kolloid-Ztschr. 5 9 . 343—44. Juni 1932. Heidelberg.) ROGOWSKI.

Samuel Sugden und Michael Waloff, Parachor und chemische Konsłitution. 
18. Additionsierbindungen des Borlrifluorids. (17. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 187.) Die Verbb. 
aus BF3  u. Athern oder Estcrn sind im Zusammcnhang mit der Elektronenthcorio 
der Valenz von besonderem Interesse. Man kann sie ais I formulieren; die Bindung 
zwischen B u. O kann man ais koordinatiye Bindung oder ais semipolare Doppelbindung 
ansehen. Deshalb wurden bei der Berechnung des Parachors 1,6 Einhciten abgezogen; 
Konstantę fiir B 16,4, fiir E 25,0. Die esperimentellen Werte stimmen mit den be- 
rechneten gut ubercin. Der RA M SA Y -SH IELD S-K oeff. k schcint anzudeuten, daB die 
untersuchten Verbb. ,,normale“ Pil. sind. — SUGDEN hatte friihcr (C. 1 9 2 9 . I. 2962) 
die Annahme gemacht, daB Bindung (,,sharing“ ) eines Elektrons mit einer Kontraktion 
von — 11,6 yerbunden ist; diese Annahme bat sich spiiter ais irrtumlich erwiesen; 
auch dio Verbb. I, die 2 gebundene Elektroncn mehr enthalten ais der n. Anzahl ent- 
spricht, weisen keine Kontraktion auf. Vff. polemisieren diesbeziiglich gegon SlDGW ICK 
u. SuTTON (C. 1 9 3 0 . II. 1071) u. S i p p e l  (C. 1 9 3 0 . II. 2620). Auch die v o n  SlDGW ICK 
(The Electronic Theory of Valency, S . 128) fiir iiber don n. Wcrt yergroBertc Yalcnz- 
schalen angenommene Kontraktion findet sich nicht bei den Verbb. I, in denen die

„  Valcnzschale des B nicht 6 ,
t  tj / -p Tr , m /  3 \t> t?  sondern 8  Elektronen enthiilt.—
1 W n i . n /  Auf Grund der neuen Bcfundoł  ]aCt gic}i das yon s u c d e n  (1 . c.)

untcrsuchte Acetylacelonbordifluorid ais H  formulieren; mit dieser Konst. stimmt der 
gefundene P-Wert yorzuglich uberein. — Alle Temp.-Angaben sind korr. Metln/l- 
formiatbort r i fluor id, C2H,,02 +  BP3, F. 23,5°, Kp. 92,5°. D.31>5., 1,409, D.50'5, 1,377. 
y3j =  39,30, yr9 =  36,58 dyn/cm. P  gef. 228,4 (ber. 227,8). Athylformiatbortrifluorid, 
C3 H60 2 +  BF3. F. 3°, Kp. 103°. D . 1 9 4 1,323, D . 5 2 -5 4  1,282. y 14 > 5 =  36,16, =  31,70.
P  — 262,7 (266,8). Melhylacetatborlrifluorid, C3HflOa +  BF3, F. 61,5°. D . 6 1 >5 4 1,249,
D . 8 7 ' 5 4 1,221. y G4 =  31,71, y „  — 28,88. P  — 269,8 (266,8). Athylacelatborlrifluorid, 
C4H80 2 +  BF3, F. 31°, Kp. 123°. D . 4 2 4 1,223, D . 7I>4 1,190. y3 a , 5 =  31,92, y m =  29,45. 
P  =  303,1 (305,8). Dimethylulherbortrifluorid, C2H0O +  BF3, Kp. 128°. D . 2 0 4 1,241,
D . 4 9 4 1,207. y 10 5 =  1,240, y59 — 28,84. P  =  2 2 0 , 6  (2 2 2 ,0 ). Diathylatherborlrifluorid, 
C4H10O +  BFj, k p .7„  126— 127°. D . I 3 4  1,135, D . « - 5 4 1,098. y 1 5 ( 5  =  30,15, =  26,50.
P  =  294,6 (300,0). Methylacetanilidbortrifluorid, C9H n ON +  BF3. Jlan gieBt Methyl- 
acetanilid in A. zu BF3  in A. (nicht umgekehrt). F. 114° (aus Aceton +  Diisopropyl- 
ather). D .114, 1,193, D . 1 5 0 - 5 4 1,164. y 1 1 8 l 5  =  38,06, y 1 5 0  =  34,90. P  =  453,2 (452,5). 
Acetanilidbortrifluorid, CgH9ON +  BF3, F. 133°, zers. sich dicht oberhalb des F. 
(Journ. chcm. Soc., London 1932. 1492—96. Mai. London, Birkbeck College.) O g .

— , Durnie Schichten und die Untersuchung von Molekularslrukłuren. Zusammen- 
fassende Darst. der auf diesem Gebiet liegenden Arbeiten von D e v a u x . (La Naturę 
1 9 3 2 . I .  308— 15. 1/4. 1932.) G u k i a n .

Satyendra Ray, Eine Theorie zu den Beobachlungen von Schultze iiber die Fliissig- 
keitshóhe zwischen paralhlen Platlen. Im AnschluB an die Oberflachenspannungstheorie 
des Vf. (C. 1 9 2 8 . U . 227. 1 9 3 1 . II. 1685) werden theoret. Erorterungen iiber die
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ScH U LTZESchen Yerss. (C. 1932.1. 1997) angestellt, die gezeigt hatten, daB die Formel 
fiir Fl.-Hohen zwischen parallelen Platten nicht mehr gilt, sobald diese eine gewisse 
Breite u. Hólie unterschreiten. (Kolloid-Ztschr. 59. 280— 83. Juni 1932. Lucknow, 
Indien, Univ.) ROGOWSKI.

M. Samec, Osmose und Diffusion einiger Pflanzenkolłoide. (Stiirkesubstanzen- 
Ligninsulfosaure-Humatc.) Ber osmot. Druck yon Amylophosphorsilure, Ligninsulfo- 
saure, Ammoniumhumat u. Ammoniumhymatomelanat wird in iiblicher Weise unter 
Benutzung von Kolloidmembranen bestimmt. Die Werte stimmen mit den Ergebnisscn 
anderer Methoden nur dann uberein, wenn man bei der Bereehnung eine Betatigung 
der Gegenionen vcrnachlassigt. — Mit waehsender Konz. steigt der (an Amylopektin 
gemesseno) osmot. Druok viel starker, ais der linearen Proportionalitat des VAN’T H o f f - 
sehen Gcsetztes entspricht. Zur mathemat. Formulierung der gesuehtcn Beziehung 
wird eine Formel bercchnet, die, auch den Quellungsdruck berucksichtigend, die ge- 
messenen Wertc befriedigend gut wiedergibt, mit Ausnabme derer bei selir hohen 
Konzz. (Gallertbldg.). —  Im Gegensatz zu den Messungen des osmot. Druckes spielen 
dio Wasseretoffgegenionen oino groBe Rolle boi Messung der Diffusionsgeschwindigkeit. 
Es ist diese fiir Amylopektin abnorm groB, fiir seine organ. Komponentę allein da- 
gegen fast normal. (Kolloid-Ztschr. 59. 26G—78. Juni 1932. Laibaeh [Ljubljana], 
Jugoslavien. Chem. Inst. d. Konig Alexander-Univ.) ROGOWSKI.

H . R. Bruins, Die Diffusion kolloider Teilchen. IV. Der Einflufi der Ladung 
auf die Diffusionsgeschwindigke.it und auf dereń Anderung wdhrend der Koagulation. 
(III. ygl. C. 1932. I. 925.) Die eingehende Besprechimg der Abhandlung III (1. c.) 
durch H a r t l e y  u . R o b in s o n  (C. 1932. II. 2560) wird diskutiert u. einige erganzende 
Bcmcrkungen zu der in III entwickelten Theorie hinzugefiigt. Weiterhin werden zwei 
Versa. besprochen, nach denen die Diffusionskonstante gewisser Amylumsole, die durch 
[Co(NH3)6",]-Zusatz zur Koagulation gebracht werden, wahrend dieser nicht zu, sondern 
abnimmt. Dieses Ergebnis ist vom Standpimkt der E lN ST EIN -STO K E Sschen Glci- 
chung unverstandlich, wird aber von der Theorie des Yf. gut erklart. (Kolloid-Ztschr. 
59. 2G3— 6 6 . Juni 1932. Utrecht. v a n ’t  HoFF-Labor.) R o g o w s k i .

W. W. Efimow, Der antagonistische Einflup der Kationem auf die Diffusions
geschwindigkeit der OH-Ionen in Gelatinegalkrlen. Um die antagonist. Wrkg. verschie- 
dener Kationen auf die Diffusionsgeschwindigkeit der OH-Ionen zu untersuchen, 
werden 5%ig. G-elatinegele, die eins der zu untersuchenden Kationen (mit gleichen 
Anionen) enthalten u. mit einem Indicator-Neutralrot rosa gefiirbt sind, in gleich- 
iangen u. dicken Róhren in n-NaOH gebracht. Nach einer gewissen Zeit wird der 
von den diffundierenden OH-Ionen zuriickgelcgte Weg an der Grenze zwischen der 
rosa u. gelben Fiirbung gemessen. Es zeigt sich, daB einwertige Ionen, wie Na, K, 
NH4, Li, die Diffusionsgeschwindigkeit beschleunigen, zwei- u. dreiwertige, wie Mg, 
Ca, Fe, Al, Co, Ni, Zn, Pb, Cu, Cd, sie liemmen. Bei gleichzeitiger Anwesenheit von 
zwei besehleunigenden oder hemmenden Ionen besteht Additivitat, von einem be- 
schleunigenden u. einem hemmenden łon  eine deutliehe antagonist. Wrkg. (Kolloid- 
Ztschr. 59. 279—80. Juni 1932. Moskau, Inst. f. Phys. u. Biophysik des Volks- 
gesundheitskommissariats.) ROGOWSKI.

N. R. Dhar und R. N. Mittra, Bildung •periodischer Fallungm in Abwesenheit 
eines fremden Gels. Bei der iangsamen Koagulation von Fe(0H )3-, Cr(OH)3- u. Sn(OH).,- 
Solen mit geringen Mengen von KC1 oder N aBr0 3 tritt period. Nd.-Bldg. ein. Die Beob- 
achtungen konnen auf Grund der Theorie von D h a r  u . C h a t t e r j i  (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 159 [1926], 186) erklart werden. (Naturę 129. 761. 21/5. 1932. Allahabad, 
Univ., Chem. Dept.) LORENZ-

Suzanne Veil, iiber die Diffusion der einzelnen Kom-ponenien der zu Liesegang- 
ringen fiihrenden Reaktionen in Gelaline. (Vgl. C. 1932. I. 1G39.) Bringt man auf eine 
Gelatineschicht einen Tropfen K-Bichromat, so findet eine diffuse Ausbreitung statt, 
wobei die Gelbfarbung regelmaBig abnimmt u. mikrophotometr. keine Diskontinuitat 
festgestcllt werden kami. Die analoge Diffusion von A gN 0 3  ergibt seharfe Rander, 
die opt. leicht beobachtet werden konnen, wahrend die mikrophotometr. Unters. infolgc 
der Lichtempfindlichkeit des A gN 0 3 nicht móglich ist. — Diffundieren in kleiner Ent- 
fernung von einander ein Tropfen K 2Cr20 ;-Lsg. u. ein Tropfen A gN 0 3 -Lsg., so findet 
eine gegenseitige Beeinflussung statt, die zu komplizierten Schichtenbldgg. fiihrt. Diese 
sind symmetr. zu der Verbindungslinie der Tropfenmittelpunkte u. ais degenerierto 
Liesegangringe aufzufassen. — Der EinfluB des elektr. Feldes auf die Diffusion wurdo 
untersucht, indem mittels zweier an den Randern der Glasplatte angebrachter metali.
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Kontakte ein Strom yon weńigen Volt Spannung eingeftijirt wurde. Es zeigte sieli, 
daB die Diffusion nicht mehr kreisfórmig, sondern oval vor sich ging, indem das Di- 
chromafc von der Anodę angezogen wird, wahrend das Oval der A gN 03-Diffusion an 
der Kathode den kleineren Krummungsradius zeigte, u. das diffuse Feld an den beiden 
Polen ganz yerschiedcn aussah. (Coinpt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 1155—57. 4/4. 
1932.) G u rian .

Eugene C. Bingham und Laurence W. Spooner, Die Metliode zur Beslimmung 
der Assoziation aus der Flmditdt. I. An nicht-assoziiereiulcn Fil. scheint eine einfaclie 
Beziehung zwischen Viscositat u. Konst. zu bestehen, naeh welcher sich diejenige 
Temp., bei wcleher die Fl. eine bestimmte Viseositilt hat, additiy aus Beitragen der 
einzclnen Atonie oder Radikalo zusammensetzen lilBt. Bishcr liegen nur dic Konstanten 
fiir wenige Viscositaten vor. Vff. fuhren eine Berechnung dieser Konstanten in weitercm 
Umfange durch. Die fiir jedes Atom oder Radikal charakterist. Temp. entsprieht 
der rcziproken inneren Reibung von 10, 50, 100, 300, 400, 500 c. g. s.-Einheitcn. Das 
Materiał der Berechnung ist groBtcnteils bekannten Daten entnommen. AuBerdem 
werden neue Messungen zugrunde gelegt. Die Messungen der Vff. werden an Di-n-amyl- 
ather, Diisoamylalher, Di-n-bulylalher, Denzylalher, Tri-n-amylamin, Triisoamylamin, 
Tri-n-bulylamin, m-Toluidin u. Eugenol bei Tempp. zwischen 0 u. 100° yorgenommen. 
Die Beitrage der 6 ' / /2-Gruppe werden an Butan, Pentan, Nonan, Dccan, Undecan, 
Dodecan crreehnet; des Wassersloffs aus Isopentan, Isohexan, Isoheptan, Undecan, 
Dodecan sowie ihren entsprechenden ungesatt. KW-stoffen. Dor Bcitrag des 0-Atoms 
wird aus Diisoamylather u. CJ0TI,,j ermittelt. Die Konstanten der Halogene werden aus 
CC14, CH2C12, (CHBr) 2 u. C2H4, Isopropyljodid u. Isobutyljodid gewonnen. Fiir S  
ziehen Vff. Octanthiol-2 u. Nonanthiol-2 heran, fiir N, Tri-n-amylamin u. Triisoamyl- 
amin. Die an yerschiedenen Verbb. bestimmten Tempp. stimmen bis auf einige %  
iiberein. Die Zahlenwerte jedes Atoms zeigen einen systemat. Gang mit dcmViscositats- 
bereich. (Journ. Rhcology 3 . 221—44. April 1932. G a y l e y  Chem. and metallurgical 
Lab., LAFAYETTE-College.) E i s e n s c h i t z .

Hans Bincer, Die Viscosil<it von Gelatinesolen in Abliangigkeit von der Konzenlration. 
(Kolloid-Ztschr. 5 9 . 82—87. April 1932. — C. 1 9 3 1 . I I .  2132.) L e s z y n s k i .

R. Kremann, Max Pestemer und Hellmut Schreiner, Die innerc Beibung von 
Kalium-Nalriumlegierungen im flussigen Zuslande. Um eine yon JoA N N IS  (vgl. Ann. 
chim. phys. [6 ] 1S  [1887]. 358) yermutete K-Na-Verb. yon der Zus. K,Na festzustellen, 
wird eine Kurve der inneren Reibung geschm. K-Na-Legierungen im fl. Zustand bei 
125° aufgenommen. Dio Messung der inneren Reibung geschicht durch Best. der yer
schiedenen in gleichen Zeiten ausgeflossenen Gewichtsmengen. — Dio Roibungskuryo 
von Na nimmt bei Zusatz von K zuniichst ab, durchlauft bei 25 Gew.-% ein Minimum 
u. steigt dann stetig bis zu einer Zus. K 2Na. Hier liegt ein scharfes Maximum, wodureh 
dio Existenz dieser Verb. in fl. Zustand bewiesen ist; danach fiillt die Kurve ab. Dio 
in festem Zustand bokannte Verb. Na2K gibt sich darauf nicht zu erkennen. Ilierfur 
wird eine Erkliirung gegeben. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 5 1  ([4] 13). 557— 63. 15/6. 
1932. Graz, Inst. f. theoret.-phys. Chem. an der Uniy.) R o g o w s k i .

A. Gemailt, Viscositat w id  Fliepfestigkeił ziiher Mineralole. Mittels eines Capillar- 
yiscosimeters fiihrt Vf. Viscositatsmessungen an Schmiorolen aus. Die yerwendeten 
Capillaren waren 17 cm lang, 0,9, 2,0, 4,2 mm weit, der Oberdruck wurde zwischen 
ca. 20 u. 300 mm Hg yariiert; die Messungen wurden zwischen 0 u. 60° yorgenommen. 
Untersueht wurden mehrere Automobil- u. Zylinderole. Ein Teil der untersuchten Ole 
gehoreht dem N EW TO N schen Reibungsansatz, einige Ole zeigen ein dayon abweiehendes 
Reibungsgesetz. Aus der Abhangigkeit des Strómungsvol. von den MaCen der Capillare 
u. vom Oberdruck glaubt Vf. eine FlieBfestigkeit dieser Ole naehweisen zu kónnen. 
DemgemaB werden im Uberdruck-Str5mungsvolumdiagramm die MeBpunkte durch 
gerade Linien interpoliert, die (entspreehend der R E lN E R sch en  FlieBfestigkeitstheorie) 
dic Druckachsc oberhalb des Nullpunktes schnciden. Ob Interpolation durch anders 
yerlaufendo Kuryen mit den Versuchsergebnissen yereinbar ist, wird nicht erortert. 
Bei hoherer Temp. versch\vinden die Zahigkeitsanomalien. Das Auftrcten der Zahig- 
keitsanomaiien bringt Vf. mit dem hohen Paraffingeh. der Ole in Zusammenhang. 
Die yerschiedenen Paraffine haben stark abweichende F F .; die ersto krystallisierendo 
Fraktion fiillt yermutlich in Form eines Netzwerkes aus, das infolge seiner Elastizitat 
die Abweichungen vom N EW TO N schcn Reibungsansatz bewirkt. Die durch die an- 
gegebene Interpretation der Verss. ermittelte FlieBfestigkeit erweist sich ais eine yon
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tlcr Viscositiit unabhangigo Eig. der Ole. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wisa., Berlin 
1932. 1G8—81. Berlin, H e i n r i c h  HERTZ-Inst. f. Schwingungsforschung.) Ewy,.

P. M. Wolf und N. Riehl, Adsorpti<msvermogen und Graphitstrukiur des Kohlen- 
słoffes. Zur Nachprufuhg der Annahme von H o f m a n n  (C. 1931. II. 3091), daB an den 
Prismcnflachcn des Graphitkrystalls freio Valenzen lierausragen, bringen Vff. gut 
ausgebildete Graphitsplitter (Madagaskarfloekcn) in emanationshaltigo Luft u. legen 
sio dann auf eine photograph. Platte. Das Bild zeigt tatsiichlich am Rand des Splitters 
eine viel starkerc Schwarzung ais in der Mitte. Eine gute Ausbildung der Prismcn- 
fliiołien (Scitenflachen) der mkr. Graphitkrystalie ist demnach wesentlich fiir die 
Adsorptionsfiihigkeit der aus ihnen aufgebauten Kolile; die Graphitkrystalie miissen 
somit mógliehst in Form von Nadeln, nicht von Plattchcn vorliegcn. (Angew. Chem. 45. 
400—401. 11/G. 1932. Berlin, Wiss. Lab. d. Auer-Gcs.) R. K. M u l l e r .

Mora Agiies, Adsorption von Quecksiłberdampf durch aktive Kohle. Beim Hindurch- 
leiten von trockner Luft, die bei gewóhnlichcr Temp. an Hg-Dampf gesiltt. ist, durch 
akt. Kohle (,,Acticarbonc“ AR2  u. A) nimmt diese bis zu 0,4 mg Hg pro g Kohle auf. 
Die Hg-Bcst. erfolgt mit dem Reagens von N o r d l a n d e r  (C. 1927. II. 1872). Die 
Kohle kann mit iiberhitztcm Wasserdampf regeneriert werden, beim Durchleiten 
trockner Luft bei 160° bis zum Verschwinden der Hg-Rk. wird die Adsorptionsfahig- 
keit nicht voll wieder hergestellt. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 260— 66. 
15/4. 1932. Madrid.) R. K. M u l l e r .

Fr. Axmacher, Oberjldchenwirhung und Austauschadsorption ton Pyrophosphat 
an Kohle. Fiir dic Adsorption von Na4 P 20 7 an reiner Tierkohle gilt die Adsorptions- 
isotherme. Eine aschehaltige Blutkohle gibt durch Zusatz von Na4P 20 - um mehr 
ais die zehnfacho Menge Orthophosphat ab, gegeniiber dem Kontrollvers. mit reinem 
W. Dieser Vorgang ist abhiingig von Zeit Temp., Kohlemenge, Na4 P 2 0 7 -Konz. u. 
Elektrolytzusiitzen. Von letzteren liiflt sieh in bezug auf ihro Wirksamkeit folgende 
Reihe aufstellcn: P.O, >  F >  O xa la t>  T artrat>  A ceta t>  S 0 4 =  N 0 3  >  Cl. Zur 
Erkliirung der Erscheinung der yermchrtcn Phosphatabgabe wird das Vorliegen einer 
Oberflachemrerdrangung bzw. Austauschadsorption angenommen, wobei nicht zu ent- 
scheiden ist, ob das eine oder das anderc, oder vielleicht beides zutrifft. Ebensowcnig 
liiBt sieh aus den vorliegenden Yerss. schlieBcn, ob nicht geringe Teile des Na4 P 20 -  
an der Kohleoberfliiehe in Orthophosphat umgewandelt werden. (Kolloid-Ztschr. 59. 
298—305. Juni 1932. Basel, Physiolog.-chem. Anstalt d. Univ.) R o g o w s k i .

B. W. Iliin und S. G. Pinsker, Zum Problem, der Benetzung und der Ultraporositut. 
Adsorption und Stabilisation hydrophober und hydropliiler Kohlen in  Losungen von Farb- 
stoffen. Es wird eino von D u b i n i n  hergestellte Kohle (vgl. C. 1931. I. 1422; II. 2297) 
sowohl in W., ais auch in wss. Methylviolettlsg. suspendiert u. die Sedimentations- 
kinetik verfolgt. Der Farbstoff wird in einer Suspension von hydrophober, wie von 
ąuasihydrophober Kohle adsorbiert. In beiden Suspensionen konntc die Erscheinung 
der Stabilisation bcobachtet werden. Dic Tatsache, daB auch eine Sta,bilisation der 
Suspension aus quasihydrophiler Kohle eintritt, spricht fiir die Theorie der „ultra- 
porosen“ Natur der hydrophilen Kohle. (Kolloid-Ztschr. 59. 283—85. Juni 1932. 
Moskau, Lab. f. Phys. u. phys. Chem. d. Inst. f. Baumaterialien d.U. d. S.S. R.) ROG.

Marcus Francis, Die Adsorption von Radiumemanation durch Silicagel in Ab- 
hangigkeit vom Entwdsserungsztistande. In cinem in zweckcntsprechender Wcise kon- 
struierten Durchstromungsapp. wird der Adsorptionsvorgang von RaEm an teehn., 
besonders gcreinigten Silicagelcn in Terschicdenen Entwasserungszustiinden unter- 
sucht. Der Yerteilungskoeff. fiir RaEm steigt mit zunehmendem W.-Gch. der Gclo 
rapid an, erreicht bei 1,2 u. 5,5% W. zwei Maxima, sinkt wieder ab u. erreicht bei 40% 
einen sehr niedrigen, fast konstanten Wert. Diese ungewohnliche Kurvcnform — eine 
ahnliche fand N eum ann bei Goldsol —  laBt sieh auf die Strukturen der Gele zuriick- 
fuhren, dio von den Entwiisserungstempp. u. damit von den dabei eintretenden kry- 
stallograph. Umwandlungen abhiingen. — Bei Gclen, die ein Jahr alt sind, ist die Ad- 
sorptionsfahigkeit zuriickgegangen. Dieser Riickgang ist bei der Adsorption von Luft 
viel geringer (8—15%) ais bei der von RaEm (bis 50 u. mehr %)• Die Deutung 
dafiir scheint darin zu liegen, daB RaEm bevorzugt an besonders aktivcn Zentren 
des Gels, d. h. an labilen Stellen adsorbiert wird, u. mit zunehmendem Alter aber 
diese Stellen verschwinden. — Das Verhaltnis des Verteilungskoeff. zum -4/jj-Wcrt 
der gewóhnlichen Gasadsorption wird berechnet. (Kolloid-Ztschr. 59. 292— 98. Juni 
1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chem.) ROGOWSKI.
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Wm. D. Urry, Eine Analyse der Adsorptionserscheinungen an Silicagel bei tiefen 
Temperaluren. Vf. untersucht die Adsorption von Ho, Ar, O u. CH4  zwisehen 90 u. 273° 
absol. aa dem gleichen Silicagel. Bei den Unterss. wird eine App. verwendet, 
in der wenigc ccm des betreffenden Gases, die quantitativ wiedergewonnen werden 
kónnen, fiir dio Durchfiihrung eines Vers. geniigen. In den Diagrammcn n /T  u. log k/T  
(aus der Adsorptionsgleichung a =  k0-pn) zeigen die Kurven eine scharfe Diskontinuitiit; 
diese Punkte, die Sclinittpunkte zweier Gcradcn, liegen im Mittel 38° hoher ais dio krit. 
Temp. des betreffenden Gases. Oberhalb des Schnittpunktes ist k nahezu temperatur- 
unabhiingig. Dio Diskontinuitiit ist wahrscbeinlich der krit. Temp. des Gases in don 
Capillaren gleichzusetzen; unterhalb dieser Temp. handelt es sich bei der Sorption des 
Gases um Capillarkondensation. Der Temp.-Koeffizient ist hier wesentlieh gróBer ais 
oberhalb der Diskontinuitiit. Die beiden Sorptionsorseheinungen, Capillarkondensation 
u. Oberfliichenadsorption, iiberlagern sich zum Teil. Durch Extrapolation der Kuryen 
kann fiir verschiedcne Druck-Temp.-Punkte der Betrag des Gases, der dureh Capillar
kondensation allein gebunden ist, bereehnet werden. Aus diesen Werten wird mit Hilfo 
der K E L V IN sehen  Gleiehung beroclmot, daB die Oberflachenspannung des O bei 165° 
absol. Nuli wird, ein Wert, der 41° iiber der krit. Temp. liegt u. sich weitgehend mit 
dem Diskontinuitatspunkt der Adsorption deckt. Unter Verwendung der Werte fiir 
die Oberflachenspannung wird gezeigt, daB in der Gleiehung V — K  (a -P /P 0)m (F  ist 
das Vol. des adsorbierten Gases), K  u. m Temp.-unabhiingigo Konstanten u. bei don 
untersuchten Gasen weitgehend gleich sind, wenn der Verlauf der Pl.-D.D. bei der 
krit. Temp. beriicksichtigt wird. (Journ. physical Chem. 36. 1831— 45. Juni 1932. 
Baltimore, Md.) J u z a .

I. R. Haas, Ober Basenaustausch in Pcrmutil und Oberfliichenadsorption durch 
Kieselsauregele. (Vgl. C. 1 9 3 2 .1 . 1063.) Erwiderung auf die Kritik von G r u n e r  (C. 1932.
I .  2441). (Chem.-Ztg. 56. 353. 4 /5 . 1932.) R . K. M u l l e r .

Arthur F. Benton und T. A. White, Die Sorption von Gasen durch Eisen. (Vgl. 
C. 1932. I. 3273.) Es wird die Sorption von N a, Ha u. CO an reduziertem Fo unter
sucht u. vor allem auf dio Unterscheidung u. Abgrenzung von aktiyiortcr Adsorption u. 
Lsg. des Gases Wert golegt. Dio Einstellung der N-Glcichgewiehte ist zwisehen — 191,5 
u. 0° rasch (physikal. Adsorption). Bei 3— 400° ist die von dcm Fo aufgenommone 
N-Menge groBor ais bei 0°; langsame Gleichgowichtseinstellung deutet hier auf akti- 
yiorte Adsorption. CO wird bei tiefen Tempp. physikal. adsorbiert, boi hoheren 
Tempp. (0°) kann nicht entschieden werden, ob es sich um Carbonylbldg., Lsg. oder 
aktivierte Adsorption odor eine Kombination derselben handelt. In dem System 
H—Fo ist dio physikal. Adsorption boi 0° schon sohr goring, boi 100— 200° iiberlagern 
sieli offenbar aktiviorto Adsorption u. Lsg. Es wird die Moglichkeit der Bldg. eines 
bei lidherer Temp. instabilen Fe-Hydrides diskutiert. Die Resultate werden mit den 
von den Vff. in ahnllćher Weiso an Ni u. Cu gewonnenen yerglichem Durch physikal. 
Adsorption konnen nach Ansicht der Vff. mohrere Molekiilschichten adsorbiert werden. 
Diskontinuitiiten in der Isothermo des Systems N—Fe bei —  191° werden ais An- 
zeiehen fiir die yollendete Auffiillung einer Molckiilschiclit aufgefaBt. Durch aktivierte 
Adsorption wird dagegen hćiehstens eino Molekulschicht gebunden. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 1820— 30. Mai 1932. Virginia, Uniy., Cobb Chem. Lab.) J u z a .

A. N. Pylkow, Selektives Adsorptionsvermoqen des Mangandioxyds in bezug auf 
Ionium. Zur Tremiung des Ioniums von anderen radioakt. Elementen wird MnOa 
benutzt, welches in feindiśpersom Zustande eino bevorzugte Adsorption fiir Ionium 
zeigt. Das gleiclizeitig mitadsorbierto U x 1 wirkt infolge seiner Kurzlebigkeit nicht 
storend. Wie Verss. zeigten, ist die Adsorptionsfahigkeit von MnOa in bezug auf Io 
starker ais diejonige des schon von anderen Autoren angewandten Ce, da ein radioakt. 
Ce-Praparat seine Radioaktivitat an MnO.. abgibt. Die Verss. ergaben somit die 
Brauchbarkeit von MnOa bei Konzentrierung von Io-Praparaten, wofiir bisher nur 
dio seltenen u. kostspioligen Co u. Th verwendet wurden. (Chem. Journ. Ser. A. 
Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 
1 (63). 589— 93. 1931. Radiolog. Lab. v. W. I. M. C.) G u r i a n .

A. B. Cox, Elsie E. Wark und I. W. Wark, Abhangigkeit des Kontaktwinkels 
ton der Konstitution adsorbierter organischer Verbindungen. Dio Kontaktwinkel im System 
Minerał, Lsg., Luft werden fiir SH-Verbb. gemessen. Jode Alkyl- oder Arylgruppo 
bewirkt einen bestimmten Kontaktwinkel, der von der Natur der polaren Gruppe 
des adsorbierten Mol. unabhiingig zu sein seheint. Es wird angenommen, daB die Ober- 
fliiche des Minerals von einer monomolekulareu Schieht der SH-Verb. bedeckt wird,

XIV. 2. 75
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in der die Alkylgruppen nach auBen gerichtet sind; die Paekung der Alkylgruppen 
ist so dieht, wie ihre GroCe es crlaubt. (Naturo 129. 871. 11/G. 1932. Univ. of Melbourne, 
Dept. of Chem.) LORENZ.

J. L. Shereshefsky, Der Einflufi wdsseriger Losungen auf kolloide Pulver. Mittels 
eines einfachen volumetr. Sorptometers wird die Sorptionsgeschw'indigkeit von AV. 
u. wss. NaCl- u. MgCl2-Lsgg. an Ton bestimmt; sic nimmt mit steigender Konz. bis zu 
einem Maximum zu, dann ab u. ist fiir MgCl2-Lsgg. hoher ais fiir NaCl-Lsgg. Das vom 
Ton aufgenommene Fl.-Vol. nimmt bei NaCl mit steigender Konz. bis zu einem Maximum 
zu, dann langsam ab, wahrend es bei MgCl2-Lsgg. stetig steigt. —  Das Verh. des Tons 
ist dem einer Suspension analog. Die Elektrolytlsg. entladt Aggregationen feiner Sus- 
pensionsteilchen u. bewirkt so ihre Zusammenballung. Die nun groBeren Poren erhohen 
die Sorptionsgeschwindigkeit. Bei hohen Elektrolytkonzz. wird die Sorptionsgesehwindig- 
keit dureh die hohe innere Reibung der Lsgg. wieder vermindert. —  Niedrige Elektrolyt- 
konz. bewirkt eine Quellung des Tons, bei hoheren Konzz. erfolgt die Sorption unter 
Kontraktion. (Journ. physical Chem. 36. 696— 702. Febr. 1932. Washington, D. C., 
Howard Univ., Chem. L a b .)  L o r e n z .

A. Karssen und G. C. Heringa, Der Quellungsvorgang der Gelatine. I. Es wird 
eine Methode zur Herst. diekcr, isotroper Gelatineplatten mitgeteilt. Der Quellungs- 
vorgang an einem derartigen Plattchen in Essigsiiure wird u. Mk. yerfolgt. Anfangs 
sind die Kuryen fiir die Langen- u. die Dickenanderung pro Zeit ident., sie divergieren 
aber, sobald die Diffusionsgrenze von zwei gegeniiberliegenden Randern aus auf- 
einander gestoBen sind; es nimmt mm die Lange starker zu ais die Breite. — Die 
Quellung der Plattcn in Essigsaure ist beschrankt u. reversibel. (Rec. Trav. ehim. 
Pays-Bas 51 ([4] 13). 693—97. 15/6. 1932. Amsterdam, Histolog. Lab. d. Uniy.) R o g .

Fr. Axmacher, Das Verhalten von Nalriumpyrophosphal bei Gelaiineguellung 
und Diffusion in  Gelatine. Na-Pyrophospliat (I) wirkt trotz alkal. Rk. ąuellungshemmend. 
Die Aufnalnne von KC1- u. Zuckerlsg. wird durch I vermehrt. Mit I wird aus einer 
KCl-Lsg. trotz seiner qucllungshemmenden Wrkg. mehr Chlor aufgenommen ais in 
der Kontrolle. Diese Erseheinungen werden ais permutoide Rkk. gedeutet. Das 
Diffusionsvermógen von I wurde in ublieher Weise dureh Ubersehiehten iiber mit 
AgN03 getrankter Gallerte gemessen. Mit I entstehen hierbei nicht wie mit Phosphat 
die LiESEGANGschen Ringe, sondern nur Zonen von untersehiedlicher Diehte u. leicht 
rótlieher Farbę. Die gemessenen Diffusionswege lieBen sich nach der Formel von 
F u r t h  u . B o b a n o v iC  bcrcchnen. I beschleunigt die Diffusionsgeschwindigkeit von 
Methylenblau. (Biochem. Ztschr. 248. 218—30. 14/5. 1932. Basel, Physiol.-ehem. 
Anstalt.) L o h m a n n .

P. Jacąuet, tJber eine elektrochemische Methode zur Verfolgung der zeillichen Ent- 
itńcMumj von Gelatinelosungen. (Vgl. C. 1932. I. 2632.) Vff. bestimmt in gewissen Zeit- 
abstanden die Kontraktion von Cu-Ndd., dio auf Pt- u. Cu-Katlioden in yersehieden 
hergestellten Lsgg. yon 35 mg Gelatine u. 2,5 g CuSO., im Liter elektrolyt. erzeugt 
werden. Es zeigt sich, daB dio Kontraktionen im Yerlaufe der Alterung einer dureh 
Auflosen der Gelatine bei 80° u. langsame Abkiihlung gewonnenen Lsg. zunachst 
raseh, dann langsamer abnehmen, etwas yersehieden yerlauft die Kurve bei yorheriger 
Quellung der Gelatine u. raselier Abkiihlung. Die Entw. der Lsgg. ist reyersibel: Durch 
kurzes Erhitzen einer 22 Stdn. gealterten Lsg. auf 48° werden die einer frischen Lsg. 
entspreehenden Kontraktionawerte wieder erreieht. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
870—72. 7/3. 1932.) R, K. M u l l e r .

B. Anorganiscłie Chemie.
Eugene Ray Rushton, Die Pyrolyse von Melallarseniten. Es wird zunachst das 

Verh. von Ca-, Sr-, Ba-, Na-, Mg-, Pb- u. Zn-Pyro- u. Meta-Arseniten beim Erhitzen 
in einem Tiegel unter Luftzutritt untersucht u. der As-Geli. des Riickstandes analyt. 
bestimmt. Unter diesen Vers.-Bedingungen uberlagern sich in uniibersichtlicher Weise 
mehrere Rkk. Die weiteren Yerss. werden unter LuftabschluB durch Erhitzen in N- 
Atmospharę durehgefuhrt. Die Praparate, Cu, Ag, Na, Ca u. Ba-Arsenit, werden bis 
zu 36 Stdn. auf im allgemeinen etwa 400°, zum Teil auf tiefcre Tempp., in einem zu- 
geschm., mit N  gefiillten Glasrohr erhitzt u. die Menge des bei der Rk. abgeschiedenen 
As20 3 bestimmt. Ferner werden einigo Arsenite des Na, Ca, Sr u. Ba, die mehr As20 3 

enthalten, ais den Metaarseniten entsprieht, in N-Atmosphare erhitzt. Diese Salze 
yerlieren bei Tempp. von 350— 400°, mit Ausnahme des Sr-Salzes, nur geringe Mengen
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As20 3. Iliro therm. Stabilitat deutet darauf, daB es sieli hier um tatsachliehe Verbb., 
z. B. von der Formel Na20(A s 20 3 ) 2 handelt. Beim Erhitzen eines Arsenits in N-Atmo- 
sphiire treten yersehiedene Rkk. auf: 1. das Arsenit kann dissoziieren in As20 3 u. Metall- 
oxyd, es kann 2. As20 3  zu A s,0 6  oxydiert u. zu gleicher Zeit zu As reduziert werden, 
u. 3. kann As20 3  zu As20 5 oxydiert u. das Metalloxyd reduziert werden. Bei den 
Oxyden des Al, Mg, Zn u. Pb liegt der Dissoziationsdruck des Arsenits yerhaltnismaBig 
hoch u. das Metalloxyd ist nieht reduzierbar; es herrschen also die unter 1. angegebenon 
Bedingungen. Die Arsenite von Na, K  u. Ba verhalton sieh wie unter 2. angegeben 
ist, sie haben einen kleinen As20 3 -Zers.-Druck. Bei den Arseniten des Ag u. Cu ist 
der Zers.-Druck klein u. das Oxyd leieht reduzierbar (Fali 3). Es werden sehlieBlich 
die Anfangs-Rk.-Tenipp. fiir einigo As20 3-Metalloxydgemischo fiir m it N  gefullte u. 
fiir eyakuierte GefiiBe bestimmt. Die Tempp. steigen mit fallender Basizitiit des Metall- 
oxyds. (Journ. physical Chem. 36. 1772—98. Juni 1932. Cornoll Univ.) JUZA.

W. E. J. Broom und Morris W. Travers, lieaktionen zwischen Kohlcnstojf und 
einigen Oasen. Vff. teilen dio Ergebnisse einor yorliiufig abgeschlossenen Unters. das 
Mcchanismus der Rkk. mit, die zwischen C, CO u. C 0 2 u. zwischen C, H , u. CH, ein- 
treten. Verwendet wird eine CocosnuBkohle u. eine Zuclterkohle. Im System C-C0-C02 

stellt sieh nach sehr langer Zeit ein Gleichgewicht mit K  — P co J P c o 2 =  0,225, wenn 
C nieht iiber 900° erhitzt war, ein; in einem Fali, mit einer Zuckerkohle, dio bis 1170° 
orhitzt war, wird K  =  0,36 gefunden. — Es wird angenommen, daB die Rk. in 2 Stufen 
ablauft, die sieh etwa durch folgende Gleichungen wiedergeben lassen:

C 02 +  Kohle =  CO Gna +  Kohlo-0-Komplex 
u. CO +  Kohle =  Kolile-CO-Komplex.

Der EinfluB, den H , u. 0 2 auf die Rk.-Fahigkeit der Kohle nach den Yerss. ausiibt, 
liiBt eine Interpretation der Verss. iiber die Rk.-Geschwindigkoit nieht zu. — Im System  
C, H2, CH4  diirften ahnlieho Gleichgewichte zwischen der festen u. gasfórmigen Phaso 
bestehen, wie im System C, CO, CO,. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 135. 
512—37. 1/4. 1932.) " L o r e n z .

L. Passerini und R. Pirani, Struktur von Komplezsalzen, die koordinierte Atome 
oder Oruppen verschiedener Art enthalten. — I. Komplexe mit der Koordinationszald G. 
Die Salze: Tl„[VFb(HJO)~\. Unters. nach der Pulvermethode. Beide
Verbb. krystallisieren im kub. System, u. die Gitteranordnung der Atome erfolgt bei 
beiden nach den Raumgruppen Th3, O3, Oh5. Fiir (A7i f 4 )3 [F i;'0] ist a — 9,04 ±  0,005 A, 
v =  738,7G A3, d =  1,97; fiir T l^ Y F ^ H fi)]  ist a =  8,45 ±  0,005 A, v =  603,35 A3, 
d =  6,29. Die 5 F'-Ionen u. die H aO-Gruppe nehmen um V " aquivalente Stellungcn ein. 
Die Anordnung der Elemente des komplexen Anions im Gitter bleibt fiir T12 [VFj(H 20)]  
dieselbe wie fiir (NH 3 )3 [VF6]; dio isomorphe Substitution von Neutralmoll. (H ,0) 
gegen Ionen (F') ist also moglicli, wenn ihrc Voll. sehr iilinlicho Werte haben. (Gazz. 
chim. Ital. 62. 279—88. April 1932. Mailand, R. Politecnico.) K r u g e r .

L. Passerini und R. Pirani, Struktur von Komplezsalzen, die koordinierte Atome 
oder Oruppen verschiedener Art enthalten. II. Komplei:e mit der Koordinationszald 6. 
Die Salze (N H ^ C rF ^ ], lłb„[CrB\{H.,0)]. (I. ygl. vorst. Ref.) Beide Yerbb. kry
stallisieren im kub. System, u. die Gitteranordnung der Atome entspricht den Raum
gruppen Th3, O3, Oh5. Fiir (iY//4 )3 [CV.f’6] ist a — 9,01 ±  0,005 A, v — 731,43 A3, 
d =  1,997; fur I{b,[CrFs{H20)] ist a =  8,38 ±  0,005 A,_ v =  588,48 A3, d =  3,79. 
Wegen der Ahnlichkeit der Dimensionen yon H20  u. ist dio Lago der Elemente, 
die das Anion [CrF5 (H 20 )] zusammensetzen, dieselbe wio beim Anion (CrFe). (Gazz. 
chim. Ital. 62. 289—95. April 1932. Mailand, R. Politecnico.) K r u g e r .

Stuart Graves, Die Darstellung von Rubidium. Beim Erhitzen aąuiyalenter 
Mengen RbCl u. Ca auf 900— 1000° wird Rb in 5 0 ° /^ . Ausbeute erhalten. (Journ. 
chem. Education 9. 1274. 1276. Juli 1932. Syracuse, N. Y., Univ. Stuart Graves.) L o r .

William Maskill und W. E. S. Turner, Einige weitere Ezperimenle iiber die 
Zer$etzunqsgeschwindigkeit von Calciumcarbonat. (Vgl. C. 1931. II. 1472.) C 0 2 wurde 
durch einen C02-freien Luftstrom wahrend der Zers. fortgefiihrt u. in Vorlagen absorbiert. 
Komer von iiber 3 mm Durchmesser zersetzen sieh schon friih, so daB die Zersetzungs- 
geschwindigkeit nach einem Intervall die klcmer Korner erreicht. Obwohl die Zerfalls- 
rk. heterogen ist, kann der Zerfall nach den Gesichtspunkten homogener Rkk. dar- 
gestellt werden. Der Temp.-Koeff. betragt dann etwa 2. Der krit. Energiezuwaclis 
wurde in Ubereinstimmung mit friiheren Messungen ais 95000 WE. gefunden. (Journ. 
Soc. Glass Technol. 1 6 . Nr. 61. 80— 81. Marz 1932. Sheffield, Univ. Departm. of 
Glass Technol.) S a l m a n g .

76*
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W. Maskill, G. H . Whiting und W. E. S. Turner, Die Reaklion zwischen 
Calciumcarbcmat und Kieselsdure. Bei 500° entwickelt ein Gemiseh von Quarz u. CaC03 

von unter 0,063 mm KorngróBc im Vakuum einen wenig holieren Druck ais CaC03  

allein von 0,1 mm Durehmesser. Von 500—900° ist aber der EinfluB yon S i0 2 auf 
die Zers. von CaC03  kaum feststellbar. Dagegen wird die isotlierm. Zers. in Luft bei 
yerschiedenen Tempp. durch Quarz fiihlbar beeinfluBt. Er wirkt aber nicht chem., 
sondern nur durch Erleichterung der Diffusion der C 02, wie durch Ersatz yon Quarz 
durch Au glcicher KorngróBe gczeigt wurde. K atalyt. Rk. ist bei Au aber nicht aus- 
gesclilossen. Rk. trat an den Quarzkórncrn nur an bevorzugten Stellen ein, an denen 
kryst. Materiał, wahrschemlich Wollastonit mit zunehmender Temp. u. Zeit auftrat. 
Der Fortschritt der Rk. wurde durch Extraktion der Rk.-Prodd. yerfolgt. 0,3% dca 
Quarzes wurden in 170 Min. bei 700°, 4— 5% in 60 Min. bei 800°, 19,4% in 60 Min. 
bei 1100° u. 60,1% bei 1400° umgewandelt. (Journ. Soc. Glass Technol. 16. Nr. 61. 
94— 110. Marz 1932. Sheffield, Univ. Departm. of Glass Technol.) Sa l i ia n g .

L. Walter-Levy, Bcitrag zur Untersuchung des Systems Mg0-C0„-U„0 bei der 
Temperatur 100°. M gC03-3 H^O geht nach anfanglicher leichter Entwasserung beim 
Erhitzen im geschlossenen Rohr zunachst unter Abgabe von W. u. CO, in Hydromagnesit 
iiber, dem Vf. die Formel 5 MgO-4 C 02-5 H 20  zuschreibt; dieser bleibt einige Zcit 
stabil, um dann unter Absorption von C 0 2 u. Abgabe yon W. in Magnesit umgewandelt 
zu werden, was um so rascher geschieht, je hóher dic Tension der entwickelten C02 

ist. Die Zus. des Hydromagnesits bleibt bei C 02-Drucken yon 0,9— 15 at unyerandert. 
Hydromagncsit tritt auch ais Zwischcnprod. bei der Bldg. von MgC03  aus Mg(HC03)2- 
Lsgg. auf. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1818— 20. 23/5. 1932.) R. K. MtiLLBB.

J. Ant-Wuorinen, Die Trennung der sellentn Erdalkalien durch Hydrolyse ihrer 
Azide. Die Salzlsgg. seltener Erdalkalien werden mit NaN 3  in der Warme hydrolysiert. 
Aus einem Gemiseh kann man mit dieser Methode die yerschiedenen seltencn Erd
alkalien isolieren sowie auch reines La darstellen. Ce IV fallt schon in der Kalte mit 
NaNs u. H 2 0 2 aus. Die brauno Farbę der Gemische der Neodym- u. Praseodymoxyde 
wird durch die Anwesenheit von kleinen Mengen des Ceriumoxydes bedingt. Ohne 
Ceriumoxyd ist dic Farbo dieses Gemisches grau. (Suomen Kcinistilehti 4. 89—93.
1931. Helsinki, Alkohol-Lab. d. Socialministeriums.) R o u t a l a .

L. Rosenthaler, Ober Oxydalionsreaktioncn mit Fcrricyaniden. 5 ccm einer l% ig. 
Lsg. von Pyramidon geben mit 5 ccm einer 0,l% ig. Lsg. von K 3Fe(CN)B u. ebensoviel 
einer l% ig. Pb-Acetatlsg. Blaufiirbung. AuBer Pb-Salzen sind brauehbar Salzc yon 
Zn, Co, Ni, Cu, Hg, Bi, Sn, Cd, Ag u. (schwach) Al. Mit K 3Fe(CN ) 6 allein tritt die 
Rk. nicht ein, dagegen mit anderen Oxydationsmitteln (Br2, J 2, FeCl3) u. langsam 
mit A gN 0 3 allein. Auch die Ferrieyanide der genannten Metalle fiir sich ergeben dic 
Rk. Sie tritt nicht ein, wenn der Lsg. von K 3 Fe(CN)c u. Pyramidon noch Salze von 
K, Na, N H a, Ca, Ba, Sr oder Mg zugesetzt werden. Ahnliclie Rkk. liefern Pyrogallol, 
Apomorphin usw. Vf. yersucht die Rk. durch ,,Deformation“ des Fe(CN)6"'-Komplexes 
zu erklaren. (Chem.-Ztg. 56. 441. 4/6. 1932.) R. Iv. MULLER.

Alfons Krause und M, Ciokówna, Ubcr Silberferrite. III. Mitt. Struktur und 
Polymerisation des braunen Orthoferrihydrozyds. (II. ygl. C. 1931. II. 2707.) Es wird 
iiber Verss. berichtet, die zugunsten einer 4 Fe-atomigen Strukturforniel: (HO)2 :Fe-
O -Fe(OH) ■ O -Fe(OH)- O • F e : O fiir das Orthoferrihydroxyd sprechen. Unter ge- 
wissen Vers.-Bedingungen kąnn aus A gN 0 3  u. F e(N 0 3 ) 3  in kochendcr NaOH-Lauge 
aus dem Orthohydroxyd ein Silberferrit erhalten werden, dessen Zus. dem Verhiiltnis 
A g ,0 : F ej0 3 = 1 : 1  entspricht, jcdoch nieht mit dem aus der eisenigen Saure bzw. 
>’-FeOOH erhaltenen Silberferrit ident. ist. Das sehr labile u. akt. Orthohydroxyd 
unterliegt unter dem EinfluB der OH-Ionen einer Polymerisation, die durch Losen 
der F c : O-Doppelbindung zustande kommt, so daB auf 8  Fe-Atome 7 durch Ag aus- 
tausehbare H-Atome entfallen. Bei weiterer Verlangerung der Kette yerschiebt sich 
das Verhaltnis immer mehr zugunsten des Ag u. nahert sich asymptot. dem Verhaltnis 
Ag: Fe = 1 : 1 .  Dio Silberferrite dieser langkettigen Polyorthohydroxyde sind rot,
11. in H N 0 3  u . bilden keine Brocken beim Trocknen an der Luft. — Bei zunehmender 
NaOH-Konz. macht sich ein peptisicrender EinfluB desselben geltend, welcher einer 
zu weitgehenden Polymerisation entgegenwirkt. Bei sehr konz. Laugen (>  6  n-NaOH- 
Lsg.) kann der peptisierende EinfluB zu einer Aufteilung der Primarteilchen u. somit 
zu einer molekulardispersen Na-Ferritlsg. fiiliren. Bei sinkender NaOH-Konz. dagegen 
nimmt die Polymerisation zu, wodurch anders gebaute, ringfórmige Indiyiduen ent- 
stehen konnen. Ein prakt. unpolymerisiertes Orthohydroxyd kann durch NH3-Fallung
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crhalten werden. — Es zeigt sieh somit, daB die Altcrung des Orthohydroxyds, dessen 
Primarteilchen vornehmlich aus einfachen 4 Fe-atomigen Moll. bestehen, dic offenbar 
durch Rcstvalcnzcn zusammengehaltcn werden, ais Polymerisationsyorgang zu lang- 
kettigen Gcbilden m it 40—50 Pe-Atomen aufzufassen ist. Die Existcnz eines Hydr- 
oxydes der Formel Fe(OH ) 3 muB deshalb ais unwahrscheinlich gelten. Die krystalli- 
sierten gclben Hydroxydc konnen ebenfalls durch Polymerisation des Orthohydrox3 'ds 
abgeleitet werden, wobei ringformige Gebilde entstehen, die auf 16 Fc-Atome 16 er- 
satzfahigc H-Atome enthalten. Eine ringformige Struktur wird auch der eisenigen 
Saure u. dem Goethit zugeschrieben. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 204. 20—28. 9/2. 
1932. Posen, Univ., Inst. fiir anorgan. Chem.) KLEVER.

Alfons Krause, Z. Czapska und J. Stock, U ber Silberferrite. IV. Mitt. Die 
Bestimmung der Struktur von Eisen(III)-hydroxyden mit Hilfe der Silberferritsynlhese. 
(III. vgl. vorst. Ref.) Die Unters. von verschicdenen gclben Fe(III)-Hydroxyden 
bzgl. ihrer Ag-Bindung zeigte, daB sieh mit Hilfe der Silberferritsynthese nicht nur 
dic bisherige Einteilung in cc- u. y-Hydroxydc, ohne Riicksioht darauf, ob sie kry
stallisiert oder ,,amorph“ sind, durchfuhrcn laBt, sondern daB man auch quantitative 
Vorstcllungen iiber die Zus. der Hydroxyde, die sieh meist ais Mischungen erweisen, 
durch diese Methodc erhalten kann. Es wird folgende Einteilung, die die Struktur- 
formel der Fe(III)-Hydroxyde beriicksichtigt, durchgefiihrt: I. Fe(III)-Hydroxydo 
mit kettenformigem Molekiilbau (Ortho- u. Polyorthohydroxyde), II. gelbc Fe(III)- 
Hydroxyde m it ringfórmigem Molekiilbau (Metahydroxydc): 1. die eisenige Siiuro
(HFeOjn, die entweder ,,amorph“ auftritt oder die Interferenzcn des y-FoOOH zeigen 
kann u. 2. Goothitpriiparate (Fe20 3 -H 20)n, zu welchen das oc-Hydroxyd, sowie dio 
amorphen Goethitc gehoren. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 204. 385— 94. 22/3. 1932. 
Posen, Univ.) K l EVER.

W. Hieber und F. Miihlbauer, Derivale der Eisencarbonyle m it o-Phenanthrolin. 
(XV. Mitt. iiber Metallcarbonyle.) (XIV. vgl. C. 1932. I. 2152.) o-Phenanthrolin kann 
mit besonderem Vortcil zur Stabilisierung chem. Verbb. verwendet werden, weil das 
entstehende Komplexmol. durch die Bldg. cines Nebcnvalenzringes ster. u. infolge 
der spezif. Affinitat des N  gegeniiber Metallsalzcn cnergct. recht bestandig wird. Von 
samtlichen Metallcarbonylen konnen CO-armero D eriw . mit nur 2—3 CO/Metallatom 
dargestellt werden. Bei Eisenpentacarbonyl gelingt die Herst. von Verbb. mit 3 u.
2,5 CO/Fe.

V e r s u c h o .  Beim Erwarmen von 
o-Phenanthrolin in yerd. Acetonlsg. mit 
Fe(CO) 5  in der Carbonyl-App. wird die 
schwach gclbe Lsg. bei 50° griin, bei 60° 
intensiy blau. Diese blaue Lsg. ha.lt sieh bei 
tiefer Temp. unverandert; es handelt sieh um 
eine Anlagerungsverb. yon o-Phenanthrolin 
an Fe(CO)j. Erst bei Erwarmen auf 65° setzt 
CO-Entw. ein; die Farbo der Lsg. schliigt in 

Rotbraun um. Gleiclizeitig beginnt die Abschcidung eines Nd., dic in 12 Stdn. bei 
70° beendet ist. Das dunkclbraune, krystalline, p3Tophorc Pulyer ist o-Phenanthrolin- 
tricarbonyUisen, Fe(CO)3(Ci2H<Nr2). Die Zers. der Verb. laBt sieh erst mit 50%ig. H 2S 0 4  

beim Erwarmen erreichen; dabei geht die Halfte des Fe in Fe++, dio andere in Carbonyl- 
eisen iiber. Bei 12-std. Behandlung mit NO geht die Farbo in Rubinrot iiber, unter 
Freiwerden yon CO. Das sieh bildendo Fe2(CO)5 (NO)2(C,2H,1N 2 ) 2 ist in W. 1. u. luft- 
bestandig. Boi Einw. von o-Phenanthrolin in Pyridinlsg. auf Fe(CO) 5 entstehen dunkel- 
rote Krystalie von Fe(CO)3(C1 2 HsN 2 )(C5 H5 N )a. — Dieisendi-o-phenanthrolinpenta- 
carbonyl, Fe2(CO)5 (C1 2 H8N2)2, bildet sieh beim Envarmen yon o-Phenanthrolin in 
Pyridin mit Fe(CÓ) 5 auf 80°; der Nd. enthalt zunachst noch 1 Mol Pyridin, das beim 
Erwarmen auf 120° in N 2-Śtrom entfernt werden kann. Die Verb. ist sehr luft- 
empfindlich. — Wenn der pyridinhaltigo Nd. nicht isoliert wird, sondern im Rk.-Gemisch 
durch Erwarmen auf 100° gel. wird, dann scheiden sieh beim Einengen stark glanzende, 
schwarze Krystalle yon Fe3(CO)7,5 (CI2HflN 2 ) 2 aus, die nicht luftempfindlich sind. —  
Trieisen-di-o-phenanihrolinhcxacarbonyl, Fe3 (CO)n(C1 2 H 8N 2)2, scheidet sieh beim Ver- 
setzen yon Fe2(CO)4(C5H 5N ) 3 in CH3 0 H  mit o-Phenanthrolin ais rotbraunes, relatiy  
luftbestandiges Pulyer aus. Die Eigg. der o-phenanthrolinsubstituierten Eisencarbonyle 
ahneln dencn der entsprcehenden Pyridinyerbb. Die Verbb. konnen wic die analogen 
Athylendiaminycrbb. mit koordinatiy 6-wertigcm Eiscn form ulicrt werden. (Ber.
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Dtsch. chem. Ges. 6 5 . 1082 — 89. 6 /7 . 1932. Heidelberg, Chem. Inst. d. 
Univ.) L o r e n z .

W. Hieber. F. Muhlbauer und E. A. Ehmann, Derh-ate des Kobalt- mid Nickel- 
carbomjls. (XVI. Mitt. iiber Melallcarbonyle.) (XV. vgl. vorst. Ref.) Co(CO)., nimmt 
eine Mittelstellung zwischen Fc(C05) u. Ni(CÓ)., ein, es besitzt wio dieses 4 Atomo CO/ 
Metallatom, ist aber andrerscits dimolokidar. Ais Konstitutionsformel komrnt (CO)4- 
Co(CO)Co(CO) 3 oder ahnlicho mit 2 oder 3 CO in der Briicke in Frage. Bei etwa 60° 
geht Co(CO)j iiber in Kobalttricarbonyl, das trimer ist, [Co(CO)3]4. Tetra- u. Tri- 
carbonyl sind sehr reaktionsfiihig; die Rk. mit Pyridin verlauft stiirm. unter Bldg. 
eines Komplexes mit 2,5 CO/Co. Ebenso wie bei diesen Rkk. ahneln dio Co-Carbonyle 
den Fe-Carbonylen auch bei der Umsetzung mit Siiurcn (Bldg. von Co-Carbonyl- 
wasserstoff) u. mit Alkoholen. Co(CO) 4 ist in seinor chem. Rk.-Fiihigkcit mit dem 
polymeren Fe(CO) 4  vergleichbar. Doch sind dio Co-Carbonyle in yielcr Hinsicht emp- 
findlicher ais die Fo-Carbonylo; Zwischenstufen bci der Rk. mit Halogencn treten 
nicht auf. Beim N i(C 0 ) 4 ist die Wandlungsfiihigkcit noch erheblich geringer ais beim 
Co(CO)4. Die Rk. mit Pyridin verliiuft triigc u. fiihrt zu Komplexcn mit 2 CO/Ni. 
Durch weitero Erwarmung der Lsg. von Ni(CO)., in Pyridin gelangt man zu N i2(CO)3. 
(C6H 5 N)2, der CO-ilrmsten aminsubstituierten Carbonylverb. Sie kann nur wie I 
formuliert werden. Die Rk. mit o-Phenanthrolin fiihrt glatt zu II, das wie Ni(CO), 
diamagnet. ist. Dio Umsetzung dieser Verb. mit Saurcn liefert hauptsachlich Ni++- 
Ion u. nur wenig Ni(CO)4. Ni-Carbonylwasserstoff sclicint nicht zu oxistieren.

•CO-
I  C5 H5N • Ni • CO • Ni • C6 IIjN II

■CO-

Y e r s u c h e .  Dikoballtetrapyridinpeniacarbonyl, Co2(CO)5 (C5 H 5I\T),. Beim Mischen 
von Co(CO) 4 mit Pyridin sotzt heftige CO-Entw. ein, die durch Erwarmen beendet 
wird. Beim Einengen wird die Vcrb. ais ockcrgelbes, pyrophores, fcinkrystallines 
Pulver crhalten. — Tricarbonyl-o-phenanlhrolinkobalł, Co(CO)3(Cj„HiSN 2 ). Beim Mischen 
von Co(CO) 4 mit o-Phenanthrolin in CH3OH setzt nach kurzem Erwarmen unter Gas- 
ontbindung Krystallisation oin; gelbbraune, relativ bestandige Krystalle. Phenanthrolin- 
komploxe mit 2,5 CO/Co konnen nur auf dem Umweg iiber Coa(CO)s(C5H 5N ) 4 erhalten 
werden. —  Durch leichtes Erwarmen von Co(CO) 4 mit CH3OH bzw. C2H5OH werden 
dio alkoliolsubstituierten Co-Carbonyle: Co2(CO)5, CH3OH u. Co:(CO)5, (C2H5 OH ) ] , 5 ais 
schwarzglanzende, pyrophore Pulver erhalten. — Nickcldicarbonyl-Pyridinverbb. Beim 
Erwarmen von Ni(CO) 4 mit Pyridin setzt sich nach langerer Zeit ein feinkrystalliner 
Nd. von Fe2(CO)4(C5H 5 N ) 3 ab, der beim Trocknen im Hochvakuum in Fe2(CO),(C5 H 5N) 
iibergeht. Beide Verbb. sind hóchst pyrophor. Dinickeldipyridinlricarbonyl, N i2(CO)3- 
(C5H 5 N)2, entsteht, wenn die obige Rk. Lsg. 120 Stdn. im N2-Strom auf 45° gehalten 
wird; gelb bis dunkelrotbraune hóchst pyrophore Krystalle. — Dicarbonyl-o-phen- 
anlhrolin-Nickel, Ni(CO)2(C1 2 HKN 2), entsteht lcicht aus Lsgg. der Komponcnten in 
stark glanzcnden, rubinroten, em-langen Nadeln. Die Verb. ist recht bostiindig; 
llalogene zersetzen, NO wirkt nicht ein. Dio Saurezcrs., dic hauptsachlich Ni-Ion 
liefert, muB mit 75%ig. H 2 S 0 4 oder mit 30%ig. HC1 durchgefiihrt werden. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 6 5 . 1090— 1101. 6/7. 1932. Heidelberg, Chem. Inst. d. Univ.) L o r .

J. G. F. Druce, Dic Enldeckung des Rhcniums (D winiany ans). Kurze Darst der 
Entdcckungsgeschichto von Re (NODDACK; D r u c e  u . LoRlNG; HEYROYSKY u . 
D o l e j s e k )  u . Angabe oiniger Eigg. des Metalls u. seiner Verbb. (Chem. News 1 4 4 . 
257—60. 22/4. 1932.) L o r e n z .

M. Centnerszwer und Halina Zyskowicz, Vber ein dunkelbląues Nickelozyd. 
Uberleiten von reinem NO iiber Nickclpulver bei 250—300° fiihrte zu einem dunkel- 
blauen Pulvcr, das keine der Eigg. des erwarteten Nickelnitrosyls zeigte. Es entstand 
auch, wenn NO diu-ch Luft oder O. ersetzt wurde. Dabei nahm die Bldg.-Geschwindig- 
kcit des blauen Pulvers zu beim Ubergang von NO iiber Luft zu 0 2. Quantitative 
Unterss. (volumetr. Best. des bci Auflósung des nicht oxydierten N i entwickelten H 2 

u. grayimetr. Best. des gebundencn 0 2) ergabon fiir samtliehe Pulver dio Zus. NiO. — 
Eigg. des dunkclblauen NiO: Zwischen 280 u. 290° bestandig, obcrhalb 300° geht
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es unter Gliilierscheinung in die gewohnliche gelbgriine Form iiber; es ist unl. in Alkalien 
u. organ. Losungsmm., dagegon 1. beim Erwiirmen in organ. Sauren. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 206. 252 — 50. 18/6. 1932. Warsohau, Phyaik.-Choin. Inst. d. 
Univ.) E. H o f f m a n n .

F. Behounek und O. Koblic, Yon der Unhomogenitdt der hodiaktiven Salze des 
Radium-Bariumchlorides. Bei der Dosierung eines groBeren Ra-Praparatcs mittcls 
Wagung auch boi hoch konz. Ra-BaCl2 treten Fehler auf, die darauf hinweisen, daB 
die Praparate yorwiegend nicht homogen sind. Zwecks nahercr Aufklarung dieser 
Erschoinung, dereń prakt. Bodcutung bei der Herst. v. Radiophoren mit vorgeschrie- 
benem Geh. an Ra Element sehr wichtig ist, wurde eino Reihe von Praparaten aus- 
gewogen u. auf die tibliche Art mittels y  Strahlcn im Vergleieh mit einem Standard 
gemessen. Ra-BaCla von 4,9869 g wurde auf 20 kleinero Praparate aufgeteilt, dio auf 
Ra-Geh. gemessen wurden. Der Gesamtgeh. allcr 20 Priiparatc betrug 3,2785 g Ra- 
Element. Das urspriinglich groBo Praparat enthiolt 65,74% Ra-Element. Die Ra- 
Korizz. der einzelnen kloinen Praparate wiesen untereinander nur geringe Abweichungen 
auf. Ahnlicho Verhaltnisse wurden bei der Aufteilung eines 3,0518 g Ra-BaCl2-Prapa- 
rates auf 5 kleinere Praparate erhalten. In diesen Piillen kónnen die urspriinglichen 
Praparate ais prakt. homogen bctrachtet werden. Bei einer wesentlichen Herabsctzung 
des Gewichtes der Teilmengen werden jedoch ganz andero Verhaltnisse angetroffen. 
Ein Ra-BaCL von 580,8 mg wurdo in 26 Teilmengen aufgeteilt. Bei einer Genauigkcit 
der Wagung um ± 0 , 1  mg u. einer Genauigkcit der Messung des Ra-Geh. mitj/-Strahlung 
von ±  0,5% wurde festgestellt, daB der Geh. von Ra in einem Praparat 56,54% ist, 
wahrend er bei einem anderen Praparat 70,75% betragt. Ais Summę der Gewichte 
allcr 26 Praparate wrurdc der Wert von 0,5801 g gegeniiber dem urspriinglichen Wert 
des noch nicht aufgeteilten Praparates von 0,5808 g gefunden, woraus geschlosscn 
wird, daB dio chem. Transformation auch naeh langerer Zeit — in diesem Falle 18 Monate
— ganzlieh vcrnachlasśigt werden kann. Dio bei den einzelnen aufgeteilten Praparaten 
festgestellten bedeutenden Schwankungen des Prozentsatzes des Ra-Elementes sind 
somit hauptsachlich der Unhomogenitat dor urspriinglichen Krystalle des Ra-BaCl2 

zuzuschreiben. (Physikal. Ztschr. 33. 376—78. 1/5. 1932. Prag, Radiolog. Institut, 
Joachimsthal, Staatl. Radiumfabrik.) G. S c h m id t .

C. Chamie und A. Korvezee, i)ber die Zenlrifugalion der alkalischcn Losungcn 
von Polonium. Im AnschluB an die Verss. von H a i s s i n s k y  (C. 1932.1. 2283) u. W ERNER 
(C. 1931. II. 2832) iiber die Zunahme des Po-Nd. in natronhaltigen Lsgg. werden dio 
inasimalen Nd.-Mengen fiir dio alkal. Lsgg. des Po naher bestimmt. Die Verss. wurden 
mit NH 3 -Konzz. zwischen 3 / 1 0  0 0 0-n. u. 10-n. sowie mit NaOH-Konz. zwischen 1/ 10 000-n. 
u. 4-n. ausgefuhrt. Naeh einer starken Zentrifugation dor Po enthaltcnden Lsgg. wurde 
dio an den Wiinden des UntersuchungsgefaBes niedergcschlagene Po-Menge sowie 
die in dor Lsg. gebliebene Po-i\Ionge durch elektrometr. Messungen bestimmt. Aus den 
Ergebnissen geht hervor, daB die maximale Po-Nd.-Menge bei 0,1-n. fiir NH 3 u. 0,007-n. 
fiir NaOH vorhanden ist. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1488—90. 25/4. 1932. 
Paris.) G. S c h m id t .

Aristid v. Grosse, Zur Enldeckung w id  Isolierung des Elementes 91. Polemik. 
(Naturwiss. 20. 362— 63. 20/5. 1932. Berlin-Charlottenburg.) G. S c h m id t .

Otto Hahn und Lise Meitner, Be.mvrkv.ngen zu obiger Mitteilung. (Naturwiss. 20.
363. 20/5 . 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chemie.) G . S c h m id t .

M. Le Blanc und E. Eberius, Untcrsuchungcn iiber die Ezistenz des Blcisuboxyds 
PbtO. Die Zers. von PbC20 4 wird bei Tempp. um 300° im Vakuum untersueht. Die 
Zus. der Gasphaso wird wahrend der Rk. laufend interferometr, bestimmt. Die Zers. 
lauft naeh 2 PbC20 4 — >- PbO - f  Pb -f  3 C 0 2 - f  CO ab. Jlit fortschroitender Rk. 
nimmt der CO-Geh. infolge Red. von PbO durch CO ab, wahrend der CO.-Geh. zu- 
nimmt. Rlkr. u. rontgenograph. Unters. zeigt, daB der festo Rk.-Riiekstand aus fein 
verteiltem metali. Pb u. rotem PbO besteht. Andcutungen fiir das Auftreten von 
Pb.O machen sich nicht bemerkbar. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 160. 129—40. 
Juni 1932.) L o r e n z .

Maurice Franęois, Theorie der (juecksilberammoniumsalzc (Bromide und Chloride). 
Krystallisalion des Dimercuriammoniumbrómids und des hydralisierten Dimercuri- 
ammoniumchlorids. (Vgl. C. 1929. II. 847. 1931. I. 1262.) Vf. priifte seine friiher 
mitgeteilte u. an den Jodiden entwickelte Theorie der Bldg. der Quecksilberammon- 
halogenide an den Bromiden u. Chloriden. Dor Vergloioh der drei Gruppen zeigt 
folgendes: 1. Es existiert eine Serie von Yerbb., die auf 1 Atom N 1 Halogenatom
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cnthalten. Wenn auf trockencs H gJ 2 (HgBr„, HgCl2) NH 3  ais Gas oder in Lsg. von 
bestimmtem Vol., bestimmter Konz. u. bestimmtem Geh. an Ammoniumbalogcniden 
einwirkt, so entsteht die Stammsubstanz der Serie H gJ 2 2 NH 3  (HgBr2 2 NH3, 
HgCl2 2 NH3) von weiGer Farbę. Die Entstehung auf trockenem Wege dauert lange 
Zeit u. ist reversibel, der NH3-Druck yon HgBr2 2 NH 3  erreicht 1 at bei 184°, der von 
HgCl2 2 NH 3  bei 239°. Es sind also Molckiilyerbb. Die weiteren Stufen der Serie 
fiihren stets iiber diese Verbb. ais Zwischenprodd., sie entstehen bei der Einw. waclisender 
Voll. yon konz. NH 3 -Lsgg. u. zwar dureh reversible Rkk., die, da dabei Ammonium- 
lialogenid entsteht, yon der Konz. der anwesenden Ammoniumhalogenide beherrscht 
werden. Zuerst entsteht H gJN H a (HgBrNH,, HgClNH2, beide weifl), dann Hg2N J  
(Hg2NBr, HgjNCl, Farben: braun, gelb, weifl). Bei 20° ist Hg2N J ais Bodenkórper 
nur bestandig, wenn die uberstehende Lsg. weniger ais 3,65 g NH4J  pro 1 konz. NH 3 

enthalt, HgBr2 2 N H 3 bei niehr ais 18,92 g, HgBrNH, zwisehen 18,92 u. 1,56 g u. 
Hg2NBr bei weniger ais 1,56 g NH.,Br pro 1, schliefllich HgCl2 2N H 3  bei mehr 
ais 17,07 g, HgCINHj zwisehen 17,07 g u. 1,61 g, u. Hg2NCl bei weniger ais 1,61 g 
NH 4C1 pro 1. 2. Es existiert eine zwcite Serie von Verbb., die auf 2  Atomc N
3 Halogenatome cnthalten. Wenn auf trockenes H gJ2 NH 3  (ais Gas unter yer- 
mindertem Druek oder ais yerd. Lsg.) einwirkt, entsteht die weifle Verb. 3 H gJ 2 4 NH3. 
Das ist die Stammsubstanz einer Serie, dereń weitero Stufen stets iiber diese Verb. 
ais Zwischenprod. fiihren, u. zwar in reversiblen Rkk. Dargestcllt ist HgsN 4 J 0 

(weifl) durch Einw. einer grofleren Menge yon 10-faeh verd. NH3; es ist nur 
bestandig, wenn die mit ihm im Gleichgewieht stehende Lsg. weniger ais 1,40 g NH 4 J 
pro 1 enthalt. Bei den anderen Halogeniden entstehen dio entsprechenden Substanzen 
nicht, hier fiihrt auch yerd. NH 3  zu den gleichen Yerbb. wie konz. Nur Hg9N.,Br6 

ist erhalten worden, allerdings auf einem anderen Weg. 3. In beiden Ber i en besteht 
also die weitere Veranderung der Stammsubstanzen, z. B. H gJ 2 2 NHa u. 3 H gJ 2 4 NH 3 

nur in einem Ersatz von je zwei H-Atomen durch ein Hg-Atom. Der Typus bleibt 
derselbe u. ist deshalb charaktcrist. fur eine bestimmte Konz. an NH3. — Die quanti- 
tative Kenntnis der Gleiehgewichtszustande dieser Verbb. ermoglicht ihre rationelle 
Darst. in reinem Zustande. Die Konz. der mit ihnen im Gleichgewieht stehenden 
Lsgg. an NH 3  u . an Ammoniumhalogeniden bestimmt das Rk.-Prod. Vf. schildert 
ais Bcispiel die Darst. yon Hg,NBr u. von Hg2N C l-H ,0 in krystallisiertem Zustand. 
(Ann. chim. [10] 17- 254— 69. Marz 1932.) E k b e .

Joh. Th. Uges, Knallsilber von Berthollet. (Vgl. W lL LIG EN , C. 1932. II. 191.) 
Beschreibung einer Explosion einer ammoniakal. Silberlsg. (Chem. Weekbl. 29. 249. 
16/4.1932.) J. S c h m id t .

George Bruce Macalpine und Leonard Alfred Sayce, Das System Kupfer- 
selenat-Wasser-Selensdure bei 26°. Die Existenz der Hydrate CuSe04, 5 H 20  u. CuSeO,,
3 H20  wird bestiitigt. 55°/0ig. Selensaure ist die hochste Konz., bei der CuSe04, 5 H ,0  
noch existenzfahig ist; hieraus u. aus der Best. des Dampfdruekes yon H 2 Se0 4-H 20 -  
Gemischen wird geschlossen, daB der Dampfdruck yon CuSeO.,, 5 H.O ungefahr 11 mm 
betragt. CuSe04, 3 H 20  kann durch wiederholtes Entwassem mit Aceton in ein niedri- 
geres Hydrat iiberfiihrt werden. Der Dampfdruck von CuSeO.,, H 20  erhalten durch 
Entwiissern des Pentahydrats bei 105° konnte nicht bestimmt werden, da dio wasser- 
freie Pliase nicht gewomien werden konnte. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1560 
bis 1565. Mai. Newcastle-upon-Tyne, Univ. of Durham, Armstrong College.) P. L. Gu.

Arthur M. Morley, Das Verhalten der Wolframsauren gegen Natriumhydroxyd. 
Vf. hatte die Darst. yon vicr yerschiedenen, zuni Teil hydratisierten Wolframsauren 
yon yerschiedenem Alterungsgrad beschricbcn (C. 1931. I. 1263) u. untersucht nun 
das Verh. dieser Praparate gegeniiber wss. NaOH-Lsgg. Die Wolframsauren werden 
bei 25° mit der NaOH-Lsg. geschiittelt, von Zeit zu Zeit wird die klare, iiber dem 
Priiparat befindliche Fl. 1. dirckt u. 2. nach einer Ultrafiltration auf ihren W 0 3 -Geh. 
analysiert. Auf diese Weise wird die Menge der kolloidal gel. W 0 3  bestimmt. Die 
Konz. der NaOH-Lsg. wird zwisehen 0,001 u. 0,261 yariiert, die Vers.-Dauer bis zu 
226 Tage. Es wird auch die Veranderung des Bodcnkórpers wahrend des Vers. be- 
schrieben. Aus pn-Messungen, die an der zentrifugierten Lsg. m it einer Chinhydron- 
elektrode yorgenommen werden, ist zu entnehmen, daB schon wenige Minuten nach 
dem Yermengen der Lsgg. die HaWO, in Na2W 0 4  iibergegangen ist, daB man also eigent- 
lich die Loslichkeit der genannten Praparate in N aaW 0 4 -Lsgg. bestimmt. Bei Yer* 
wendung von anhydr. W 0 3  geht diese Neutralisation sehr yiel langsamer vor sich; 
in diesem Falle scheinen vor allem auch Adsoiptionsyorgange eine Rolle zu spielen.
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Bei mittlerem Alkaligeh. ist in dcm Sol ein maximaler Bctrag an W 0 3 enthalten. Es ist 
dies so zu crklaren, daB aus Wolfrainationen u. H aW 0 4 -Moll. kolloide Partikel gebildct 
werden u. zwar bei mittlcren Alkalimengen am starksten, da bei noch hóherem Alkali
geh. die aussalzende Wrkg. des Alkalis sieh beinerkbar macht. Dieses Verh. ist bei 
den Sauretypen B u. D am ausgepragtesten. Zu Gleichgewichten fiihren trotz der 
langen Vers.-Dauer nur die Verss. an den Sauren A u. C. Es wird ferner fiir jedes der
4 Praparate die NaOH-Konz. angegeben, bei der das Priiparat sofort peptisiert wird. 
Am leichtesten werden die Sauren B u. C peptisiert. Das Verh. der Wolframsauren 
gegen NaOH ist uniibersichtlich u. von zahlreichen Faktoren, die zum Teil diskutiert 
werden, abhangig. (Journ. physical Chem. 36. 1655— 71. Juni 1932. Manchester, 
Univ., Municipal Coli. of Technology.) JUZA.

J. Amiel et I. Baidet, Traite de chimie minerale. T. V. Paris: Masson ot Cie. 1932. (S72 S.)
8°. B r .:  165 fr.

C. Mineralogische und geologisclie Chemie.
J. Garrido, Symmetrie und Raumgrupp:  des Kernits [Na„BtO- ■ 4 //„Oj. Kernit 

erwies sieh nach der rontgenograph. Unters. ais monoklin; der Eleinentarkórper ist 
nieht pseudorhomb., obgleieh makroskop. pseudorhomb. Symmetrie nachwcisbar ist. 
a =  15,65 ±  0 ,0 2 ; b =  9,07 ±  0 ,0 2 ; c =  7,01 ±  0 , 0 2  A; 0  =  108° 52' ±  1 '. Mit der
D. 1,953 berechnet man fur die Anzahl der Moll. im Eleinentarkórper den Wert 4. 
Wahrscheinlichste Raumgruppe Cs}f .  (Ztsehr. Kristallograph., Kristallogeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. 82. 468—70. Juni 1932. Madrid, Inst. Nacional dc Fisica 
y Quimica.) S k a l i k s .

R. R. Rosenkrans, Ein Vorkommen von gediegen Schwefel in Centrę Co., Pa. 
In einem Kalk kommen kleinc Gangchen von gediegen S vor, welche ohno wirtschaft- 
liches Intcressc sind. Das Nebengestein dieser Gange ist cin ausgesprochencr Stink- 
stcin. Der S diirfte durch unvollkommene Oxydation von H2S entstanden sein. Gips 
wurde nieht gefunden. (Amer. Mineralogist 17. 248. Juni 1932.) E n s z l i n .

Erich Kaiser und Ferdinand Neumaier, Sand-Steinsah-Kryslallskelette aus der 
Namib Siidweslafrikas. Aus der nordlichen Namib wurden Sand-Steinsalz-Krystall- 
skelette aus einer Pfanno ausgcgraben, welche zu 2 / 3  aus Sand bestehen. Die 1. Sub- 
stanz besteht aus 71,30°/o NaCl, 17,94% KC1, 1,96% MgCla, 4,52% CaSO.„ Spur 
N a,S04. Dio Krystalle sind nach don 3-zahligcn Symmetrieachsen von den Wiirfel- 
ecken aus ancinandergerciht. Das Salz diirfte vor allcm durch chem. Verwitterung 
in der Nahe der Yerdunstungspfanne geliefert worden sein. Das Profil ist folgendes: 
In der Niihe der Oberfliiche tritt Oberflachcnkalk auf, welcher in der Oscillationszone 
des Grundwassers in oberflachlich angewitterten Sandgips ubergeht. Der Sandgips 
enthalt ebenfalls % Sand. Die 1. Bestandteile bestehen aus 3,91% NaCl, 1,00% MgCl2, 
4,35% CaC03. 72,38% CaSO,„ 7,07% F e Ą  u. 11,47% H.O. Daa CaS04  ist teilweise 
ais Gips, welchcr in Halbhydrat vcrwittcrt ist, vorhanden. Im Bcreichc des standigen 
Grundwassers treten die Sand-Steinsalzkrystallskelette auf. (Ztrbl. Minerał., Geol. 
Palaont., Abt. A. 1932. 177—88. Munchen, Inst. f. allg. u. angew. Geologie.) E n s z l i n .

M. J. Buerger, Die negative,n Kryslaltkohlraume einiger Bleiglanze und ihr Salz- 
wassergdmlt. Bleiglanz yerschiedener Vorkk., insbesondcrc der Bleiglanz von Joplin 
enthalt vicle kleinc Hohlraume, welche mit Solo gcfiillt sind. Die Hohlraume sind 
in einfachcn Fallcn Kubooktaeder, oft sind sie komplizierter, jedoch zeigen sie stets 
Formen mit dem Kubooktaeder ais Grundlage. Beim Zerbrechen der Krystalle kry- 
stallisiert die Sole ais NaCl-Wurfel in Parallelvcrwachsung mit dem Bleiglanz. (Amer. 
Mineralogist 17. 228—33. Juni 1932.) EN SZLIN .

— , Die Kalisalze und die Geologie. Allgemeine geolog. Betrachtungen iiber das 
York. der Kalisalze, insbesondcrc der elsass. Lagerstattcn. (Ind. ehimiąuc 19. 333—34. 
Mai 1932.) ENSZLIN.

George Sheppard, Kalk „P ipes“ im Quańdr von Ekuador. In den (Juartarsanden 
wurden starkę weiGe Kalkrohren gefunden, welche in der Kalksubstanz nur wenig 
Sand u. Ton enthalten. (Amer. Journ. Science [S il l im a n ] [5] 2 3 . 497— 500. Juni 
1932. Guayaąuil, Ekuador.) E n s z l i n .

W.Morder, Chromitlager des Bascliartowsk-Bezirlcs. (M in e ra ł. R o h s to f fe  [ ru s s .:  
M inera  Ino je  S sy r je ]  6 . 492— 94. 1931.) SCHÓNFELD.
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E. S. Moore, Ein Magnetitgang von anomalem Typ. Boi Mongowin, Sudbury- 
Distrikt, wurde in einem pracambr. Peridolit nicht weit von einer Granitintrusion 
ein sohmaler Magnetitgang gefunden. Der Magnetit ist vollkommen radialstrahlig 
angeordnet u. sehr rein. In einem Muster wurde 72,49% Ee u. zwar 30,74% EeO u. 
69,48% Fe20 3 gefunden. Wahrscheinlich wurde der Magnetit ans Gothit unter dem 
EiufluB der Hitze wahrend der Granitintrusion gebildet. (Economic Geology 27. 
387—90. Juni/Juli 1932.) E n s z l i n .

A . P. A lim arin, Besćhtaunit aus dem Pjatigurskbezirk ais sćiurefestes Materiał. Vorl. 
Mitt. Das Gestein, dessen Lagerstatte der Berg Beschtau ist, enthiilt 21,72% Quarz, 
74,02% sanre Feldspate, 2,29% Pyroxene u. Amphibole u. 1,46% Magnetit u. Ilmenit. 
Das Gestein zeigt hohe Saurefestigkeit u. sehr gute mechan. Eigg. (Minerał. Rohstoffe 
[russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6. 477— 87. 1931.) SCHÓNFELD.

Donald C. Barton, Zur Bildung der ErddUagerstatten. In einer Erwiderung nimmt 
Vf. zu den Ansichten von M oos (vgl. C. 1 9 3 1 . II. 3455 u. 1 9 3 2 - I. 1853) Stellung, 
wonach die Erdole der Golfkuste, sowie die Erdole der ruman., hannoyer. u. elsass. 
Eelder auf jeden Eall sek. Natur seien. Fiir die Erdole der Golfkuste fiihrt er Beweiso 
an, daB jedenfalls dio Miocan-Erdiilfelder im weitesten Sinn nicht sekundar sind. 
In einer Erwiderung nimmt Moos zu den Einwanden von B a r t o n  Stellung bzgl. 
der europiiischen u. amerikan. Vorkk. (Petroleum 28. Nr. 22. 9— 16. 1/6. 1932. 
Houston, Texas.) E n s z l in '.

C. R. Longwell and others, Textbook of geology. P a r tl .  Physical geology. London: Chap
man & Hall 1932. S“. 23 s. net.

D. Organische Chemie.
R. Signer und J. Weiler, Ramanspddrum und Konstilution hochmolekularcr 

Stoffe. 62. Mitt. iiber hochpolym&re Verbindungen. (61. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 968.) Ver- 
schiedene polymere Styrole (vgl. C. 1 9 2 9 . I .  1331) vom Mol.-Gew. 10— 50 000 werden 
ais Vertreter hochmolekularer glasartiger organ. Stoffe auf Ramanspektren untersucht. 
Sie liefern ein vom Mol.-Gew. unabhangiges linienreiehes Streuspektrum, das in 
Analogie zu den Spektrcn niedermolarer fl. organ. Stoffe, aber im Gegensatz zu denen 
von geschmolzcnem Quarz u. Glas (vgl. C. 1 9 2 9 . II. 1776) stcht. Es weist unter anderem 
die den einfachen Bzl.-D criw . zukommenden Frequenzen (620; 998; 1030; 1176; 
1604 u. 3056 cm-1 ) unverandcrt auf. Daraus u. aus der Konstanz dieser Freąuenzen 
beim Obergang in den gel. Zustand, wird auf die Abwesenheit besonderer Micellarkrafte 
im polymeren Śtyrol geschlossen. Die iibrigen Linien stehen in guter tibercinstimmung 
mit der Fadenmolekiilstruktur nach Staudikgf.R , wie aus einem Vergleich mit den 
Spektren von monomerem Styrol u. Athylbzl. hervorgeht. So fehlt dem polymeren 
Styrol wio dem Athylbzl. die Freąucnz 1640 vollstandig, die im monomeren Styrol 
sehr intensiv ist u. der Doppclbindung in der Seitenkette zukomnit. Ferner hat die 
Valenzwinkclschwingung der CH2-Gruppe im Polystyro! wie im Athylbzl. den Wert 
1450, wahrend er im monomeren Styrol wie in allen Vinvlderivv. bei 1410 liegt. Durch 
Erhitzen bis 150° hergestellte Polystyrole ergeben Spektren, dio vollkommen frei 
von kontinuierlichem G rund sind, wahrend rermittels Katalysatoren polymerisicrte 
Prodd. eine starkę kontinuierliche Strahlung anfweisen, die demnaeh nicht mit der 
Viscositat der Stoffe in Beziehung steht, sondern wahrscheinlich auf ldeinsten Mengen 
fluorescieronder Verunreinigungon beruht. (Helv. ehim. Acta 1 5 . 649—57. 2/5. 1932. 
Freiburg i. Br., Chem. Univ.-Lab.) SlCNER.

Ralph H. Mc Kee und C. J. Brockman, Eine neue Methode fiir  clektroorganische 
Rcduktioiien. Die Feststellung, daB gesiitt. Lsgg. vOn Salzen gewisser organ. Sauren 
cin betrachtliches Lsg.-Vermógon fiir wasserunl. organ. Verbb. besitzen, wies einen 
neuen Weg zur Durchfiihrung des elcktrochcm. Reduktionsverf. Die Nachteile, die 
die Yerwendung leichtfliiehtiger Losungsmm. mit sich bringt (Yerluste durch Ver- 
fliichtigung, Fenergefahr u. a.j werden yermieden. — Zunachst wird die Red. aromat. 
Nitroverbb. studiert. — Arbeitsbedingungen: Ais Losungsm. dient in erster Linie die 
gesatt. wss. Lsg. von cymolsulfonsaurein Na (pn =  7— 8 ), in einzelnen Fiillen auch 
p-toluolsulfosaures Na. Nitrobenzol lost sich in der erstgenannten Fl. zu 20 g/100 cem 
auf. Kathode: Phosphorbronzedrahtnetz, Anodę: Bleistab. Alundumdiaphragma (zur 
Vermcidung der Oxydation des Losungsm., wclche teerige Prodd. liefert). Katholyt: 
10%ig. Na2 SOi-Lsg. Stromdichte z. B, 0,727 Amp. bei 4 Yolt. Temp. im allgemeinen
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80—90°. Zeit: 19 Stdn. Ruhrung ist nicht notwendig. — Dic reduzicrte Lsg. wird 
mit dem gleichen Volumen W. verd. u. abkuhlen gelassen. Das wasserunl. Rk.-Prod. 
scheidet sich in guter Ausbcutc ab u. wird abfiltriert. Wiederholte Verwendung dcr- 
solben Kathodenfl. erhoht dio Materialausbcute. — Ergebnis der Reduktionsprozcsse: 
Nitrobenzol — y  Azobenzol, o-Nitrotoluol —  o,o'-Azotoluol, p-Nitrotoluol — y  p,p'- 
Azotoluol, p-Nitrochlorbcnzol — y  p,p'-Dichlorazobenzol, p-Nitroanisol — y  p,p'-Azo-
anisol u. Teer, oc-Nitronaphthalin— y  a,«'-Azonaphthalin, m-Nitro-p-toluidin---- y 1,3-
Toluylondiamin u. Teer, m-Nitrobenzolsulfosaure — y  m,m'-Azoxybenzolsulfosaurc, 
p-Nitrophenol — y  p,p'Azoxyphenol, m-Dinitrobenzol — >- m,m'-Azoxydinitrobenzol, 
p-Nitranilin — y  p-Phonylendiamin, Benzil — y  Bcnzoin, o-Nitroanisol — y  Teer, 
o-Nitro-p-nitrotoluidin — y  Teer. Nach dem neuen Verf. konnten nicht reduziert 
werden: Casein, Kolophonium, Na-Olcat, Na-Maleat. (Trans. Amer. elcctrochem. Soc. 62. 
19 Seiten. 1932. N . Y. Columbia Univ., Athens [Ga], Univ. of Georgia. Sep.) K u tz .

Alexander Muller, Untersuehungcn an particll acylierten Zuckcralkoholen. I. Mitt. 
Beharidlung des benzoylicrten Mannit-l,G-dijodhydrins mit Silberfluorid. Bei der Best. 
der Ringspannweite in Zuckerverbb. nach H e l f e r i c h  u . Himmen (C. 1928. II. 2127) 
(Abspaltung von H J z. B. aus a-Tetracetylglucose-6 -jodhydrin mit AgF) konnen 2 Falle 
eintreten. 1. Die entstehende Doppelbindung liegt an einer C-OH-Gruppe (Oxycnol);
2. sie liegt unmittelbar an der O-Briicko. In 1 wird der Zuckcr FehLINGSche Lsg. 
reduzieren, in 2 nicht. Vf. untersueht Halogendcriw. ohne O-Ring. 2,3,4,5-Tctra- 
benzoyl-d-mannit-l,0-dijodhydrin spaltct mit AgF in absol. Pyridin zwar Jod ab, bildet 
aber kcine ungesatt. Vorbb. Anscheinend ist fiir das Entstehen der Doppelbindung die 
Nachbarschaft eines O-Ringes Voraussetzung, so daB sich die H E L F E R lC H sche Methodo 
dahin zu vereinfachen schemt, daB bereits dic Entstehung einer Doppelbindung ais 
Zeichen der unmittelbaren Nachbarschaft des Halogcns mit einem O-Ring angeschen 
werden muB. — l,6-Dilrityl-2,3,4,5-letrabcnzoylmannit, C,2H 5 ROi0, durch Tritylieren u. 
Benzoylieren von Mannit. Aus CHC13 groBe Prismen, F. 183— 184°, 11. in CHC13, Dioxan, 
h. Eg., wl. in A. u. PAe. Daraus 2,3,4,5-Tetrabenzoyl-d-mannit, C3 lH 3OO10, F. 145— 147°, 
[a] ir 2 =  —0,5“ (CH CI3). Daraus l,6-Diacetyl-2,3,4,5-tetrabenzoyl-d-mannit, C3 SH3 1 Ol2, 
F. 146°, [a] i) 1 0  = + 4 0 ,3 8 °  (CHC13). Hexabenzoylmannil, F. 149— 150°, [a]D 10  =  
+53,97° (CHC13). l,6-Di-p-toluolsulfo-2,3,4,5-tetrabenzoyl-d-7nannit, C4pH 4 ;!Oh S2, aus 
Tetrabenzoylmannit, langc Nadeln, F. 166°, bei cinigen Proben F. 171°, [a]Dla =  
+36,89° (CHCI3), zl. in CHCI3. Bzl., Aceton, Eg., swl. in A., A., PAc. Daraus 2,3,4,5- 
Tclrabmzoyl-d-mannit-l,6-dijodhydrin, C3 1 H 2i;OfiJ2, harte, farbloso Krystalle, 11. in 
CHC1.„ Aceton, Bzl., Eg., [a]d" =  +31,93° (CHC)3). Addilionsverb. des Jodhydrins 
mit 1 Mol D iom n; C ^ H ^ J , ,  C4 H8 0 2, F. 106— 108°, [a ]D'» = + 3 2 ,0 5 °  (CHC13). 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1051—55. 6/7. 1932. Tihany, Ungar. Biolog. Forschungs- 
inst.) ' D z ie n g e l .

Alexander Muller, Untersuchungen an particll acylierten Zuckcralkoholen. TI. Mitt. 
U ber den Dibcnzoylmannit ton Einliorn und Hollandt. (I. vgl. vorst. Ref.) Vf. unter- 
sucht dio Konst. des Dibenzoylmannits von E i n h o r n  u . H o l l a n d t  (C. 1898. I I .  425), 
der bei E in w . von Toluolsulfonylchlorid 3 Toluolsulfogruppen aufnimmt, von denen 
jedoeh kcine gegen Jod austauschbar ist. Da der Dibcnzoylmannit auch nicht tritylierbar 
ist, erscheint im Gcgensatz zu O h l e ,  der ihn ais 2,3-Dibenzoylmannit anspricht, die 
Struktur oines 1,6-Dibenzoylmannits am wahrseheinlichsten. Bei Acetonierung u. nach- 
folgendor Abspaltung der Benzoylgruppcn erhalt man cincn Monoacetonmannit, der 
mit dem ,,1,2-Monoace.tonmannit“ von I r y i n e  u . P a t t e r s o n  ident. ist. Da es nicht 
gelingt, ihn in ein Diacctonprod. iiberzufuhren, da er ferner bei der Trilylicrung zwei 
Trityigruppen aufnimmt, dtirfte die IsopropylidengTuppe in 3,4-Stellimg sitzen. Dio 
Beziffernng des , , 1 ,2 -Monoacetonmannits“ von I r v i n e  u . P a t t e r s o n ,  wic auch dic 
seiner D eriw . des 3,4,5,6-Tctramethylmannitmcmoacelons u. des 3,4,-5,6-Tetramethyl- 
mannits ist demnach umzuandcm. —- Tri-p-lohu>lsulfonyl-l,6-dibenzoyl-d-mannit, 
C ,,H 40O mS 3, lango Nadeln, F. 133— 134°, [a] d1 7 ’ 5 =  +43,56° (CHC13). 1,0-Ditrityl- 
2,5-diacetyl-3,4-isopropyliden-d-mannit, C5iH lflOs , durch Acetonierung von Dibenzoyl- 
mannit, Verscifung der Benzoylgruppcn, Tritylieren u. Acetylieren ICrystalldrusen, 
F. 143°, opt. inakt. — Dibcnzoyl-d-sorbit, C 20H 22O fi, F. 140°, [a]D1 8  =  + 1 ,85° (Pyridin); 
Tritylierungsverss. vcrliefen ncgativ. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1055— 59. 6/7. 1932. 
Tihany, Ungar. Biolog. Forschungsinst.) DziENGEL.

P. Carre, Ober die relative Bcweglichkeit der Radikale in  den Alkylschwcfligsaure- 
chloridcn. (Vgl. C. 1931- II- 1401.) Die Alkylschmfligsa-urechloride, RO-SOCI, werden in 
Ggw. von 1 Mol. Pyridin sehr leicht in SOa u. RC1 zers. Die Zers.-Temp. variiert mit der
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Natur des R u. kann fiir den Vergleich der Beweglichkeifc der Alkyle benutzt werden. 
In einem mit Manometer yerbundenen Kolben niischt man unter Kiihlung je 1 Mol. 
SOClj, Pyridin u. Alkohol, orwiirmt langsam mit eingetauchtem Thermometer u. ver- 
zeichnet dio Druek-Temp.-Kurvo. Diese weist boi der Zers.-Temp. einen deutliehon 
Knickpunkt auf, weil wegen der S 0 2-Entw. der Druek schneller steigt. Im palle der 
primaren Alkohole ist die Rk. einfaeli, aber in dem der sekundaren u. tertiaren Alko
hole kann sieh anCerdem Athylen-KW-stoff bilden; so entsteht mit CycIohexanol immer 
Cyclohexen neben C6Hn Cl. Der Knickpunkt entsprieht auch liier der Zers.-Temp., 
da er die beginnendo Bldg. von RC1 anzeigt. Auch mit den Phenolen u. Naphtholen 
boobachtet man deutlich eine Temp. beginnender SO,-Entw., obwohl sieh kein ArCl 
bildet. Aber dio primaro Bldg. yon ArO'SOCl ist auch hier anzunehmen, denn wenn 
man auf dio ath. Lsg. von je 1 Mol. SOCl2, Pyridin u. C6H6-OH Anilin wirken laBt 
u. das Filtrat dest., so erhalt man Thionylanilin u. Diphenylatlier, offenbar wie folgt 
entstanden (vgl. BLAISE u. MONTAONE; C. 1 9 2 2 . III. 1287):
2C6H 5 0 ■ SOC1 +  CeH 5 -NH2-> 2HC1 +  C6H5 -N: SO +  SO(OC0H 5 ) 3 -> S 0 2 +  (C„H5 )20 . 
Folgende Zers.-Tempp. wurden gefunden (nur Angabe des Radikals): Allyl < — 10°, 
Benzyl < — 10°, CH3 — 5°, C2H 5  18°, n-C3 H 7 34—35°, i-C3 H 7 24°, n-C4H 8 45— 46°, 
sek.-C4H 3 26°, tert.-C4H 0 17— 18°, n-C7H J 5  56°, sek.-CsH J7 47°, n-C1 0 H n 45—46°, Cetyl 
57°, Phenathyl 6 6 °, Cyclohoxyl 45— 46°, CGH 5 100°, a-C1 0 H 7 67°, /?-CJ0H, 75°. Die Ord- 
nung der Radikalo stimmt m it der aus der Rk.-Geschwindigkeit der Halogenide cr- 
mittelten uberein, aber dna Verf. ist viel einfaoher. Dic Beweglichkeit nimmt ab in den 
Reihenfolgen: terti&r, sekundiir, primar; CH3, CaH5, C3H 7 usw., aber spater wieder 
zunehmend (C1 0  =  C4). Aryle viel weniger, Allyl u. Benzyl yiel hoher beweglich ais 
gesatt. Alkyle. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 1835— 37. 23/5. 1932.) L i n d e n b .

P. Charpentier und M. Bocijuet, U ber das krystallisierte cc-glyccr inphosphorsaure 
Nalrium. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 5 1 . 413— 19. Marz 1932. — C. 1 9 3 2 .1. 1648.) Lb.

Hermann O. L. Fischer und Erich Baer, 3-Glycerinaldehydphosphorsaurc.
II. Calciumsalz. (I. vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1649.) Dihydrat des 3-Glycerinaldeliydpliosplwr- 
sauren Calciums, C3 H 5 0 6PCa - f  2H 20 . Aus w ss. Lsgg. yon 3-Glycerinaldehydphos- 
phorsaure u. Calciumacetat. Zugabe von absol. A. vcrvollstandigt die Fallung eines 
krystallinen Nd. Gibt nach Ansauern u. Versetzen mit salzsaurem 2,4-Dinitrophenyl- 
liydrazin das in I. (ygl. oben) beschriebene 2,4-Dinitrophenylhydrazon der 3-Glyccrin- 
aldchydphosphorsaure. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 5 . 1040— 41. 8 / 6 . 1932. Berlin, 
Uniy.) A. H ELLER .

Harry Lister Riley, John Frederick Morley und Norman Alfred Child Friend, 
Selendioxyd, ein nmes ozydierendes Agens. I. Seine Rcaktion mil Aldehyden und 
Keionen. Dic 0-Vcrbb. des Se werden leicht zu Sc reduziert. Diese Eig. lafit sieh fiir 
die Oxydation organ. Verbb. mittels Sc02 yerwerten. Letzteres kann durch Osydation 
des Se mit H N 0 3  u. Sublimation zuruckgewonnen werden. -— 1. Metliylglyoxal. 2 1 
Aceton mit 400 g S e0 2 3— 4 Stdn. gekocht, FI. yon Schwarzem Harz abgegossen u. dest. 
Das Destillat, Kp. 56,5°, war ein azeotrop. Gemisch yon Aceton mit ca. 1% Methyl- 
glyosal. 1600 ccm bis 80° abdest., Rest im Vakuum fraktioniert, gebildete jPolymere 
durch Dest. depolymerisiert. Kp . 50 54—70°, etwas W. enthaltend. Ausbeute iiber 
50 g. Fraktion K p . 1 0  54° enthielt nach Dest. iiber CaCl2 ca. lj.l H 20 . Bisphenylhydr- 
azon, C1 5 H 1 9 N4, F. 145°. Dioxim, C3 H 0O2N 2, F. 154°. Feuchtes Aceton reagiert mit 
Se0 2 etwas schneller ais trockencs. Durch Best. der Methylglyosalmengen nach 
F riedem anw  (C. 1 9 2 8 . II. 641) ergab sieh, daB prakt. 100% des im ScO. enthaltenen
O entsprechend der Gleichung yerbraucht werden:

CH3 -CO-CH3  - f  S c0 2 =  CH3 -CO-CHO +  Se +  ILO.
Die Verlustc sind auf Zers. bei der Dest. u. auf weitere Oxydation des Methylglyoxals 
zu CO, C 02, H-CHO u. Glyoxylsaure zuriickzufuhren. Aus letzterem Grunde ist ein 
groBer AcetonuberschuB wesentlich. — Phenylglyoial. 220 g Acetophenon u. 100 g 
S e0 2 2 Stdn. gekocht, mit sd. W. erschopfend extrahiert, Extrakt ausgeathert. Kp . 2 5 96 
bis 97°. Ausbeute iiber 50% (auf S e0 2 ber.). Mit sd. W. das Hydrat, CRHs0 3, aus A., 
F. 91°. Bisphenylhydrazon, C20H 1 RN4, F. 153°. Disemicarbazon, C,0H 1 !O2N 6, F. 143°.
—  Diacetyl u. Athylglyoxal. Aus Mcthylathylketon u. S e0 2 ahnlich wie beim Aceton. 
Erhalten eine Fraktion 76— 145° (im Yakuum), Gemisch der beiden Oxydationsprodd. 
Daraus durch wciteres Fraktionieren etwas Athylglyoxal; Bisphenylhydrazon, C1 6 H 1 8 N4,
F. 116°; Monosemicarbazon, F. 236—237°; N i Salz des Dioxims. Ausbeute an 80%ig. 
Athylglyoxal 22%. Nur sclir wenig Diacetyl wurde isoliert: Dioxim, C,HS0 2N 5 , F. 240°; 
Bisphenylhydrazon, CJ6H 1 8 N4, F. 237°. — Methyldthylglyozal. Aus 25Ó ccm Diathyl-
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keton u. 112 g S e0 2 (2 Stdn.). Erhalten 221 cem von Kp. 100— 115°. Daraus das 
Ni-Salz des Dioxims, aus A., F. 280°. -— Phenylmethylglyoxal. G7 g Propiophenon 
u. 56 g SeO, in 300 cera A. iiber Nacht gekocht, mit Dampf dest., Destillat nach Ent- 
fernung des meisten A. fraktioniert ausgeiithert, schlieBlich nach Zusatz von NaCl. 
Kp . 23 120— 125°. Monozim, C#H s0 2N, F. 165°. N i-Salz des Dioxims, F . 238° (Zers.). 
Ausbeute an 90%ig. Prod. 50%.

Cryclohexandion-(l,2), C0H 8O2. Lsg. yon 56 g S e0 2 in 300 ccm A. bei 70— 80° in 50 g 
Cyclohexanon eingetragen u. 2 Stdn. gekocht. Nach geeigneter Aufarbeitung, Trennung 
vora Cyclohexanon in A. mit eiskalter 10%ig. KOH usw. rosultierten l i g  Diketon, 
Kp . 2 5 96—97°, nicht erstarrend (vgl. W a l l a c h , C. 1924. II. 1089). Bisphetiylhydr- 
azon, C18 H 20N4, F. 152°. Dioxim, C0HJ0O2N2, Zers. 185— 190°, u. dessen Ni-Salz. Plie- 
nylcarbamat, F. 121°. Parachor =  258,5 (ber. 258,1); danach ist die Superoxydform 
(ber. 246,5) ausgesehlossen. Nach der Bromtitrierung besteht das frisch dest. Dion 
hauptsachlich aus dem Diketon; nach 2 Monaten hatten sich fast 40% Enol gebildet. 
In den hochsd. Oxydationsprodd. wurde etwas Adipinsaure gcfunden, wclche auch 
entsteht, wenn man das Diketon einigo Monate der Luft aussetzt. — Cyclopentandinn- 
(1,2). Ahnlich aus Cyelopentanon. Ausbeute nur 7%, aber alles S e0 2 yerbraueht. 
Kp . 3 5  124— 126°, nicht erstarrend. Dioxim, CsH 8 0 2N2, F. 208°. Disemicarbazon,
C,H1 2 0 2N g, Zers. 245— 250°. Bisphcnylliydrazon, C1 7 H 1 8 N ,, F. 145°. —  Buccocampher 
(Diosphenol), C10 HlcO2. Ebenso aus Menthon. Ausbeute 15%, viel SeOa unverbraucht.
F. 82°. Phenylcarbamat, C1 7 H 2 10 3N, F. 112— 113°. Disemicarbazon, C1 2 H 2 20 2Nc,
F. 268°. — Olyozal. 1. 100 ccm Acetaldehyd u. 28 g S e0 2 in Druckflasche 6  Stdn. 
auf 60—S0° (nicht hoher wegen Explosionsgefahr!) erwiirmt, Fl. abdekantiert, bis 
80° abdest., Rest mit W . extrahiert, Extrakt mit HC1 angesiiuert, gekocht, Spur S c0 2 

durch S 0 2 entfernt. Aus einem aliąuoten Teil wurde nach Neutralisioren das Bisphenyl- 
liydrazon, C1 4 H i4N4, gefallt, aus CH3 OH, F. 173°. Ausbeute ca. 90%. Dioxim, F. 177°. 
Besser wird im Autoklaven 2 Stdn. auf 80° erwiirmt, Acetaldehyd abdest., Glyoxal 
ais Disulfityerb. gefallt. — 2. Acetaldehyddampf iiber diinne ScO,-Sehicht in geneigtcm 
Hartglasrohr geleitet, Temp. auf 230° erhoht, wobei das gebildete Se langsam schmolz 
u. abtropfte. Das meiste Glyoxal yerblieb im Rohr in polymerer Form. Rohr u. 
Destillat mit h. W . extrahiert, weiter wie oben. Ausbeute 80— 90%. — Methylglyozal. 
Propionaldehyd mit S e0 2 4 Stdn. gekocht, dann ausgeathert. Kp . S 5 46°. Reinausbeute 
30%- — Athylglyoxal. Aus n-Butyraldehyd. K p . 1 0  45— 60° (wasserhaltig), spontan 
u. exotherm. zu einer Gallerte polymerisierend. Ausbeute ea. 45%. Disemicarbazon, 
C6H 1 2 0 2N|., F. 226—227“ (Zers.). — Phenylglyoxal. Aus Phenylacetaldehyd. Aus
beute 35%. — Lamlose  gibt, mit S e0 2 in saurer Lsg. gekocht, roten Nd. yon Se, Rohr- 
zucker erst nach liingerem Kochen. Keinen Nd. geben Glykose, Lactoso u. Jlaltose.
— Aus den Yerss. folgt, daB S e0 2 ein spezif. Oxydationsinittel fiir CH2-Gruppen ist, 
weleho durch benachbarte negatiyeGruppen aktiviert sind. (Journ. eliem. Soc., London,
1932. 1875—83. Juni. London, Imp. Coli.) L in d e n b a u m .

Fr. Fichter und Leandro Panizzon, Die Oxydation von Essigsaure mul Acetal 
mit Persulfal. Dio Oxydation von Acetaten mit Persulfat in alkal. u. saurer Lsg. wird 
quantitativ untersucht. Die Hauptprodd. der Rk. sind; C 02, C2H4, CO, CH4, CH?OH
u. Bernsteinsiiure. Vff. nelimen an, daB sich primar Diacotylperoxyd bildet. Dieses 
zerfallt teilweise (in saurer Lsg.) in C2Hc, hydrolysiert aber groBtenteils in Essigsaure, 
die in yerschiedener Weise weiter reagiert, wie Verss. iiber die (herm. u. photochem. 
Zers. zeigen. Daneben tritt noch eine Dehydrierung zweier Essigsauremoll. unter 
Bldg. von Bernsteinsiiure ein. Das Rk.-Schema ist folgendes:

CEICOO y ° A + 2C° !
CHjCOOH qj^3 0 OO CH3 COOH y p f  CH,OH +  CO,

n ,o  CH3COOH — y  7 , 0 , H , +  H , 0  +  CO,

2CII3COOH +  O =  C,H6 0 4 4 - H ,0  ^  V, CH4 +  ' / ,C H ,0 +  V2 HsO +  CO,
(Helv. ehim. Acta 15. 996— 1008. 1/7. 1932. Basel, Anstalt fiir anorgan. Chem.) Lok.

B. Rothstein, Oer-uch und Konstiłution einiger Alkozysduren und ihrer Ester. I. 
Vf. hat einige Sauren vom Typus R 0-C H 2 -C 02H u. ihre Ester dargestellt, u. zwar 
R entsprechend in der Parfiimerie benutzten Alkoholen. Die Darst. erfolgte nach 
der R k.: 2 RONa +  C1-CH2 -C 02H =  R 0-C H 2 -C 02Na +  ROH -f  NaCl. Zur Sodie- 
rung der ungesatt. Alkohole wurde das Verdrangungsverf. angewendet, um Hydrierung 
zu yermeiden. —  Die Sauren besitzen einen sehwach pfefferigen Fettsauregeruch.
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Bei R =  Heptyl u. Octyl-(2) ist der Geruoh der Fettsauren mit C9u. CJ 0  sclir vermindert. 
Bei R =  Benzyl, /3-Phenylathyl, y-Phcnylpropyl, Geranyl u. Rhodinyl tritt der Essig- 
aaurecharakter raelir hervor ais bei R =  Heptyl u. Octyl. Bei allen Sauren u. auch 
Estern findet man die etwas abgeseliwachte Eigennote des betreffenden Alkohols wieder.

V e r s u e k o. [n-Heptyloxy]-essigsaure, C0Hi8O3. 124 g n-Heptylalkohol u.
24,5 g Na-Pulver in 500 ccm Bzl. bis zur Lsg. des Na u. nach Zusatz yon 50 g Clilor- 
essigsaure mehrero Stdn. kochen, W. zugeben, wss. Lsg. mit A. waschen, mit HC1 fallen, 
ausathern usw. K p.ls 157°, iid2° =  1,4362. — Methylester, C10 H„0 O3. Durch mehr- 
std. Kochen mit CH3 0 H  u. HaS 0 4. ICp. 1 8  115°, D .2°„ 0,9325, n D ri0  =  1,4251, MD =  
51,56 (bor. 51,68), beiCend u. bittcr schmcckend. — Athylester, Cu H 2 20 3. Sśiurc mit 
A., Bzl. u. etwas konz. HC1 dest., azeotrop. Gemisch A.-W.-Bzl. iiber K 2C03  u. N a ,S 0 4 

trockncn, A.-Bzl.-Gemisch dest., in das Rk.-Gemisch zuriickgeben, alles noch 2-mal 
wiederholen, in A. aufnchmen usw. Kp . , 0 123,5°, D . 2 ° 4  0,9209, i i d 2 °  =  1,4246, Mn =  
56,04 (ber. 56,29). — [Octyl-(2)-oxy]-essigsdure, C1 0 H 20O3. In 1200 g sek.-Octylalkohol 
43 g Na losen, nach Zusatz von 95 g Chloressigsaure 5 Stdn. kochen, W. zugeben usw. 
Kp . , 5  162°, n D2° =  1,4383. — Methrjlester, C„H 2 2 0 3, K p . 1 5  119°, D .2°, 0,9224, n D2° =
1,4272, Md =  56,25 (ber. 56,29), bittcr schmcckend. — Athylester, CI2H 2 1 0 3, K p . 1 3  125°,
D . 2 ° 4  0,9114, no 2 0  =  1,4267, Md =  60,81 (ber. 60,91). —  [Benzyloxy]-essigsiiure, 
C9 H 1 0 O3. Lsg. von 23 g Na in 500 ccm A. mit 120 g Benzylalkohol yersetzen, A. im 
Vakuum abdest., auf 160—180° erhitzen, Benzylat mit Toluol bedecken, 47 g Chlor
essigsaure zugeben, erhitzen usw. K p . 1 5  180— 182°, no 1 9  =  1,5250. — Methylester, 
Ci0H 1 2 O3, K p.ls 136,5°, D . 2 ° 4 1,1029, no 2 0  =  1,5025, Md =  48,20 (ber. 48,08), brennend 
schmcckend. —  Athylester, Cn H ,4 Ó3, Kp.ls 143°, D .20., 1,0726, no 2 0  =  1,4956, Md =
52,80 (ber. 52,69). — lft-Phenyldthyloxy]-essigsaure, C1 0 H 1 2 Or  Wie vorst. K p.,, 183°, 
iid2° =  1,5213, P. 46° (vgl. S a b e t a y , C. 1929. II. 2042).'—  Methylester, Cu H 1 4 0 3, 
K p . 1 3  145°, D . 2 1 4 1,0802, n D 2 1  =  1,5010, MD =  52,90 (ber. 52,69). —  Athylester, 
Cl2H 1 0 O3, K p . 1 0  153°, D . 2 ° 4 1,0549, n D 2 0  =  1,4940, MD =  57,40 (ber. 57,31). —  [y-Phe- 
nylpropyloxy\-essigsdure, ChHjjOj, viscoses Ol, Kp . 1 5  198°, dann Krystalle, P. 55°, 
brennend u. etwas sauer sehmeckend. — Methylester, C1 2 H 1 0 O3, K p . 1 4  157°, D .20, 1,0595, 
nn2° =  1,4981, Md =  57,55 (ber. 57,31), fade, etwas brennend schmeckend. —  Athyl
ester, CI3 H 1 s0 3, Kp.js 162— 163°, D .22, 1,0664, n D 2 2  =  1.4906, Md =  62,05 (ber. 61,93).
— [Rhodinyloxy]-essigsdure, Ó1 2 H 2 20 3, Kp.lc 180— 181°, no2° =  1,4818, brennend 
schmeckend. — [Geranyloxy]-essigsaure, C1 2 H 2 0O2, Kp.la 180°, K p . 0>80 143°, iid2° =
1,4638, beiBend schmeckend. — Athylester, C1 4 H 2 l0 3, K p . , 3 155— 157°, nD2 0  =  1,45 195, 
sehr fcin rosen- u. schwach moschusartig ricchend. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 
691—96. Mai 1932.) L i n d e n b a u m .

Burckhardt HelJerich und Otto Peters, Eintoirkung von Fluorwasserstoff auf 
Kohlehydrate. III. (II. vgl. C. 1930. II. 3265.) Vff. untersuchen, ob das Kondensations- 
prod. aus Olucose mit HF einigermafien einheitlicher Natur ist, ebenso das Prod. aus 
Cellulose, u. ob die beiden Rk.-Prodd. miteinander ident. sind. Cellan, aus Celluloso 
nach Behandlung mit wasserfreiem HF isoliert, wird methyliert (44° / 0 OCH3), dann mit 
alkoh. HC1 gespalten u. das entstandene Gemisch methyliertcr jNIethylglucosidc fraktio- 
niert dest. Neben kleinen Mengen 2,3,4,6-TetramethyIglucose (endstandiger Baustein 
des Cellans) gelit ein Gemisch der verscliiedensten methyliertcn Glucosen iiber, so daB 
Vff. glauben, daB bei der Vcrkniipfung der einzelnen Glucosemoll. im Cellan nicht regel- 
maBig ein bestimmtes Hydroxyl, sondern wechselnd yerschiedene Hydroxyle beteiligt 
sind. Dasselbe Resultat wurde fiir das Kondensationsprod. der Glucose mit HF wahr- 
scheinlich gemacht. Von 2,3,4,6-Telramethyłglucose kondensieren sich mit HF 6 8 %, 
von 2,3,6-Trimethylglucose 59°/0, von 2,3,4-Trimethylglucose 58%, von Glucose 95% 
(Red. Werte gemessen vor u. nach der Kondensation). —  Im Gegensatz zu F r e d e n - 
h a g e n  (vgl. C. 1931. II. 1812), der auf Grund yon Leitfahigkeitsmessungen annimmt, 
daB sowohl in Lsgg. von Glucose, wie von Cellulose m HF Glucosylfluorid, yorhanden ist, 
finden Vff. fiir [oc]d der Cellulose in HF hochstens + 0 ,8°, fiir Glucosylfluorid in HF abcr 
[cc]d=  +100°. Aus der Celluloselsg. laBt sich durch Fallen mit A. eine fluorfreie, 
wasserunl. Substanz zuriickgewinnen, aus der Glucosylfluoridlsg. dagegen ein Prod. 
mit 7,4 bzw. S ,l%  F, das in W. 1. ist. Erst bei langerer Einw. yon HF auf Cellulose 
entstehen F-haltige, wasserlósliche Prodd. Dio primaren Rk.-Prodd. von H F auf Cellu
lose u. auf Glucose sind also nicht ident. ( L i e b i g s  Ann. 494. 101— 06. 20/4. 1932. 
Leipzig, Univ.) D z i e n g e l .

J. Duclaux, Die Cellulose. Zusammenfassung. (Roy. scient. 70. 321—29. 
11/6. 1932.) L e s z y n s k i .
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Otto Schwarzkopf, Zur Keńnlnis der Alkalicdlulose. I. Mitt. Ein Beispiel f iir  
die Beslimmung der Verteilung bei Oelreaklicrn. 44. Mitt. iiber Cellulose yon K. Hess und. 
Mitarbeitcrn. (43. vgl. C. 1 9 3 2 . I. 37G.) Im Zusammenhang mit den róntgenograph. 
Feststellungen von H e s s  u . T r o g u s  (C. 1 9 3 1 . I. 2040), daB Cellulose m it NaOH unter 
BIdg. dreier Yerbb. N a Cellulose I, I I  u. I I I  reagieren kann, zeigt Vf. auf praparativem 
Wege, daB eine Bindung von NaOH u. aueb eine solche yon W. erfolgt. Bei der Versuchs- 
fiihrung werden die m it einem groBen LaugeniiberschuB behandelten Fasern in der 
hydraul. Presse yerschiedcn stark abgepreBt u. die Zus. von PreBgut u. PreBlaugc er- 
mittelt. Die Konz. der PreBlaugc bleibt auch bei hohen PreBdrucken konstant. Dio 
„scheinbare NaOH-Aufnahme P “ in g (extrapoliert auf den W. Geh. 0 der Fasern) 
wird auf Grund einer linearen Beziehung zwischen der Abnahme von NaOH u. H.O 
bei steigendem PreBdruck im PreBgut bestimmt. Ahnlich wird bei Zusatz von 2 “ / 0 

NaCl zur Lsg. die „scheinbare W. Aufnahmo A “ (extrapoliert auf den NaCl Geh. 0 
der Fasern) bestimmt. Die „charakterist. NaOH Aufnahmo P “ ist dann dicjenige 
NaOH-Menge, die von 1 Mol C0 zuriickgehalten wird, wenn der Chloridgeh. 0 geworden 
ist (entspricht der scheinbaren W.-Aufnahme A). A , B  u. P  lassen sich experimentell 
bestimmen. Fur P  ( Ramie) ergibt sich aus den gefundenen Kurven, daB bei 20,5° 
zwischen 12— 24 Gew.-% NaOH das Verhaltnis 1 NaOH/1 Ca konstant bleibt. A  zeigt 
ein ausgesprochenes Maximum bei 12,5 Gew.-% NaOH, dem 6  H 20 /1  Ce entspricht; 
ein zweites Maximum bei 27,5 Gew. - ° / 0 NaOH entspricht 2,75 H 2 0 /1  C„. Mit steigender 
Temp. verschieben sich das horizontale Kurvenstuck (P) u. das Maximum der W.-Auf- 
nahme (.4) naeh hoheren Konzz., wobei die aufgenommene Menge W. abnimmt. Hydral- 
cellulose verha.lt sich wesentlieh anders. Das Verhaltnis 1 NaOH/1 CB ist nur durch 
cinen Wendepunkt, aber keino Konstanz charakterisiert; das Maximum der W.-Auf- 
nahme ist breiter, aber niedriger (5 H 20 /1  C„). — Zur Entscheidung der Frage, ob 
„charakterist. NaOH-Aufnahme P “ u. „scheinbare W.-Aufnahme A “ einem reversiblen 
Gleichgowioht entsprechen, wurde PreBgut bestimmter Zus. in konzentriertero bzw. 
yerdiinntere Lsgg. eingetragen, u. naeh erneutem Abpressen eine eventuello Verschicbung 
des Gleiohgewichtes ermittelt. Es ergab sich, daB fiir naturliche Ramie eine Reyersi- 
bilitat der NaOH-Aufnahme nicht besteht, sondern daB die NaOH-Aufnahme bei der 
Verdiinnung von konz. Laugen mit der NaOH Aufnahme durch Hydratcellulose ident. 
ist. Daraus folgt, daB durch Ycrdunnung der Laugo (zwischen 30,0 u. 4,0 Gew.-%  
NaOH) eine irreversible Umwandlung der Cellulose in Hydratcellulose erfolgt. Bei 
Hydratcellulose dagegen ist der Vorgang reversibel. Keine strenge Reversibilitat be
steht bei der W.-Aufnahme. Hier macht sich ein deutlicher EinfluB der Vorbehandlung 
bemerkbar. 9 Figuren u. 3 Tabellen im Original. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. 
Chem. 3 8 . 353— 58. Juni 1932. Berlin-Dalilem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chem.) D ziE N G .

E. Patemó, E inwirbing ton Natriumcarbonat auf Cellulose. Verschiedene Zellstoff- 
sorten (Sulfit- u. Chlorycrf.) yerlieren bei 3-std. Einlegen in W. bei gewóhnlieher Temp. 
ca. 0,5° / 0 an Gewicht, bei 50° das Doppelte. Die Aufnahme von W. u. von 10,36°/oig. 
Na2C03 -Lsg. bei 3-std. Einlegen bei 10—12° ist prakt. gleich u. fiir eine gegebene 
Cellulose charakterist. Dicken- u. Gewichtsanderung yon Zcllstoff in 5°/0 ig. Na,HPO.,-
u. in Essigsaurelsgg. wird untersueht. Best. der Mengen, die bei 3-std. Kochen yerschie
dener Cellulosearton mit 10-, 15-, 20- u. 25%ig. N a 2C03-Lsgg. gol. werden, ergibt 
eine andere Reihenfolgo der Loslichkeit ais bei Behandlung mit NaOH-IjSg. u. nur 
einen ziemlich geringen EńifluB der Na2C03 -Konz. Verschiedene Cellulosesorten 
wurden 2-mal in der Hitze mit 15°/0ig. Na2C03-Lsg. u. dann zur Best. von Homi- 
eellulose, fi- u. y-Cellulose mit 18°/oig. NaOH behandelt; das durch N a2C03  gol. Prod. 
ist offonbar ausschlieBlich das ais y-Ćellulose bezeichnete undefiniertc Gemisch. y-Cel- 
lulose u. Pentosane sind fiir dio Viscoseherst. schadlich. Vorreinigung der Cellulose 
mit Na2C03 -Lsg. ermoglioht yielleicht die Ilerst. einer guton Viscosc aus bisher un- 
geeigneten Cellulosematerialien. (Atti R. Acead. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 1 5 . 11— 15. 
3/1.1932.) K r u g e r .

E. Paternó, Erschopfte Cellulose. (Vgl. vorst. Ref.) Ais „ersehopfte" Cellulose 
bezeiohnet Vf. das bei erschopfender Behandlung eines Cellulosematerials mit 18°/0ig. 
NaOH erhaltene, ais reine Cellulose betrachtete Prod. Erschopfte Cellulose enthalt 
naeh mehrtagigem Liegen an der Luft wieder merkliehe Mengen alkaliloslieher Anteile. 
Dor Unterschied zwischen der aus Watte u. erschopfter Cellulose bei der Hydrolyse 
naeh W lLLSTATTER u. Z e c h m e i s t e r  gebildeten Glucosemenge ist ziemlich gering. 
(Atti R. Acead. Lineei [Roma], Rend. [6 ] 1 5 . 17— 20. 3/1. 1932.) K r u g e r .

E. Paternó, Oxycellulose und ihre Identiłut mit fi-Cellulose und Cellodexlrin. (Vgl.
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yorst. Ref.) Nach yerschiedencn Methoden hergestellte Oxycellulose wird mit folgenden 
Prodd. yerglichen: Einw.-Prod. von H,,S04 auf Cellulosc (EKSTROM); /J-Cellulose; 
Fallungsprodd. der Kupferainminlsgg. von Cellulose, der Viscose u. der Lsgg. von 
Kunstseide in 18%ig. NaOH mit Sauren; Oxydationsprodd. der Alkalicellulose mittels
0 3 boi yerschiedener Tomp.; durch Ca(OH), oder Ba(OH ) 2 aus ycrschiedenen Cellu- 
losen u. Kunstseide extrahierte Prodd.; aus Viscoselsgg. mit Hilfe des elektr. Stromes 
gefiillte Prodd. Alle erhaltenen Oxydationsprodd. sind ident., bei etwas yerschiedenem 
Reinheitsgrad. Osyccllulose, /?-Cellulose u. Cellodextrin sind vor dem Trocknen in 
8 —10%ig. NaOH 1., die Lsgg. mit 1—3°/a Oxycellulose zeigen keine meCbare Er- 
niedrigung des F . Oxycellulose ergab bei der Verbrennung 42,38% 0  u. 5,G1% H, 
die aus Kunstseide mit 18%ig. NaOH extrahierte Oxycellulose 42,83% C u. 5,91% H. 
Oxycellulose kann durch die Formel (CsH 1 0 O5)n +  (C6H 1 0 O6)m (n viel gróBer m) dar- 
gestollt werden, wobei fiir die bisher gewonnenen Prodd., die die typ. Oxyeellulose 
dŚrstellen, n: m konstant ist. (Atti R. Aecad. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 15. 20— 26. 
3/1. 1932.) K r u g e r .

E. Paternó, Die Kryoskopie und das Molekulargemcht der polymeren Kohlehydrate. 
Die Kryoskopie ist zur Best. des Mol.-Gew. der polymeren Kohlehydrate unbrauchbar. 
Vcrss. an Lsgg. von Celluloseacełat in Eg. u. in Veratrol. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6 ] 15. 260— 61. 21/2. 1932.) K r u g e r .

E. Paternó, Cellulose im Schweizerschen Beagens. (Vgl. vorst. Ref.) Eine konz. 
L sg . yon Cellulose in ScH W ElZER-Lsg. wird auf folgende Weise gewonnen: Cellulose 
mit 10%ig. Cu-Aeetatlsg. digerieren, N a 2C03  bis zur alkal. Rk. zusetzen, nach 24 Stdn. 
filtrieren u. waschen; das ausgewaschcne, griinliche Prod., das noch unyerandertc 
Faserstruktur zeigt, lost sieh sehr leieht u. in erheblicher Menge in konz. wss. NH3. 
Oxycellulose yerhalt sieh ebenso, gibt aber viel weniger yiscose Lsgg. Durch Mischung 
der Lsgg. aus Cellulose u. Oxycellulose laBt sieh die gewiinschte, zum Spinncn geeignete 
Viseositat einstellen. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 15. 262—63. 21/2.
1932.) K r u g e r .

E. Paternó, Cellodextrin, Amyloid und Pentosane. (Ygl. yorśt. Ref.) Amyloid 
ist noch nieht isoliert erhalten worden; die Existenz yon Cellodextrin ist dagegen nieht 
unwahrscheinlich, obwohl es bisher nur im Gemisch mit Oxyeellulose erhalten worden 
ist. Best. des Pentosangeli. in Cellulose u. ihren Umwandlungsprodd. (Alkalicellulose, 
Nanthogenat, Viseose u. Kunstseide) u. in Alkalicellulose vor u. nach der Einw. von
0 2 ergibt, daB sieh Cellulose iiber die Bldg. yon „Oxycellulose“ in Pentosan umwandelt. 
(A tti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 15. 263— 65. 21/2. 1932.) K r u g e r .

Th. Lieser, Die Konstitution des Cellulosexanthogenats. Zusammenfassender 
Bericht iiber die Arbeiten des Vf. iiber die Zus. u. Konst. des Cellulosexanthogenats, 
vgl. C. 1931. I. 1744 u. fruhere Mitt. (Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff- 
fabrikation 28. 33— 41. Beilage zu Wchbl. Papierfabr. 62. 1931.) L e m b e r o .

C. Mannich und Hans Buddę, Uber die Kondensation von Succindialdehyd, Methyl- 
amin und Malonsdure. Diese Kondensation yerlauft anders ais die des Succindialdehyds 
mit CHj-NHj u. Acetondiearbonsaurc bzw. dereń Estern, welche bckanntlieh zu 
Tropinonderiyy. ftihrt. Zuerst entsteht wohl die Tetracarbonsaure I, welche sofort C03 

yerliert u. in die Tricarbonsaure II  ubergeht (nieht H I; ygl. unten). II  wird durch Er
hitzen mit W. oder Schmelzen zur Dicarbonsaure IY decarboxyliert. In beiden Sauren 
ist die NH-Gruppe durch Bldg. von Nitrobenzoylderiyy. nachweisbar. Die Methylester 
beider Sauren liefern mit CH3J  quartare Jodide. Das Jodid V wird durch Lauge zur 
ungesatt. Saure YI abgebaut, dereń Doppelbindung hydrierbar ist. Diese gesatt. Saure 
ist mit keiner der 6  Hexahydrophthalsauren ident., so daB wohl nur die pentacycl. 
Formeln in Frage kommen. — Durch Erhitzen yon II entstehen (neben IY u. YI) 2 iso-
CHJ-CII-CH(COsH)J CHj-CH-CHj-COjH CHa-C Il CH(COaII), CHj-CH-CHj-COjH

CtCOjH), I C(CO,H)j II *CH-COjH III *CH-CO.iH IYA 2 Ji " u U jil xJlX * wJ-a * aJ- j
CH2-ÓH.NH-CH3  CIL-ÓH-NHCII, C H .-Ó H N H C H , CH3-ĆH-NH.CHs

C H ,— CH • CHj • COo CII3 C li2— C H .C H s -CO,H CH2- C H --------CH,

CH -CO .C H , Y I C-CO .H  Y I *CH-COsH (X ) y i i
I

CHa—CH-N(CII3)3J  CHj—CH CII,—CH---------- N - C H
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mere Lactame VII. Daraus folgt erstens, dafi in II u. IV die Gruppen C H ,-C 02H u. 
NH-CHj die cia-Stellung einnehmen; zweitens, daB Forrael III fiir die Tricarbonsaure 
auszuschlieBen ist. Denn bei dcm Ubergang von II in VII entsteht ein neues asy mm. 
C-Atom, so daB 2 stereoisomere Lactame zu erwarten sind, nicht aber bei dem t)ber- 
gang von III in VII.

V e r s u e h o. SuccindialdeJiyd. 30 g Succindialdoxim in 40 ccm Dioxan suspen- 
dieren, bei 5 bis hochstens 15° A thylnitiit zufiigen, bis keine Temp.-Erhóhung mehr 
eintritt (45—50 ccm in ca. 40 Min.), nach Stehen iiber Naeht im Vakuum u. C 02-Strom 
aus Glycerinbad yorsichtig fraktionieren. Kp.n  67°. Ausbeute 13—14 g. — Dimedon- 
verb., C30Hrl0O8: Darst. in sd. W. Aus absol. A., P. 218°. — 3-[Methylamino]-2,2-di- 
carboxyc,yc\openlan-l-essigsdure, Ci0H 1 5 O„N (II). 5,2 g Malonsaure in 10 ccm W. mit 
CH3 -NH 2 neutralisieren, weitere 15,(i g Malonsiiuro u. 8 , 6  g Succindialdehyd zugeben
u. 8  Tage im Eisschrank stehen lassen. Aus W. yon 50° Prismen, E. 186— 187° 
(Aufschaumen), unl. in organ. Solyenzien, gesatt., 2-bas. titrierbar (inneres Salz). 
Hydrochlorid, aus Eg., Zers. 153°. Mit schwach w. A gN 03 -Lsg. ein wl. Di-Ag-Salz, 
C10H 1 3 O0NAg2. —  p-Nitrobenzoylderiv., C1 7 H 1 8 OgN2. Lsg. in _10°/oig. NaOH mit dem 
Chlorid in Chlf. schiitteln, wss. Lsg. mit HC1 fiillen, Nd. mit A. waschen. Aus W. von 
50° Nadeln, P. 168°. —  Trimethylesler. Mit ath. CHsNa (14 Tage). 01, nicht rein er- 
haltcn. —  Jodid C15H2(iO0N J. Aus yorigem in Essigester mit CH3 J. Aus Essigester- 
Aeeton (3: 1) Nadeln, P. 168°. —  3-\Melhylamino]-2-carboxycycłopentan-l-essigsdure, 
C9H 1 5 0 4N (IV). II in wss. Suspension 8  Stdn. auf sd. W.-Bad erhitzen, Lsg. yerdampfen, 
mit absol. A. verreiben. Aus Aceton-W. (1:1)  derbe Krystalle, P. 202° (Aufschaumen).
— p-Nitrobenzoylderiv., C1 0 HI8 O7N 2 +  H 2 0 , aus W. Nadeln, F. 126°. — Divietliylesler, 
CnH 1 9 0 4 N. Wie oben. Kp . l i 5  129— 131°, mit W., A. u. A. mischbar. Das ólige Nitroso- 
deriv. gibt die LlBBERMANNscho Ek. — Jodid C1J I u OiN J  (V). Wie oben. Aus Aceton- 
Essigester (1:1)  Nadeln, F. 134°. — 2-Carboxy-A‘i -cyclopenten-l-essigsaure, C8Hi0 O4 

(VI). V in 15%ig. NaOH 2 Stdn. auf sd. W.-Bad erhitzen, wobei (CH3)3N entweicht, 
mit Saure fiillen. Aus Essigester Nadeln, F. 156°, 11. in W. Entfarbt KMn04  u. Br. 
Metallsalze amorph. —  2-Carboxycyclopenlan-l-essigsdure, CsH 1 2 0 4. Durch Hydrieren 
von VI in W. mit Pd-Kohle. Aus PAe. Drusen, F. 60—61°, 11. —  II im Bad von 200° 
bis zur beendeten Gasentw. erhitzen, in sehr wenig W. losen, mit 50%>g’ H 2S 0 4 an- 
siluern u. ausathern. A.-Ruckstand liefert aus wenig W. VI u. dio Mutterlauge nach 
Verdunsten u. Ausziehen mit wenig A. das Lactam I. Aus der schwefelsauren Lsg. 
krystallisiert das Lactam II aus; aus dem Filtrat laCt sich IV isolieren. — 3-[Melhyl- 
amino\-2-carboxycyclopenlan-l-essigsaurelactame, C»Hi3 0 3N  (ATI), aus W. Prismen, 
FP. 178° (I) u. 228° (II). Beide sind Yóllig gesatt. u. entwickeln mit h. NaOH kein 
CH3 -NH2. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 2 7 0 . 283— 90. Mai 1932. 
Berlin, Univ.) L i n d e n b a u m .

Florence Ruth Shaw und Eustace Ebenezer Turner, Qmntilative Nilrierung 
des p-Chlor- und p-Bromloluols. Vff. erortern zunachst dic bisher bekannten Unterss. 
iiber die Nitrierung des p-Chlor- u. p-Bromtoluols. Hierbei entstehen Gemische der
2- u. 3-Nitroderivv. Vff. haben Nitrierungen bei — 15°, 0° u. 0— 50° ausgefiihrt u. die 
Mengen der gebildeten 3-Nitroderiw. nach dem Piperidinverf. (C. 1 9 3 2 . I. 1660) be
stimmt, dessen Zuverlassigkeit zuvor an kiinstlichen Gemischen der beiden reinen Iso- 
meren gepriift worden war. Die Besultate sind in der folgenden Tabelle zusainmen- 
gefaGt:

Temp.
p-Chlortoluol 

Nitroderiw. in °/o
p-Bromtoluol 

Nitroderiw. in °/o

3—

—15° . 
0 ° . 

0—50° .

64,4 ±  0,2 
62,0 
58,8

35,6 ±  0,2 
38,0 
41,2

63,7 +  0,7 
61,9 
60,1

36,3 ±  0,7 
38,1 
39,9

Am auffallendsten ist, daB Cl u. Br in der p-Stellung des Toluolmol. fast die gleiche 
quantitativc Wrkg. ausiiben. Diese Tatsache erhalt eine hohere Bedeutung, wenn rnan 
sie mit den Ergebnissen der Nitrierung des 4,4'-Dichlor- u. 4,4'-Dibromdiphenyls u. 
dereń 2-Nitroderiw. (1. e.) yergleicht. Auch ein Vergleich mit den von B e a d f i e l d  u . 
J o n e s  (C. 1 9 2 8 . II. 139) ermittelten Tatsachen ist von Interesse. Naheres ygl. Original. 

V e r s u c li e. 4-Chlor-2-nitrololuol. Aus o-Nitro-p-toluidin nach dem G a t t e r - 
XIV. 2. 76
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M ANNsclien Verf.; aus alkal. Lsg. mit Dampf dest. Aus PAe., P. 37—38°. Reagiert 
nicht mit Piperidin. — 4-Chlor-3-nitrotoluol. Ebcnso aus m-Nitro-p-toluidin; dieses aus 
Acet-p-toluidid; Reinigung aus konz. H 2 S 0 4 +  W., dann aus A. K p . ! 5  135°, P. G°. 
Setzt sieh quantitativ mit Piperidin um. — p-Chlorloluol. Aus p-Toluidin nach Sand- 
MEYER. Kp. 161— 161,4°. — Nitrierung desselben durch Eintrągen von lOgin 25—30 ccm 
H N 0 3 (D. 1,5) boi den oben angegebenen Tempp., GicCcn in W., Waschen des Nd. mit 
Soda, Trockncn in ath. Lsg. usw. — 4-Brom-2-nitrotohiol. Analog der Cl-Verb. F. 46 
bis 47°. — 4-Brom-3-nitrotoluol. Fraktion 158— 165° (25 mm) in Eis gekiihlt, festen 
Anteil aus PAe. umkrystallisicrt. F. 31—32°. — p-Bromtóluol. Aus p-Toluidin nach 
G a t t e r m a n n . Kp. 184,8— 185,2°, F. 27— 28°. Nitrierung wie oben. < (Journ. chem. 
Soc., London 1932. 1884—88. Juni. London, Univ.) LlNDENBAUM .

Dalziel LI. Hammick, George M. Hills und Jolin Howard, Die Zusammen- 
setzuńg der Ye.rbindungen von Pikrylchlorid und von s-Trinilrobenzol mil Benzol. Die 
von M e r t e n s  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 11 [1878]. 844) u. H e p p  (L i e b i g s  Ann. 215 
[1882]. 376) beschriebenen Verbb. des Bzl. m it Pikrylchlorid u. 1,3,5-Trinitrobenzol 
bestehen nach analyt. Angaben dieser Autoren aus 1 Mol Bzl. u. 1 Mol Nitrokorper. 
Vff. haben nun durch Unters. der Schmelzdiagramme festgestellt, daB die Verbb. 
aus 2 Mol Bzl. u. 1 Mol Nitrokorper bestehen; man findet dieselbe Zus., wenn man 
bei der Analyse beriicksichtigt, daB das Bzl. an der Luft sehr leicht abgegeben wird. — 
Verh. 2 C0H 6 +  C6II2C1(N02)3, Kiystalle aus Bzl., F. 39°. Verb. 2 C„H0 +  C6H 3 (N 02)3, 
Krystallc aus Bzl., F. 71°. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1530—32. Mai. Osford, 
Dyson Perrins Lab.) OSTERTAG.

Harry James Barber, Die Ilydrólyse von Aryltliioarsiniten. Vf. hat C. 1929.
II. 870 angegeben, daB Arylthioarsinito Ar-As(SR ) 2 in alkal. Lsg. nicht hydrolysicrt 
werden; G o u g h  u . K in g  (C. 1930. I. 3774) sind der gegenteiligen Ansieht. Es ist 
aber mit der Annahme einer Hydrolyse nicht zu vereinbaren, daB schwach alkal. Lsgg. 
von Thioarsiniten beim Aufbewaliren nicht die wl. Arsinsauren Ar-As(OH ) 2 aussclieiden.
—  Behandelt man ein Gemisch von je 1 Mol zweier verschiedener Arsonsauren mit
1 Mol Thioglykolsaure, so verteilt sieh die Thioglykolsaure in einem bestimmten Ver- 
haltnis zwischen den beiden Arsenikalien. Nimmt man nun entsprechend der Ansieht 
von G o u g h  u . K i n g  an, daB Arylthioarsinite nach Ar-As(SR ) 2 +  2 H 20  ^  Ar- 
As(OH)s +  2 RSH hydrolysicrt werden, so muBte bei Zusatz einer zweiten Arsinsiiure 
Ar'-As(OH ) 2 zu einer Lsg. des Thioarsinits Ar-As(SR ) 2 entsprechend dem bei den 
Arsonsauren gefundenen Verteilungsverhaltnis eine bestimmte Menge Thioarsinit Ar'- 
As(SR)a entstehen. Solche ,,Thiolwandcrungen“ sind in der Tat in einigen Fiillen 
beobachtct worden; doch ist Vf. der Ansieht, daB diese Befunde noch nicht ais schliissiger 
Beweis fiir eine Hydrolyse anzusehen sind. —  Kakodylsaure gibt mit 3 Mol Thioglykol- 
saurcamid die Verb. (CH3 )2As-S-CII2 -CO-NH2 u. Disulfiddiacetamid. —  Vertcilung 
yon Thioglykolsaure zwischen 3-Acetamino-4-oxyphenylarsonsaure u. 4-Aminophenyl- 
arsonsauro 28: 72; zwischen 4-Aminophenj'larsonsaure u. 8-Acetamino-3-oxy-l,4-benz- 
isoxazin-6 -arsonsaure ( =  der dcm Parosan entsprcchenden Arsonsaure) 17:83.  — 
Biscarboxymethyl-4-aminophenylthioarsinit gibt mit dem Parosan entsprechenden 
Oxyd in NaHC03-Lsg. bei 95— 100° Parosan ( =  8-Acetamido-3-oxy-l,4-benzisoxazin- 
6 -thioarsinit), F. 212— 215°; das entsprechende Diamid (F. 225°) ontsteht aus Bis- 
carbaminjTlmethyl-4-aminophenylthioarsinit u. Parosanoxyd in neutraler Lsg. Ebenso 
setzt sieh Biscarbaminylmethyl-4-aminophenylthioarsinit mit 3-Acetamino-4-oxy- 
phenylarsenoxyd zu einem Thioarsinit vom F. 163— 165° um. —  Di-p-tolyl-4-chlor-
3-nilrophenylthioarsinił, C20H lrO2NClS2As, aus 4-Chlor-3-nitrophenylarsonsaure u. 
Thio-p-krcsol in sd. A. Gelbliche Prismen, F. 88— 90°. Di-p-lolyl-3-aceta7nino-4-oxy- 
phenylthioarsinit, C22H 2 20 2NS 2As, F. 173— 174°. — Carbamylmelhyldimethyllhioarsinil, 
C4H 1 0 ONSAs, aus Kakodylsaure u. Thioglykolsaureamid in h. W. Krystalle aus W.,
F. 107°. — ]jiscarbozymelhyl-4-a7ni?w-3-oxyphenyltliioarsinit, C1 0 H 1 2 O5 S2As, F. 161 
bis 162°. Biscarboxyniethyl-4-acelamino-3-oxyphenyllhioarsinil, C1 2 Hi.,06N S 2As, F. 156 
bis 157°. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1365—69. Mai. London SW 18, May 
& B a k e r  L td .) O s te r ta g .

Mieczysław Dominikiewicz, Quecksilberderivate einiger Phenole und mehrkemiger 
aromatischer Oxycarbonsauren. Die Mercurierung von o,o'-Diphenol ergibt je nach 
Rk.-Bedingungen yerschicdene Verbb. Bei Erhitzen mit Hg-Acetat in Essigsaure bilden 
sieh nebeneinander das alkaliunl. u. prakt. wertlose 2,2'-Diaceloxymercurioxy-3,3',5,5'- 
teiracetoxyinercuridiphenyl u. 2,2'-Dioxy-x,x'-diaceioxyviercuridiphenyl von unbekannter 
Konst. Beim Mercurieren in wss. Lsg. entsteht ausschlieBlich die kernmercuricrte
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Verb. Die Mercurierung des in W. unl. p,p' -Diphcnols in Essigsaure ergab 4,4'-Dioxy-
3,3',5,5'-lelraacetoxymercuridi2>henyl u. 4,4,-Dioxy-3,3'-diaceloxymercuridiphenyl, das 
mit Alkali haltbare Lsgg. liefert. Mercurieren yon Methylen-p,p’-diphenol in Essig
saure fiihrt zu 4,4'-l)ioxy-3,3',5,5'-ietrahydroxymercuridiphenylmetfian, das beim 
Trocknen in das Anhydrid I iibergeht. Die Mercurierung von Aurin  in Essigsaure 
ergab das Octaacelozymercuriaurin (II), unl. in Alkali u. folglich ais baktericides Mittel 
wertlos u. das entspreehende Hexaacetoxymercuriaurin, rot 1. in Alkali. Beim Mer
curieren des Aurins in W. bildet sich ausschlieBlich das Mexamercurideriv. Das 3,3'-Di- 
acetoxymercuriderival der o,o'-Diphensąure (vgl. SCHOELLER, D. B . P. 384 351) kann 
auch durch Mercurieren in Essigsaure dargestellt werden. Melhylendisalicylsaure 
liefert bei saurcr Mercurierung die Diacetylmercuriverb. III, haltbar 1. in Alkali. Die 
aus Chromviolett hergestellte Triaceloxymercuriaurinlricarbo7isdure (IV) ist rot 1. in 
Alkali.

U H s<JU U ilg  IV  JttgU U U U łl8

V e r s u e h e .  2,2' - Diaceloxymercitrioxy - 3,3', 5,5' - tetraacetoxymercuridiphenyl, 
C24H I2O1 4 Hg0; weiCe Nadeln; unl. in Alkali u. unschmelzbar. —  2,2'-Dioxy-x,x'-diacet- 
ozymercuridiphenyl, C,6H 1 4 0 6IIg2; 1. in Eg. u. Alkali. Die Lsgg. sind haltbar. —  2,2'-Di- 
oxy-3,3',5,5'-tetraacetoxymercuridiphenyl, C20HIgO1 0 Hg4; weiCes unschmelzbares Pulyer;
1. in Alkali. •— 4,4'-Dioxy-3,3',5,5'-tetraaceloxymercuridiphenyl, C2,,H1 8 0 1 oHg.i, hell- 
braunes Krystallpulver, unschmelzbar; 1. nur in Alkali unter Zers.; sehr verd. Alkali- 
Isgg. sind haltbarer. — 4,4'-Dioxy-3,3'-diaceioxymercuridiphenyl, C'i6H i4 0 6Hg2; 1. in 
Essigsaure u. Alkali. — Anhydrid des 4,4'-l)ioxy-3,3',5,5'-tetrahydroxymercuridiphenyl- 
methans, Cł3H 8 0 4Hg4  (I), erhalten durch Einleiten von CO. in dic Alkalilsg. des harz- 
artigen Mercurierungsprod. von Methylen-p,p'-diphenol; lilafarbenes Pulver; gelb 1. 
in verd. Alkali; wird durch konz. Alkali zersetzt. Octaacctoxymercuriaurin, C3 5H 3 0O1-Hg3 

(II); braunes Pulyer, unl. —  Hexaacetoxymercuriaurin, C3 1 H 2 6OsHga; kirschrotes 
Pulyer; haltbar 1. in Alkali. — 4,4'-Dioxy-3,3'-diacetoxymercuridiphenylmethan-5,5-di- 
carbonsaure, C1 9H ,6O,0Hg3 (III); weiSes unschmelzbares Pulvcr; 1 . in Alkali. —  Tri- 
acetoxymc.rcuriaurintricarbonmv.re, C2gH20O1 5 Hg3 (IV), erhalten durch Mercurieren 
yon Aurintricarbonsaure in Essigsaure; tiefrotes Pulver, 1 . in Alkali. — Durch Mer
curieren der entsprechenden Osynaphthoesauren m it Hg-Acetat in h. Essigsaure wurden 
dargestellt: 4-Acetoxymercuri-2,3-oxynaphthoesaure, C1 3 H 1 0 O5 Hg; hellgelbes, nur in 
Alkali 1. Pulyer; die Lsg. ist auch in der Warme bestandig. 3-Acetoxymercuri-l,2-oxy- 
napklhoesaure, hellgrau, 1. in Alkali. Beide Verbb. bilden durch Sattigen ihrcr Alkali- 
lsgg. mit C02 die entsprechenden Anhydride der Oxymereuriverbb. Anhydrid der
4-Hydroxymercuri-2,3-oxynaphthoesaure, Cn H 60 3Hg; gelbes imschmelzbares, nur in 
Alkali 1. Pulyer. — Anhydrid der 3-Hydroxymercuri-l,2-oxynaphthoesdure, graubraun,
1. in Alkali. Die Suspensionen dieser Anhydride in W. geben mit J-K J 4-Jod-2,3-oxy- 
twiphthoesdure, Cn H ,0 3 J, gelbe Nadeln aus verd. A.; zers. sich oberhalb 190°; liefert 
durch Kuppeln mit Diazoverbb. Azofarbstoffe. — 3-Jod-l,2-oxynaphtlwesaure; Nadeln

CHjCOOHg HgOCOCH3 
O

76*
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aus Aceton, F. 223° (Zers.). —  Naphlhochromgrun (Na-Salz), liefert nach Kochen mit 
wsa. Hg-Aeetat die Triaceloxymercuriverb., CjdHj^OmHg;, (V). (Sprawozdania i Prace 
działu Ćhemji Państwowego Zakładu Higjeny 1931. Nr. 3. 1— 10. Roczniki Chemji 12. 
70—88. 1032.) S ch o n fe i/d .

Leonard Erie Hinkel und John Frederick James Dippy, Umwandlung von 
liydroaromatischen in aronudische Vcrbmdungcn. V. Der Einflufi der Metkylgruppe 
im S-Phenyl-2-7iielhyldihydroresorcin. (IV. vgl. C. 1930. II. 1220.) Der EinfluB des
2-standigen CH3  im 5-Phenyl-2-methyldihydroresorein (I) auf das Verh. gegen PCI3, 
POCl3 u. PCI, ist iihnlich wie der des Chlors im 2-ChIor-5,5-dimethyldihydroresorcin;
I gibt mit PC13 u. PC15  geringe Mongen des entsprechenden Chlorketons; es setzt sieli 
mit 1,5— 2 Mol PC15  nur teilweise unter Bldg. eines sehwer trennbaren Gemisches 
von Chlorketon, Dichlorcyclohexadien (II) u. Methyldichlordiphenyl (V) um; mit
2,5 Mol PC15  erhalt man das Methyldichlordiphenyl ais Hauptprod., Umsetzung mit 
PC15  +  P0C13  liefert ein Gemisch, aus dem das Hexadien II leicht rein erhalten werden 
kann. II gibt mit iiberschuss. Cl bei Zimmertemp. ein fl. Prod., in dem wahrseheinlich 
das auf dem Wege iiber ein unbestandiges Zwiselienprod. (III) entstandene Trichlor- 
deriv. IV yorliegt. Beim Erhitzen gibt IV HC1 ab u. geht in V iiber. Die Konst. von V 
wurde durch Nitrierung, Red. zum Amin u. Oxydation des Amins zu 3,5-Dichlor-4- 
methylbenzoesaure bewiesen.

CH-C„H6  CH-CeH6 CH-

h ,c T iiT ic h  H« O f l C 1  HC^ v i C H C 1  mcicLJcci ci,d ycci cid l^cci
C-CH3 Ć-CH3 C-CH3 ^

V e r s u c h e .  5-Chlor-l-phenyl-4-methylcyclohe.xen-(4)-on-(3) C1 3 H 1 3 0C1, durcli 
Einw. von PC13  oder P0C13  auf 5-Phenyl-2-methyldiliydroresorein (I) (HlKKEL u. 
Mitarbeiter, C. 1931. I. 709) in Chlf.; Ausbeute 20 bzw. 16°/0. Prismen aus PAe.,
F. 36°, Kp . 1 0  179— 180°. — 3,5-Dichlor-4-methyldiplienyl C1 3 H 1 QC12 (V), aus I u. 2,5 Mol 
PCI5  in Chlf. oder beim Erhitzen von III. Nadeln aus A., F. 62“, Kp.n 183— 184“. —
3,5-Dichlor-l-phenyl-4-meihylcyclohexadien-(2,4) C1 3 H 1 2 C12  (II), aus I mit PC15 u. P0C13 

in Chlf. Kp . 1 0  163—166°; enthalt etwas 5-Chlor-l-phenyl-4-methylcyclohexenon. Die 
hohersd. Anteile des Rk.-Prod. enthalten ChlorphenylmethylcyeIohexenon (F. 36°) u. V.
— 2,3,5-Trichlor-l-phenyl-4-methylcyck>7iexadKn-(3,5) C1 3 H uCl3  (IV), aus II u. Cl in 
Chlf.; bei der Rk. wird viel HC1 entwickelt. Nicht rein erhalten; geht bei der Dest. 
in V iiber. — 3,5-Dichlor-4'( ‘>)-nilro-4-vie.lhyldiphmyl CI3H S0 2 NC12, aus V u. H N 0 3 

in Eg. Nadeln aus A., F. 157°. Durch Red. mit SnCl2 +  HC1 in A. 3,5-Dichlor-4’( ?)- 
amino-4-melhyldiphenyl C^H^NCl^ Blśittchen aus Bzl. -j- PAe., F. 131°; gibt mit 
Cr03  in Eg. 3,5-Dichlor-4-methylbenzoesaure, F. 185°. Acełylrerb. C1 5 H 3 0NC12, 
Nadeln aus A., F. 252—253°. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1468—72. Mai. 
Swansea, Univ. of Wales.) O s te r ta g .

Harvey C. Brill, AlkamhieMer aroimtischer Sauren: Novocainanaloge. II . (I. vgl.
C. 1925. II. 298.) Verbb. vom Novocaintypus mit versohiedenen N-Substituenten sind 
bisher schr wenig bekannt. Vf. hat daher einige Ester aromat. Sauren mit Dialkyl- 
aminoalkoholen vom rl ’ypuK HO-[CH 2]U-NRR' synthetisiert, um die Beziehungen 
zwischen Struktur u. physiolog. Eigg. in dieser Gruppe zu studieren. Z. B. ist der 
Ester I dem Tropacoeain (II) strukturell auffallend ahnlicli. Das Hydroehlorid von I
i.st allerdings in wss. Lsg. lackmussauer u. diirfte daher die Gewebe etwas reizen. Dieser 
tlbelstand wird sich durch Einfuhrung von NH 2 in den aromat. Kern oder durch Bldg. 
von Salzen mit schwacheren Sauren beseitigen lassen.

HSC— CH— CH3 I HjC—-------CH--------- CHa II
IIjC— N CHa ■ O • CO • C6H5 CHa.lST C H- 0 - C 0 - C 6 H6

H.C 6 h ,— CH, u , i ---------- 6 1 1 --------- GIL
V e r s u o h e .  Darst. der gemischten sek. Aminę: Monoalkylanilin 1 1 . Alkyl- 

halogenid mehrere Stdn. erhitzt, gebildetes Salz des tert. Amins in 12°/0ig. HC1 +  Eis 
nitrośiert, mit NaOH alkalisiert, mit Dampf dest. — Darst. der Dialkylaminoalkohole 
aus den vorigen u. den Chlorhydrinen (20°/o tjbcrschuB) auf dem Dampfbad; dann 
alkalisiert, ausgeathert, im Vakuum fraktioniert. — Darst. der Alkaminesterhydro- 
chloride aus den vorigen u. den Saurechloriden (10% tJberschuB) in Bzl. (W.-Bad, 
mehrere Stdn.). — Athylmethylamin, Kp. 36—37°. Athylisopropylamin, Kp. 76u.
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Alhyl-n-bmylamiń, Kp. 108— 109°. Athylmetkylanilin, Kp. 2 0 2 °. Atliylisopropylanilin. 
Kp. 211°. ■ Athyl-n-butylanilin, Kp. 247°. — y-f Athylmelhylamino]-propanol, Kp. 170°. 
/?-[Phenylalhylamino]-athanol, Kp. 268°. fi-[Alhylisopropylamino]-dthanol, Kp. 175°. 
y-[Alhyiisopropylajnino]-projxinol, Kp. 188°. f)-[Athyl-n-biUylamino]-dlhanol, Kp. 195°.
— HydrocMoride des: y-[Athylmelhylamino\-propylbenzoals, ĆJ3 H 20O2NCi, F. 123°, etwas 
zerfliefllich. fl-[Phenyldlhylamino]-ulhylpropionals, C1 3 H 2 0O.!NCl, F. 171°, bcifiend 
Bchmeokend, lackmussaucr. P-[Athylisopropylamino~]-athylbenzoats, C1 4 H 2 20 2NC1, F. 96°. 
y-[Athylisopropylamino]-propylbenzoats, C1 5 H.A1 0 2NC1 (I), F. 105°. f}-[A~thyl-n-bulyl- 
amiwĄ-athrylcinnamats, CuHaoOjNCl, F. 151° (vgl. C. 1931. II. 3017). y-[Diathylamino]- 
propyl-p-methoxycinnamats, C1 7 H 2 60 3NCI, F. 142°, etwas giftiger ais Apothesin (B a r n e s  
u. A d a m s , C. 1927. II. 420). y-Piperidinopropyl-p-nitrobenzoats, CI5 H 2 10 4N 2C1, F. 205°; 
freier Ester, F. 78°. y-Piperidinopropyl-p-aminobenzoats, C]5H 2 30 2N 2C1, F. 213° (B a r n e s  
u. A d a m s , 1. c. ) ;  freier Ester, F. 49°. Samtliche Ester, mit Ausnakme des p-Nitro- 
benzoats, wirken aniisthesierend. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2484—87. Juni 1932. 
Oxford [Ohio], Univ.) LlNDENBAUM.

J. v. Braun und E. P łazek , 8ynthe.se von Alkeinen, Derimten von Mellwxycarbon- 
sauren. (Vgl. C. 1930. II. 3732.) O-Methylmandekaurechlorid, C6H 5 CH(OCH3 )COCl, 
aus der O-Methylmandelsauro u. SOCl2 bei Zimmertemp.; K p . „ , 3 5  80—82°. Ist durch 
Benzaldehyd vcrunrcinigt, von dem sich das Chlorid nicht durch Dest. isolieren liiCt. —  
K o n d o n s a t i o n s p r o d .  d e s O - M e t h y l m a n d e l s a u r e c h l o r i d s m i t  
T r o p i n .  Melhylhuytna tropin, C1 7 H 2 30 3N  =  I; das Hydrochlorid entsteht bei Versetzen 
von 7 g Tropin in absol. A. mit 9 g Methylathermandelsaurechlorid in A. Die freie Baso 
(aus dcm Hydrochlorid mit K 2C03) bildet Krystalle (C17H 230 3N -2 HjO) vom F. BO bis 
55°. Verliert das Krystallwasser bei vermindertem Druck bei Zimmertemp. oder bei 
der Yakuumdcst., u. bildet in wasserfreiem Zustande ein 01 vom Kp . 0 l3  144— 146°.

CII,------- CH—CH2 CHa------CII—CH,
| CII3- N  ÓHOCOCII(OCH8)CaH5  | CHS-Ń  Ó h.O -C O .C H .C 6 H5

CH,------- Ć lI -C H , I  CH,—— CH II  CHs .OCHa
Die Salzc sind meist hygroskop. u. 11. in W. P ikra t; wl.; gelbe Nadeln; F. 238°. Pikro- 
nolat; gelbe N .yldn; F . 226°. Jodmethylat, Krystalle aus A.; F. 251°. — K o n d e n 
s a t  i o n s p r o d. d e s  O - M c t h y l t r o p a s a u r e c h l o r i d s  m i t  T r o p i n .  
Methylatropin, ClsH 2 50 3N =  II, aus Tropin u. O-Methyltropasaurechlorid in absol. A. 
Das Hydrochlorid (aus der Chlf.-Lsg. mit A.) bildet nicht hygroskop. Krystalle. Die 
freie Baso ist eine oligo FL, Kp . 0 , 3  162— 164°. Pikrat; golbe Krystalle; F. 203°. Jod- 
inethylat, C,aH280 33STJ; F. 231°. — Kondensationsprod. aus Dimethylaminoathanol u.
O-Methylmandelsdure, C1 3 H 1 9 0 3N =  (CH3 )2NCH2CH2OCOCH(OCH3 )C8H5, Bldg. analog 
aus dem Saurechlorid u. Dimethylaminoathanol in absol. A.; Kp . 0 l3  120— 122°; FL 
Jodmethylat, C1 4 H 2 20 3 N J; gelbe Nadeln (aus A. mit A.); F. 259°. Pikrat des Jod- 
methylats; gelbe Nadeln aus A.; F. 165°. — Kondensationsprod. des Dimethylamino- 
dthanols jnit O-Methyltropasaurechlorid, C1 4 H 2 10 3N =  (CH3 )2NCH2CH2OCOCH(CH2- 
OCH3 )CaH5; Kp . 0 , 3 124—126°. Jodmethylat, F. 256°. Pikrat des Jodmelhylats, F. 100 
bis 102° (gelbes Pulver). — Kondensationsprod. des y-(N-Piperidyl)-propanols mit
O-Melhyhnandelsdurechlorid, C1 7 H 2 50 3N  =  C5 H 1 0 N - CH, ■ CH, • CH, • OCOCH(OCH3 )C6 H5; 
Bldg. analog aus den Komponenten in absol. A. (das Hydrochlorid bildet eine 
feinkrystallin. M.); K p . 0 l3 5 160— 162° (zahfl.). Jodmethylat, ClfiH 2a0 3N J, F. 140°. — 
Kondensationsprod. des y-(N-Piperidyl)-propanols mit O-Methyltropasaurechlorid, 
C18H 2 70 3N  =  C5 H 10N -CH 2 -CH2 -CH2 -OCOCH(CH2OCH3 )CflH6; K p . 0 i3  168— 170°. Jod- 
methylat, C1 9 H 3 0 O3N J; F. 137°. (Roczniki Chemji 11. 890— 96. 1931. Frankfurt a. M., 
Univ.) ' S c h ó n f e l d .

Charles Dufraisse und Roger Netter, Untersuchungen iiber die ,,anormale“ 
Addition der Aminę an die cc-halogenierlen a,fl-ungesdltigten Kełone: Einfluf) einer 
fS-Subslitution durch A lkozyl oder Halogen. Kurzes Ref. naeh Compt. rend. Acad. 
Sciences ygl. C. 1931. I. 3677. Nachzutragen ist: Vff. weisen auf die Arbeit von 
K o h l e r  u. B r u c e  (C. 1931. II- 241) hin. Trotzdem befriedigt die Formel C6H5- 
CO ■ C(NC5 H 10) : CH■ C„H5 fiir das Einw.-Prod. von Piperidin auf a-Brombenzalaeeto- 
phenon noch nicht. Denn danach sollte die Verb., wie zahlreiche andere Benzalaceto- 
phenonderiw. u. auch /9-Piperidinobenzalacetophenon (A n d r e , Ann. Chim. [8] 29 
[1913]. 577), nicht rot, sondern gelb sein. Obige Formel ist daher noch nicht ond- 
giiltig. — Es ist nicht unmoglich, daB bei der Einw. der Aminę auf a-Brom-j9-athoxy-
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benzalacetophcnon auch etwas der eigentlich erwarteten anormalen Prodd., z. B. 
C6HS • CO • C(NC6 H10) : C(OC2H 5 )-C0H5, entsteht. Donn die Rcstole sind stark rot 
gefarbt u. werden durch Sauren leicht hydrolysiert, wobei Gerucli nach Benzoesiiure- 
athylcstcr auftritt. Aber die Isolierung definierter Prodd. ist nicht gelungen. —  Das 
Benzylaminoderiv. unterschoidet sich voni Piperidino- u. Diathylaminoderiv., welcho 
goldgelb sind, durch seino nur hellgelbo Farbo u. besitzt daher wahrscheinlich dio 
durch H-Wanderung entstandene Ketimidformel C6H 5  ■ CO • CHBr ■ C (: N • CH, • C6H5) • 
C6Hs, in welcher die CO-Doppelbindung nicht mehr mit der anderen konjugiert ist. —  
a-Brom-P-piperidinobenzalacetoplienon, C20H 2 0ONBr. 1. Aus a-Brom-/?-athoxybenzal- 
acetophenon (Form A oder B), Piperidin u. etwas A. im Rohr (15 Tage). 2. /?-Athoxy- 
benzalaeetophenon in Chlf. mit 1 Br„ yersetzen, unter Ktthlen ca. 2 Moll. Piperidin 
zugeben, einengen, noch 1 Mol. Piperidin in A. zufiigen u. stehen lassen. 3. Aus den 
im kurzeń Ref. genannten Verbb. in iihnlicher Weise. Aus A.-Chlf. (9: 1) goldgelbe, 
griinlich glanzende Krystallchcn oder derbe, orangone Krystallc, F. 143— 144° (bloc). 
Sd. alkoh. ICOH oder C2H5ONa spalten das Br ab unter Bldg. nicht krystalbsierender 
Ole. Br wirkt nicht ein. Durch yerd. II2 SO., oder Oxalsaure in A. Hydrolyse zu Brom- 
dibenzoylmethan, F. 90°. Mit K J in Eg. Abspaltung yon 1 Atom J. — a-Brom-fl- 
\benzylamino\-benzalacetophenon, C22H]8ONBr. Darst. analog (4 Tage). Aus A. gelb- 
lielie Krystalle, F. 113— 114° (bloc). — a-Bro»i-fi-[di(ithylarnino\-benzalacelophenon, 
Ci0H 20ONBr. Darst. im Rohr bei 80° ( 6  Tage). Ausbeutc nur 30%- Aus A.-Chlf. 
goldgelbe Krystalle, F. 100° (bloc). Liefertc mit sd. alkoh. KOH ein Ol u. dieses mit 
HC1 Dibenzoylmethan. Rk. mit K J wie oben. (Buli. Soc. chim. France [4] 51 . 550—62. 
April 1932. Paris, Coli. de France.) LlNDENBAUM.

G. Vavon, A. Perlin und A. Horeau, cis-trans-Isomerie und stcrische Hinderung.
X III. Untersuchung der o-Melhylcyclohemnole. (X II. vg l. C. 1930. II. 2894.) S k it a  
(C. 1923. I. 1319) hat durch katalyt. Hydrierung des o-Kresols in saurer L sg . ein
o-Methylcyclóhexanol mit Phenylcarbamat yon F. 95°, in neutraler Lsg. ein solchcs mit 
Phenylcarbamat von F. 105° erhalten u. ersteres ais das cis-, letzteres ais das trans- 
Isomere angesehen. Andererseits haben KENYON u . Mitarbeiter (C. 1926. II. 2570) 
durch Hydrierung des o-Kresols mit N i einen a-Alkohol u. durch dessen Umlagerung 
(mittels des p-Toluolsulfonats) einen /9-Alkohol dargestellt. Ersterer (Phenylcarbamat, 
F. 105— 106°) ist ident. mit dem trans-Alkohol von S k i t a , letzterer (Bhenylcarbamat, 
F. 78—80°) yersehieden y o n  dem cis-Alkohol. Yff. haben nach mehreren Verff. 2 mit 
den S K IT A schen  ident., yom KENYONsclien /?-Alkohol yerschiedene Alkohole erhalten. 
Um zu entscheiden, ob wirklich 3 Isomere existieren, war die erneute Unters. des 
/?-Alkohols erforderlich. Ehe diese durchgefulirt werden konnte, erschienen die Arbeiten 
v o n  S k i t a  u . F a u s t  (C. 1932. 1. 520), so w ie  H u c k e l  u . H a g e n g u t i i  (C. 1932. 1. 522), 
dereń Ergebnisso m it denen der Yff. gut tibereinstimmen. Lctztere Autoren haben am 
sauren Phthalat festgestellt, daB der p-Alkohol ein Gemisch der cis- u. trans-Form ist, 
u. Vff. haben dies am Phenylcarbamat bestatigt; dureh fraktionierte Krystallisation 
wurden die reinen Deriyy. des cis-Alkohols gewonnen. Es existieren also nur 2 Isomere, 
wie es das Formelbild v o n  S a c h s e  yerlangt. —  Die v o n  SKITA gewiihlten Konfigu- 
rationen sind aus folgenden Griinden richtig: Der cis-Alkohol besitzt etwas hóliere D.- 
u. n-Werte, u. kleinere Mol.-Refr. ais der trans-Alkohol (v. A u w E R S sc h e  Regel); dio 
Ester des cis-Alkohols werden langsamer yerseift ais die des trans-Alkohols (ygl. die 
fruheren Unterss.); der cis-Alkohol wird schneller dehydratisiert (v g l. C. 1931. II. 554) 
u. oxydiert (y g l. C. 1932. I. 2319) ais der trans-Alkohol.

V e r s u c h e. Saures Phthalat des trans-o-Methylcyclohexanols. Durch Einw. yon 
Phthalsaureanhydrid auf den Handclsalkohol (POULENC), den man zweckmaflig zuvor 
durch Erhitzen seines Na-Deriy. auf 200— 220° isomerisiert. ]\fan kann den Alkohol 
auch aus o-Methylcyclohexanon mit Na u. A. darstellcn. Wiederholt aus Eg. u. wss. A., 
F. 124—125°. —  trans-o-Melhylcydohexanól. Aus yorigem. K p . 7 5 0  1 65°, D . 1 0  0,932, 
ilu 1 0  =  1,4646, Md =  33,78 (ber. 33,85). — Phenylcarbamat, aus PAe., F. 104— 105°. —  
Saures Succinat. Mit Bernsteinsaureanhydrid in sd. Toluol; Reinigung iiber das Na- 
Salz. Aus PAe. Nadeln, F. 43— 44°. —  p-Nitrobeuzoat. Mit p-Nitrobenzoylchlorid u. 
Pyridin in Bzl. Aus CH3 0H , F. 65°. — 3,5-Dinitrobenzoat. Analog. Aus A. oder PAe., 
F. 115°. — Saures Phthalat des cis-o-Methylcyclohexanols. o-Methyleyclohexanon (aus 
dem Alkohol PoU LEN C mit Cr03; iiber die Disulfitverb. reinigen) in Eg. +  etwas HC1 
mit P t hydrieren, gebildetes Acetat durch NaOH yerseifen. Man kann auch o-Kresol 
ebenso hydrieren, aber es bilden sich ca. 30% Methylcjrclohcxan. Darst. des Phthalats 
aus dem Na-Deriy. mit Phthalsiiureanhydrid in absol. A. Aus Eg., dann wss. A., F. 104
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bis 105“. —  cis-o-Mclhylcyclohexanol, Kp.7M 103°, D . 1 0  0,942, n j 1 1  =  1,4693, Md =  
33,70. Wird durch 15-std. Erhitzen seines Na-Deriv. auf 180° in N-at groBtenteils zum 
trans-Alkohol isomerisiert. Phenylcarbamat, F. 93— 94°. Saures Succinal, F. 44—44,5°. 
p-N itrobenzoat, aus CH3 OH, dann Eg., F. 55— 56°. 3,5-Dinitrobenzoat, aus PAe., dann A., 
F. 99— 100°. — I s o m e r i s i e r u n g  d e s  t r a n s  - A l k o h o l s :  p-Toluolsulfonat. 
Die Darst., welche anfangs wegen hauptsachlicher Dehydratisierung zu Methylcyclo- 
hexen Schwierigkeiten machte, gelang wie folgt: In 500 ccm Chlf. 40 g trans-Alkohol 
(rein oder auch Handelsprod.) u. 80 g p-Toluolsulfochlorid losen, 150 g Pyridin zugeben 
(starko Erwarmung), nach einigen Stdn. mit W., verd. NaOH u. angesauertcm W. 
waschcn usw. Aus PAe., F. 26—27°. — Zur Isomerisierung crhitzt man den Ester in 
absol. A. m it 4 Moll. geschm. K-Acetat 24 Stdn. auf W.-Bad, verd. mit W., wasclit mit 
Soda, athert aus u. fraktioniert mit Kolonne. Fraktion gegen 65° (12 mm) liefert ein 
rohes Phenylcarbamat, welches nach wiederholtem Umlóscn aus PAe. bei 92—-930 
schm. (cis-Deriv.). Das Umlagerungsprod. enthalt 3— 4 Teile cis- auf 1 Teil trans- 
Alkohol. —  Der trans-Alkohol wird durch 2% ILSO., enthaltenden Eg. bei 39° etwas 
schneller verestert ais der cis-AlkohoI. Das trans-Phthalat u. trans-Succinat werden 
durch 0,1-n. Lauge in W. oder wss. A. bei verschicdcnen Tempp. 1,5— 2,9-mal schneller 
verscift ais die cis-Ester. Der cis-Alkohol wird durch Cr03  in 50- bzw. 75%ig. Essig- 
sauro bei 25 bzw. 39° u. starkerVerdiinnung (Yaoo-n.) 3—4-mal schneller osydiert ais der 
trans-Alkohol. Durch 3% H 2 S 0 4  enthaltenden Butylather wird der trans-Alkohol 
bei 160° in 90 Min., der cis-Alkohol bei 140° in 1S Min. zu 42°/0 dehydratisiert. (Buli. 
Soc. chim. France [4] 51. 644—50. Mai 1932. Nancy, Fac. des Sc.) L ixd e.\b aum .

T. Miłobędzki und R. R ene, Monoinenthylpliosphorige Saure. Monomenthyl- 
phosphorige Saure, (C1 0 HlsO)(OH)2P, wurde erhalten durch Einw. von 1 oder 2 Moll. 
Menthol in Toluollsg. auf 1 Mol. PC13 u. Hydrolyse des gebildeten (C1 0 H 1 0 O)ClsP  mit 
HC1. Daneben bildet sieh stets Menihylphosph.it, (C1 0 H 1 0 O)3P (vgl. M ił o b ę d z k i , 
K o l i t o w ŚKA, C. 1926. II. 2898. 1929. I. 2642). Dimentliylphosphorige Saure wurde 
dagegen nieht erhalten, u. zwar infolge Zers. des unbestandigen (ć i0H iSO)aC]P zu 
(C1 0 HlaO)OP u. C10HltlCl (Menthylchlorid). Die Ausbeute an monomenthylphosphoriger 
Siiure betrug 60% des an der Rk. teilnehmenden P. — jlIcmomenthylphosphorige Saure: 
schwer krystallisierbar; F. 29°; wl. in W.; bei 110° sublimiert Menthol, bei 135°Mcnthen.
— Ca-Salz, weifie Tafeln. —  Pb-Salz, weifie Krystalle, in feuchtem Zustand gallert- 
artig. —  Ag-Salz, Krystalle. (Roczniki Chemji 11.834—39.1931. Posen, Univ.) SCHON.

T. Miłobędzki und Walerja Janczak, tlbcr Menthylphosphorsauren. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die Menthylphosphorsauren wurden dargestellt durch Einw. von 1-Menthol 
in Toluol auf P0C13. Bei Einw. von 2 Moll. C1 0 H18ONa auf 1 Teil P0C13 entstand vor- 
wiegeud Tri me, nthylphosphal, (C1 0 H ,0O)3PO. Die besten Ergebnisse bei Herst. von 
Mowincnthylorthopliosphorsaure wurden bei Anwendung von 2 Moll. Menthol auf 1 Mol. 
POCl3 erzielt; zur Herst. von Dirnentliybrthophosphorsaure, (C1 0 H 1 8 0 )aOHPO u. Di- 
iwnlhylpyrophosphorsaure, (C1 0 H 1 !1O)2(OH)2P 3 O3, eignetc sieh am besten die Mischung 
von 3 Moll. Menthol mit 1 Mol. P0C13.

Phosphorsiiurelrimenthylester, (C1 0 H 1 0 O)3PO; F. 8 6 °; wird nur sehr schwer verseift. — 
Dimenthylortliopliosphorsaure, (C1 0 HlaO)2(OH)PO; F. 105°. Na-Salz, 11. in W. Pb-Salz; 
wl. in W. Geht beim Erhitzen in Menthen u. P b(P 0 3 ) 2  iiber. Ag-Salz; wl. Nd. Ca-Salz. 
Ba-Salz, weiBes Pulver. Verss. zur Darst. des Chlorids der Dimenlhylorthophosphor- 
saure, (CjoH^OJoClPO durch Einw. von SOCI, auf (C10 HlaO)2(OH)PO fuhrten nieht zum 
rcinen Prod. — Monomenthylorthophosphorsaure, (C1 0 H 1 9 O)(OH)2PO; Nadeln aus wss. 
A., F. 124.5°. Krystallisiert mit 1 Mol. H20  (F. 82,5°) bei Fallung der Lsg. des Na-Salzes 
mit H N 03. Aus dem Na-Salz, (C10 HlsO)(ONa)2PO wurden das Pb-, Ag- u. Ca-Salz 
dargestellt; diese (u. das Ba-Salz) sind unl. in W., besitzen die Formel (C10HJSO)(O2Me")- 
PO u. gehen beim Erhitzen in die Me-Pyrophosphate u. Menthen iiber. — Dimenlhyl- 
pyrophosphorsdure, (Cj0H 1 9 O)!(OH)2P 2O3, entsteht in geringen Mengen bei Einw. von
3 Moll. Menthol auf 1 Mol. POCl3; unl. in W. Krystallmassen aus Essigester, F. 198°. 
Na-Salz. Die Lsg. der Saure wird in Ggw. von Phenolphthalein bereits durch 1 Aqui- 
valcnt NaOH rosa. Pb-, Ag-, Cu-Salz. (Roczniki Chemji 11. 840— 54. 1931. Posen, 
Univ.) ScnÓNFELD.

William Scott Minto Grieve und Donald Holroyde Hey, Substiiulion in Ver- 
bindungen, welche ztcei oder mehr Phenylgruppen enthalten. I. Nilrierung des 4-Melhyl- 
diphenyls. Ca r n e l l e y  (1876) hat durch Nitrierung des 4-Methyldiphenyls neben rcich- 
lich Ol ein festes Prod. (F. 141°) erhalten, dessen Konst. ais 4'-Niłroderiv. (I) Gom- 
BERG u. P e r n e r t  (C . 1926. II. 402) bewiesen haben. Da nun wegen der bekannten
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aktivierendeil Eig. des CH3 auch homonucleare Nitrierung zu erwarten war (Literatur 
im Origiiial), liaben Vff. die óligen Prodd. untersucht u. festgestellt, daB dieselben 
auBcr weiterem I (Gesamtausbeute 40—4B°/0) das 2'- (II) u. das 2-Nitroderiv. (III) ent- 
haltcn. — Die Oxydation des Ols licfertc 2'-Nilrodiphenyl-4-carbonsdure, deren Identitat 
durch Weiternitrierung zur 2,2’-Dinilrosdure (G u l i , u . T u r n e r , C. 1929. I. 2764) 
u. durch folgende Synthcse bewiesen wurde: Kuppclung von p-Tolyldiazoniumchlorid 
mit Nitrobzl., Bldg. von I u. IT, Oxydation von II. — Durch Red. des Ols u. nach- 
folgcnde Acetylierung wurde ein Acetamino-4-methyldiphenyl erhalten, nicht ident. 
m it dcm aus synthet. II dargestcllten 2'-Acetamivoderiv. u. dem nach analogem Verf. 
synthetisierten 3-Acdammoderiv. Seine Konst. wurde wic folgt ermittclt: Nach dem 
TURNERsehen Verf. wurde 2-Nitrodiphenyl-4-carlonsdurc synthetisiert u. in 2-Acel- 
aminodiphenyl-4-carbonsdure ubergefiihrt; diese war ident. mit dcm Oxydationsprod. 
obigen Acetamino-4-mothyldiphenyls. Damit ist die Bldg. von III bewiesen. t)brigcns 
konnte durch mildcre Oxydation des Ols auch etwas 2-Nilrodiphenyl-4rcarbonsaurc 
erhalten werden. — Dio Nitrierung des 4-Mcthyldiphenyls verlauft ganz entsprechend 
der stark o,p-dirigiercnden Wrkg. der Gruppen CcH. u. (])) CH3 -C0H4.

V e r s u c h e. 30 g 4-Methyldiphcnyl (G o m b e r g  u . P e r n ę r t , 1. c.) in 100 ccm 
Eg. allmahlich mit Gemisch von 150 ccm H N 0 3  (D. 1,42) u. 100 ccm Eg. versetzt, 
nach 24 Stdn. ausgefallenes festes Prod. abfiltriert, mit W. verd., Ol in A. gcwaschen, 
getrocknet u. im Vakuum fraktioniert. Die Eraktionen setzten weitere Mcngcn festes 
Prod. ab (14,5 g). Dieses lieferte aus A. reines 4'-Nitro-4-mdhyldiphcnyl (I), E. 140°. 
Ecrner 19— 20 g Ol. — 2 (oder 3),4'-Dinitro-4-mdhyldiphcnyl, C1 3 H 1 0 OłN 2. I 5 Min. 
mit rauch. H N 0 3  erhitzt u. in W. gegossen. Aus Eg., dann A. winzige Prismen, E. 178°. 
Daneben ein Isomercs von E. unter 150°. — 4'-Nitrodiphenyl-4-carbonsdurc, C1 3 H 90.,N. 
1 g I in Eg. m it 2 g Cr03  10 Stdn. auf Dampfbad erhitzt, mit W. gefallt. Aus absol. 
A. Nadelchen, P. 340°. [Dic KuHLINGsche Siiure von E. 222— 225° ist 4'-Nitro- 
diphenyl-2-carbonsaure.] — 2,4'-I)initrodiphenyl-4-carboimivrc. Vorigc in k. rauch. 
H N 0 3  gel., 10 Min. auf Dampfbad erhitzt, in W. gegossen. Aus A., E. 255— 256° 
( G u ll  u . TlJRN ER , 1. c.). —  4'-Amino-4-meJhyldiphe,nyl, Aus I mit SnCl2. F. 97°. 
Acclylderit’., F. 219°. Vgl. K l i e g l  u . H u b e r  (C. 1920. III. 833). — 2'-Nilrodiphenył- 
4-carbonsdure, C]3H 90 4N. 1. 5 g Ol in W. mit 7,5 g KMnO,, 20 Stdn. gekocht, S 0 2 

eingeleitet, Nd. in verd. NaOH gel., mit A. gcwaschen, m it Siiure gefallt. 2. 5,5 g 
01 in Eg. mit 25 g Cr03 IG Stdn. gekocht, in W. gegossen, Nd. aus alkal. Lsg. um- 
gefallt. Aus A. Nadelchen, F. 250°. —  2-N Urodiphenyl-4-carbonsdure. Aus der Muttcr- 
lauge der vorigen (2. Darst.). Aus A., F. 185— 188° (vgl. unten). — 2,2'-Dinitrodiphenyl- 
4-carbcmmure. Durch Nitrieren der vorvorigen wie oben. F. 194— 195°. — 2-Acet- 
amino-4-mdhyldiplienyl, C1 5 H ,5 ON. 01 in A. mit SnCl2 u. konz. HC1 erhitzt, alkalisiert, 
ausgeathert, óliges Prod. acetyliert. Aus A. Platten, F . 145°. — 2-Benzamino-4-mclhyl- 
dipihenyl, C2 0H J;ON. Analog. Aus A. Platten, F. 221°.— 2'-Acetamino-4-methyldiphcnyl, 
Ci5 H i5 ON. p-Toluidin diazotiert, in Gemisch von Nitrobenzol u. 40%ig- NaOH bei unter 
5° eingeriihrt, Nitrobzl.-Schicht gcwaschen, getrocknet u. fraktioniert. Fraktion 180 
bis 210° (20 mm) setzte etwas I ab u. war sonst wesentlich II. Fraktion 210— 250° 
(20 mm) erstarrtc u. war wesentlich I. Erstere Fraktion wie oben reduziert u. acetyliert. 
Aus A. Nadeln, F. 103°. — 3-Acelamino-4-methyldiplimyl, C1 5 H 1 5 0N . 2-Nitro-4-amino- 
toluol diazotiert, wie oben mit Bzl. gekuppelt, Prod. reduziert u. acetyliert. Aus wss. 
A. Nadelchen, F. 150°. —  2-Nitrodiphenyl-4-carbonsaure, Clriłl  s0.tN. 4 -Brom-3 -nitro- 
benzoesaureathylester, Jodbenzol u. Cu-Pulver 1  Stde. auf 23&—245° erhitzt, mit 
Chlf. ausgezogen, Chlf.-Ruckstand mit konz. NaOH erhitzt, Filtrat mit Saurc gefallt, 
Nd. zusammen mit dem alkaliunl. Teil mit konz. HC1 erhitzt. Aus A. gelbliche Nadeln, 
F. 191°. —  2-Acdaminodiplienyl-4-carbonsaure, C,5H 1 3 0 3N. 1. Vorige mit Sn u. konz. 
HC1 erhitzt, verd., Nd. acetyliert. 2. Obiges 2-Acetamino-4-methyldiphenyl in W. 
mit KMnO., u. MgSO., mehrere Stdn. gekocht, dann SOs eingeleitet. Aus verd. A. 
Prismen, F . 222°. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1888—94. Juni. Manchester, 
Univ.) _ L indenbaum .

Henry Gilman und Stanton A. Harris, Die Bildung ton 1,4-Diphenylhezadicn- 
(1,5) bei der lieaktion zwisehen Cinnamylehlorid und Magnesium. (Vgl. C. 1932. 1. 2 2 1 .) 
Bei der Einw. von Mg auf C6H5 -CH: CH-CH2C1 entstehen Dicinnamyl u. ein fl. KW- 
stoff ( R u p e  u . B u r g i n , Ber. Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 172); dieser wurde von 
R u p e  u . B u r g i n  a ls l, von v o n  B r a u n  u . K o h l e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 51 [1918]. 
79) ais II angesehen; es wurde dabei angenommen, daB diese Verbb. durch Addition 
von R-M gX entstehen; eine solche R k . ist aber sehr unwahrsclieinlich (vgl. C. 1930.
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II. 1861). Es wurde nun festgestellt, daB dic Formcl II tatsSchlich richtig ist; der 
KW-stoff nimmt 2 Mol H auf unter Bldg. von 1,4-Diphenylhexan u. gibt mit Ozon 
Formaldehyd u. Benzaldehyd. Dio von P r e v o s t  u. D a u ja t  (C. 1930. II. 2116) fiir 
ein bei der Umsetzung von Cinnamylbromid mit C2I lsi\IgBr bzw. C6H5-MgBr erhaltenes 
Prod. aufgestellte Formcl III kommt nicht in Frage. Vff. nehmen an, daB II aus den
I C0H5• CH(C.,H5)■ CH2• CII: CH• C6 H5, II C6H5• CH(CH: CH2) • CH,• CH: CH• C6H5,

III CH2: CH-CH(C6H 5 )-CH(Cf,Hr))-CH: CH,,
IV C„H5 ■ CH: CH ■ CII2—, V Ć„H6 • CH • CH: CH„.

intermediar auftretcndcn Radikalen IV u. V entsteht; die Vercinigung von 2 Radikalen
IV wurde zu Dicinnamyl, dic von 2 Radikalen V zu III fiihren; die Bldg. von I erscheint 
ausgeschlossen. — 1,4-Diplienylhexan, ClfiH 22, aus II mit H . +  P t0 2 oder aus 1,4-Di- 
pheny]hcxanol-(4) mit H J  u. rotem P bei 140— 150°. Kp . 3 147— 148°, n ir “ — 1,5456 
bis 1,5460, I ) . 2 0 20 0,9608—0,9660. y-Phenylpropylchlorid, aus y-Plicnylpropylalkohol 
u. S0C12 in A. l,4-Diphenylhcxanol-(4), ClsH 2 20 , aus >>-Phcnylpropyl-MgCl u. Propio- 
phenon. Kp. 177— 179° (unter welchem Druck?' D. Ref.), no 2 0  =  1,5508, D . 2 ° 20 1,0284. 
(Journ. Amor. chem. Soc. 54. 2072— 75. Mai 1932. Amcs [Iowa], State College.) Og.

łan Russell Sherwood, Wallace Frank Short und Roger Stansfield, Die 
DarsleUung unsymmdrischcr Diphenyh!erivalc. In Anlchnung an eine neuerliche Syn- 
tlicse von Diphcnyl (C. 1932. II. 368) wird die Darst. von unsymm. D eriw . durch 
Dchydricren der aus Arylmagnesiumhalogenidcn u. Cyclohexanon bzw. Cyclohcxonon 
erhaltencn tertiaren Alkohole mit S beschrieben. Die Mcthodc cignct sieh zur Darst. 
von Mcthoxy-, Alkyl- u. Aryldiphcnylcn, wahrend die Ggw. von OH-Gruppcn stort 
(Oxyphenylcyclohexan gibt beim Dehydricrcn mit So ein Gemisch von Oxydiphcnvl 
mit dem entsprcchenden KW-stoff). — l-o-Tolylcyclohexanol (Kp.,., 149— 151°) aus
0-Tolyl-MgBr u. Cyclohcxanon gab 2 - eJkyldiphcnyl (Kp.2; 130— 136°). 1-m-Tolyl- 
cyclohexanol (Kp , 1 9  162°) gab 3-Methyldipfienyl (Kp . 20 148—150°, D . , 2 2 1,010, nn22 =  
1,5916). l-p-Tolylcyclohexanol lieferte 4-Melhyldiphenyl (Kp . , 5 134—136°, F. 47,5°).
3-Phenyl-Al‘3-menłhadien (Kp.1H 153°) gab 5-MetJiyl-2-isopropyldiphe.nyl (Kp . ]fl>5  158°). 
J-p-Anisylcyclohexanol (Kp . 20 167°, F. 38°) lieferte 4-Methoxydiphenyl (Kp.,R 174°, 
F. 189°). l-[4-Melhoxy-m-tolyl]-cydohexanol, C1 4 H 2 0O2 (Kp . 1 9  182°, F. 77°; aus der 
G rIGXARn-Verb. des 3-Brom-p-tolylmothylathers u. Cjrclohexanon) gab 2-Methoxy-5- 
melhyldiphenyl, Kp . 20 170— 175°; daraus mit H J 2-Oxy-5-methyldiphenyl, C1 3 HlaO, 
F. 6 8 °. — 1-Phcnylnaplithalin, Ivp. 1 2  190°, durch Deliydrieren eines Gemisehes von
1-a-Naphthylcyclohexanol u. dcm cntsprcchcnden KW-stoff (aus a-Naphthyl-MgBr u.
Cyclohexanon). (Journ. chem. Soc., London 1932. 1832—35. Juni. New Zealand, 
Auckland, Univ.) B E R SIN .

A. Burawoy, Zur Konstilution der licnzile. Vf. fiihrtc in fruheren Arbcitcn 
(C. 1931. I. 424. 1881; II. 1388) aus, daB dio Lichtabsorption organ. Verbb. erstens 
auf Radikale u. Doppclbindungsgruppon mit radikalartigem Charakter, die sogenannten 
R-Chromophore, u. zweitens auf konjugicrte Systeine, K-Chromophore, zuruckzufuhrcn 
ist. Die Banden der R-Chromophore, dic geringe Pcrsistenz liaben, werden durch 
Einfuhrung positiver Gruppen in aromat. Substituenten nur wenig u. meistens hypso- 
chrom beeinfluBt, wie dies am System des Benzophenons, des Thiobenzophcnons, Azo- 
bcnzols usw. gezeigt worden ist. Vf. stcllt nun durch Unters. der Lichtabsorption 
von Benzil, o,o'-Didthoxybenzil u. p,p'-Diałhoxybenzil ein ganz analoges Verh. fest u. 
folgert, daB Monocarbonyl- u. Dicarbonylverbb. gleiehen opt. GesetzmaBigkeitcn 
unterliegen. Dasselbe folgert Vf. fur das chem. Verh., da positive Gruppen ais Sub
stituenten an aromat. Kernen von R-Chromophoren cinc Sattigung derselbcn, d. h. 
der Radikale bzw. der Biradikalformen yon Doppelbindmigsgruppcn u. damit eine 
Minderung der Reaktionsfiihigkeit bewirken (P e t RENKO-K r i t SCHENKO, L i e b i g s  Ann. 
341 [1905]. 154; Ber. Dtsch. chem. Ges. 39 [1906], 1452; S t a u d in g e r , Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 46 [1913]. 3530. 3535). Fur die Benzile folgerten S c h o n BERG u . Mit- 
arbciter (C. 1922. III. 155; 1923. I. 341) aus dieser Abnahme der Reaktionsfahigkeit 
der Carbonyle u. der Farbaufhellung bei Eintritt positiyer Gruppen, daB bei den farb- 
losen Formen pcroxydartige Struktur yorliegt. Es gelang ihnen, das p,p'-Dibenzybxy- 
benzil u. K . B r a s s  u . Mitarboitern (C. 1930. II . 3154. 3155) das o,o'-Dimethoxybenzil 
u. p,p'-Dioxybenzil in einer gclben u. einer farblosen Form zu isolieren. Vf. halt dio 
Eigg. dieser Verbb. yom Standpunkto seiner Theorie fiir vollig geklart u. lchnt die 
Erklarung dieser Isomerie ais ketoide u. pcroxydartigc Formen ab. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 65. 1068— 71. 6/7. 1932. Leipzig, Uniy.) H i l l e m a n n .
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C. Frederick K oelsch, Synthesen m it Triaryfoinyhmgnesiumbromiden. Triaryl- 
acrylsduren und die von ihncn abgeleiletcn Indone. (Vgl. C. 1932. II. 369.) Vf. hat die
1. c. beschriebeno Synthese der Triphenylacrylsauro u. des Diplienylindons aus Tri- 
phenylvinylbromid yerallgemeinert. Zucrst wurden einige Bromide vom Typus I 
(X  =  Br) in die Acrylsauren I (X =  C 0 2H) u. diese in die Indone II iibergefuhrt. 
Bromide, bci dencn nur eines der beiden /3-standigen Phenylc substituiert ist, sollten 
in der cis-Form III u. in der trans-Form IV auftreten. Die Isolierung beider Formen 
golang jedoch nur in einem von 3 untersuchten FiŁllen, namUch bci R  =  Cl, wahrend 
bei R  =  CH3 nur die cis-Form (III) u. bei R  =  OCH3  nur dic trans-Form (IV) erhalten 
werden konnte. Bromid III mit R =  CH3  lieferte nur dio cis-Aerylsaure (III, X =  
C 0 2H), Bromid IV mit R =  0CH 3  dagegen ein Gcmisch von ca. 1 Teil cis- u. 7 Tin. 
trans-Acrylsaure (letztere IV, X  =  CO»H). Dic Bromide III u. IV mit R  =  Cl lieferten 
jedes ein Gemisch von cis- u. trans-Acrylsaure; bei III uberwog die cis-, bci IV dic trans- 
Saurc. — Dic Konfigurationsbest. yorst. Sauren erfolgte durch Cyclisierung zu den 
Indonen. Denn aus einer Siiure III mulB ein Indon V, aus einer Siiure IV ein Indon VI 
entstehen. Ais yorziigliehes Agens erwies sich SOCl2 in CCI.,. Eines von jodem Paar 
strukturisomerer Indone, u. zwar das vom Typus A l, wurde vom Benzalphthalid aus 
nach bekanntem Verf. synthetisiert (vgl. Ł o w en b e in  u. U lic h , C. 1926. I. 1175; 
WEISS u .  SAUERMANN, C. 1926. I. 15-11), womit auch dicK onst. des isomeren Indons 
gegeben war. — Dic Konfiguration der Bromide III u. IV ist weniger sieher fundiert, 
da man annehmen muB, daB wahrend 2 Rkk., bei denen X  ersetzt wird, keino „In- 
version“ eintritt. Dicsc Annahme erschcint wenig gercchtfertigt, da bci der tlber- 
fiihrung einiger Bromide in die Acrylsauren, wie oben gezeigt, tatsachlich tcilweise 
„Inversion“ erfolgt.

(p) R • C6IIi • C • C6 H4  • R (p) R • C„H4  ■ C • C'8H3  • R C6 H6 -C-C8H4-R (p)
C8 II5 - Ć-X C6 H5 -C-ĆO c 8 h 5 - c . x

TV (p)R • C8 H4■ C■ CaH6 CdH5 -C.C0H4-R R .C cHl .C-C,;lI 4

C JI5 -Ć-X C„H„.C-ĆO C61I6 -C -C 0
V e r s u c h e .  Zur Darst. der Bromide stehen 2 Verff. zur Verfiigung:

A. CiJ1I8 -CHS'C 0 1 CjH6  +  2 (p)R• C8II4■ MgBr — >- C8Hs .CHa.C(OH)(C8II4 -R)ł (VII)

C0H5  • CH: C(C#H4 -R)j (VIII) C6 II5 • CBr: C(C8 H4 • R)2 .

B- I? : ? : " ? 0 0  +  C4 H 5 .CHs .MgCl — >  (TH)

5 8 : I : > C:CH-C.H 6  (VIII) ^  i { / . ' c j l |> C ’CBr■ C0 ITS. 
Nach Verf. A, welches nur disubstituierte Bromide liefern kann, wurde nur das Bromid 
mit R  =  OCH;, dargestellt, allo anderen Bromide nach dem allgemeiner brauchbaren 
Verf. B. —  Zur Isolierung der Carbinole VII muB der Mg-Komplex mit NH 4C1-Lsg. 
zers. werden. Man krystallisiert die Carbinole aus wenig NII4OH enthaltendem A. 
um. a,a-Di-[p-melhoxyphenyl\-ji-phenylathanol, C2 2H 2 20 3, F. 140°. a.,fi-I)iplienyl- 
a-p-iolylaikanol, C^H^O, F. 89°. a.-[p-Methoxyphenyl]-a.,f}-diphe,nylallianol, C2 1H 2 0O2, 
F. 112° (vgl. L ey  u .  K ir c h n e r , C. 1928. II. 1425). a.-[p-Chlorphenyl]-a.,p-dipke}iyl- 
alhanol, C,0H 1 VÓC1, F. 83°. —  Darst. der Athylene VIII durch Dest. der Carbinole 
mit einer Spur H 2 S 0 4  im Vakuum. cL-])i-p-lolyl-f>-ph£iiylu(/ty[cJit C22H 2q, Kp . 24 258 
bis 259“. a,a - Di - [p - metliozyphenyl] - fi - pheiiyldłhylen, C2 2H 2 0O2, Kp.is 283-—285°. 
a,fS-Diphenyl-tt.-p-tolyldthyle7i, C2lH18, Kp , 2 7 245— 250°. K-[p-Me(hoxypkenyl]-«,p-di- 
phcnylcthylen, C5 1 H iS0 , k p . 2 5 260—270° (L ey  u .  K i r c h n e r ). — Darst. der Bromide 
durch Bromieren der Carbinole oder Athylene in Eg. wie friiher (1. c.) u. Umkrystalli- 
sieren aus A. a.-Phenyl-p,P-di-p-tolylvinylbromid, C2 2H 19Br (nach I), F. 132— 133°. 
a.-Phenyl-fS,[3-di-[p-mcthoxyphenyl\-vinylbromid, C22Hls0 2Br, F. 109—111°. cis-a.,fl-Di- 
phenyl-P-p-tolylvinylbromid, C2 1 HJ7Br (nach III), F. 114— 116°. irans-a,p-Diphcnyl- 
P-[p-methoxyphe,nyr\-vinylbromid, C2lH17OBr (nach IV), F. 118— 120°. cis- u. Irans- 
tt.,f}-Diphenyl-p-[p-cklorphenyl]-vinylbromid, C2 0H 1 4 ClBr, FF. 156— 158° u. 103— 105°. 
Trennung der beiden letzten Bromide: Rohprod. aus A. umkrystallisiert, in wenig h. 
Bzl. gel., gleiches Vol. CHaOH zugefiigt; Ausfallen des cis-Bromids, dieses aus Bzl.- 
CH3 0 H  umgel.; Mutterlaugen im Vakuum yerdampft; aus A. das trans-Bromid. —- 
Darst. der Acrylsauren: 10 g Bromid mit 1,1 Atom Mg, 0,05 ccm C2H 5Br u. einem 
J-Krystallchen in 100 ccm A. umgesctzt, mit CO. gesatt., mit verd. H 2 S 0 4 zers., ath.
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Lsg. mit Soda ausgezogen usw. — a.-Phenyl-P,P-di-p-lolylacrylsaurc, C2 3H 2 0O2 (nach I), 
aus Eg., F. 205— 206°. iMit konz. H 2 S 0 4 k. braungelb, k. scharlachrot. —  ct-Phenyl- 
P,P-di-\p-melhoxyphenyl]-acrylsaure, C2pH20O4, aus Eg., F. 169— 170°. Mit H 2 S 0 4 

k. rotyiolett, h. orangerot. — cis-a,p-Diphenyl-p-p-tolylacrylsaure, C2 2H 1 8 0 2 (nach III), 
aus Eg., F. 185— 195°. Mit H 2S 0 4 k. smaragdgriin, h. dunkclrot. —  cis- u. trans-a,P- 
Diphenyl-P-[p-methoxyphenyl]-acrylsaure, C2 2H 1 3 0 3  (nach III u. IV), die trans-Saure 
mit V: H 20 , FF. 179—180° u. 153— 155°. Trennung durch fraktionicrtcs Loson in 
A. (cis fast unl., trans 11.) u. Umkrystallisieren aus Eg. Mit H 2 S 0 4 k. braunorangc, 
h. rot. — cis- u. lrans-a,p-Diphe?iyl-p-[p-chlorphenyl]-acrylsdure, C2IH 1 5 0 2C1, FF. 203 
bis 205° u. 205—211°. Trennung durch fraktionierte Krystallisation aus ĆC14. Mit 
ILSO., k. smaragdgriin, h. rotviolett. — Darst. der Indone: 0,5 g vorst. Sauren in 2 ccm 
CC14 mit 0,5 ccm S0C12 4 Stdn. gekocht, in W. gegossen, CCI., weggekocht, aus Eg. 
umkrystallisiert. 2-Phenyl-3-p-tolyl-6-methylindon, C2 3H180  (nach II), hellrote Nadeln, 
F. 161— 161,5°. 2-Phenyl-3-[j)-melhoxyphenyl]-6-methoxyindon, C2 3H 1 h0 3) dunkelrote 
Nadeln, F. 153— 154°. 2,3-Diphenyl-6-methylindon, C22HlaO (nach V), hellrote Nadeln, 
F. 175— 177°. 2-Phenyl-3-p-tolylindon, C2 2H ,60  (nach VI), dargestellt aus Benzal- 
phthalid, brauno Prismcn, F. 133— 134°. 2,3-Diphenyl-6-melhoxyindon, C22H 1 6 0 2, 
granatrote Prismcn, F. 167— 168°. 2-Phenyl-3-[p-melhoxyphenyl]-indon, C22IIls0 2, 
scharlachrote Nadeln, F. 114— 115°. 2,3-Diphenyl-6-chlorindon, C2 1H 1 3 0C1, orangene 
Platten, F. 186— 188°. 2-Phenyl-3-[p-chlorphenyl]-indon, C2 1H 1 3 0C1, orangerotc Pris- 
men, F. 162— 164°. Die Indone geben mit H 2 S 0 4 dieselben Farbrkk. wie die Acryl- 
siiuren. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2487—93. Juni 1932. Cambridge [Mass.], 
Univ.) LlNDENBAUM.

Stanley Joseph Green, UmollsUindige Verbrennung organischer Verbindungen 
in Gegenicart von Kalalysaioren. II. 1-NUronaplithalin. (I. vgl. C. 1932. II. 48.) 
Dio Osydation von 1-Nitronaphthalin mit Luft iiber Vanadinoxyd auf Bimsstein 
fiihrt bei 330—350° zu Phthalimid u. Phthalsaureanhydrid. Im Gegensatz zur Oxy- 
dation von Toluol (ygl. Teil I) wurde mit groBem (etwa 10-fachem) LuftiibcrschuB 
gearbeitet, um die Oxydationswarme abzufiihren. Im giinstigsten Vers. wurden 
aus 20,2 g 1-Nitronaphthalin 8,2 g Phthalimid u. 1,6 g Phthalsaureanhydrid, ins- 
gesamt 57% des 1-Nitronaphthalins. Dio Ruckgcwinnung an 1-Nitronaphthalin 
betrug <  1 g. Die Oxydation iiber Mo-Kontaktcn yerlauft weniger glatt u. erfordert 
hóhere Tempp. Ein moglicher Rk.-Mechanismus wird diskutiert. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 51. Transact. 147—48. 6/5. 1932.) J. SCHMIDT.

Stanley Joseph Green, Unvollslandige. Verbrennung organischer Verbindungen 
in Gcgcnwart von Kalalysaioren. III. Naphthalin und Tełrahydronaphthalin. (II. ygl. 
vorst. Ref.) In analoger Weiso wie in den friiheren Arbeiten wurden Naphthalin u. 
Tctraliydronaphthalin iiber V2 0 5  auf Bimsstein mit dem 6 —8 -fachen LuftiibcrschuB 
oxydiert. Hauptprod. ist Phlhalsdureanhydrid, daneben wurden geringe Mengen 
a.-Naphthochinon gefunden. Bei geringerem LuftiiberschuB erhalt man ein dunklcs, 
teerhaltiges Prod. u. mehr a-Naphthochinon. Die Oxydation von Naphthalin beginnt 
bei 250°, bis 330° wird noch unyerandcrtes Naphthalin zuriickgewonnen. Die giinstigste 
Ausbeute an Phthalsaureanhydrid (66,2%) wurde bei 37° erhalten. Dic Oxydation 
von Tetrahydronaphtlialin beginnt bei 250°. Auch bei hoheren Tempp. wird iminer 
etwas Tctrahydronaphthalin unyerandert wiedergefunden. Optimal arbeitet man 
bei 340—370°, wobei bei hoherer Temp. auch ein hoherer Durchsatz zur Erzielung 
giinstigster Ausbeuten (Masimum 67% des umgesetzten Tetrahydronaphthalins) 
erforderlich ist. Unter optimalen Bedingungen wird sehr reines Phthalsaureanhydrid 
erhalten. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 159— 60. 13/5. 1932.) J. S c h m i d t .

Karol Dziewoński, Olga Geschwindówna und Ludwik Schimmer, Weilere 
Studien iiber Naphlhalinderiiate. Bei Einw. rauchender H 2S 0 4 auf Naphthalsaure- 
anhydrid bei 90— 95° bildete sich 3-Naphthalsulfoneaure (ygl. DZW IEW OKSKI, C. 1929.
I. 649); bei hoherer Temp. (200—230°) entsteht dagegen 3,6-Napltthaldimlfonsaure. 
Die Verb. kann auch durch Sulfurierung der 3-Naphthalsulfonsiiure hergestellt werden. 
Dureh Alkalischmelze gelang es, die Disulfonsaure in eine unbekannte Dioxynaphlhal- 
sdure (Anhydrid: F. 330°; Dimethylather, F. 280°; Liacetylesler. F. 260°; Benzoyl- 
ester, F. 235— 236°; A nilid, F. 365°; Phenylhydrazon, F. 252°) umzuwandeln. Dasselbe 
Dioxyderiv. lieB sich aus 4-Bromnaphthalmonosulfonsaure darstellen. Die Dioxy- 
naphthalsauro yerbindet sich niclit mit Diazoniumsalzen zu Azoderiyy.; demnach 
kame fiir die Verb. die Formel einer 3,4-Dioxynaphthalsaure in Betracht. Ahnlieh 
wie 4-Bromnaphthalsulfonsdure laBt sich 4-ChlornaphthaUulfonsdure durch Einw.
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rauchcnder H 2 S 0 4 auf dic 4-Chlornaphthalsaure darstellen. Beide Verbb. geben bei 
der Alkalischmelze die 3,4-Dioxynaphthalsaure. a.-Bromnaphthalsaure iiefert bei der 
NaOH-Schmclze infolge des Stellungswechsels u. Wanderung der HO-Gruppe 3-Oxy- 
naphlhalsdure.

V e r s u e h e .  4-Bromnaphthalsauremethylester, C1 4H „ 0 4Br, durch Erhitzen von 
4-Bromnaphthalsaurcanhydrid in 10%ig. Sodalsg. m it (CH3 )2 S 0 4. Blattchen; F. 102 
bis 103°. — 4-Bromnaphthalimidamid, Ci2H 7 0 2N 2Br, durch Erhitzen von 4-Brom- 
naphthalsaureanhydrid in Eg. u. Hydrazinsulfat u. Na-Acetat in sd. W. Gclbc Nadeln 
aus Eg.; F. 217°. — Dinitro-4-bromnaphthalsdureanhydrid, C1 2 H 3 0 7N 2Br, durch Nitrieren 
des Anhydrids in Monohydrat m it H N 0 3-H 2 S 04. Gelbe Nadeln aus E g .; F. 234— 235°. —
3-Oxynaphlhalsaureanhydrid, Bldg. durch Eintragon von 10 g 4-BromnaphthaIsaurc- 
anhydrid in 50 g KOH bei 200° u. Erhitzen auf 225— 230°. — 4-Brom-3-naphlhal- 
sulfonsaure, durch Erhitzen des 4-Bromnaphthalsaureanhydrids mit rauchender H,SO, 
(25% S 0 3) auf dem W.-Bade. Na-Salz, C1 2 H 4 0„SBrNa; Nadeln aus W. Ba-Salz, 
Nadeln, swl. in W. Anilinsalz, C1 0 H 4Br((SO3 NH 3 C„H5 )(CO)2O; Nadeln aus W.; 
F. 270°. —  i-Brom-3-naphthalsulfochlorid, C]0H 1Br(SO2Cl)(CO),O, aus dem Na-Sulfonat 
u. PCI5  bei 150— 160°. Krystalle aus CC14; F. 183— 184°. — 4-Brom.-3-naphthalim.id- 
sulfamid, C1 2 H 7 0 4N 2BrS; aus dem Sulfochlorid u. wss. NH3. Gelbe Nadeln aus Nitro- 
benzol; F. 338°. —  4-Chlor-3-ndplUhaUylfomaure, Bldg. analog der Bromnaphthal- 
sulfonsiiure. Na-Salz, C]2H4 0 8 SClNa, Nadeln. Ba-Salz, Krystalle, swl. in W. Anilin- 
salz, C1 rH 1 2 O0NSC1; Nadeln; F. 257°. — 4-Chlor-3-naplilhaisulfoclilorid, C,2H 7 0 4 NSC12. 
Blattchen aus CC14; F. 180— 181°. — 4-Chlor-3-naplillmlimidsuljamid, C1 2 H 7 0 4 N 2 SC1, 
aus dem Sulfochlorid u. konz. wss. NH3. Gclbo Nadeln aus A .; F. 318°. — 3,4-Naphłhal- 
disulfonsaurc, erhalten durch Erhitzen von 3-NaphthalsuIfonsaure (F. 198°) mit 
rauchcnder H 2S 0 4 auf 230°. Ba-Salz, CJ2H 4 O1 0 S2Ba; kleinkrystallin., sil. in W. Na- 
Salz, gelb. Na-Anilinsalz, Ci0 H4(SO3Na)(SO3 NH 3C0H 5 )(CO)2O, durch Erhitzen des 
Na-Saizes m it Anilin-HC1. Gelbliche Nadeln aus W.; F. iiber 3G0°. —  3,4-Naphthal- 
disulfochlorid, C1 2 H4 0 7 S2CI2, aus der Disulfonsaure mit PC15  bei 190—200°. Nadeln 
aus CCI.,; Zers. bei 192°. — 3,4-Naphlhalimiddisulfamid, CI0H 4(SO2N H 2 )2(CO)2NH, aus 
dem Disulfochlorid mit konz. wss. NH3; Nadeln; swl.; F. iiber 350°. — 3,4-Dioxy- 
naplithaUaureanhydrid, C1 2 H 6 0 5. Darst. durch Alkalischnielze der 3,4-Naphthal- 
disulfonsaure oder der 4-Brom- oder 4-Chlor-3-naphthalsuIfonsaure. Gelbe Nadeln 
aus verd. A.; F. 330°; 1. in Alkali mit braunlichgelber Farbo u. stark griiner Fluorescenz; 
leitet man in die Lsg. einen Luftstrom unter Erwarmen ein, so -wird sie orange u. 
schlieGlich dunkelgriin; die Farbę schlagt nach Ansauern in Violett, beim Erwarmen 
in Rot um. Dunkelgelb 1. in k. konz. H 2S 0 4. Die wss. Lsgg. farben sieh durch Chlor- 
kalk crst gelb, dann blutrot. Zieht in wss. Lsg. auf MetaIloxydbeiz.cn mit rotlich 
brauner bzw. olivenbrauner Farbę. — 3,4-Dimethoxynaphlhalsaureańhydrid,
Gelbe Nadeln aus Eg.; F. 280°. —  3,4-Diacetoxynaphthalmurcaiihydrid, C1 0 H 1 0 O7. 
Blattchen; F. 260°. —  3,4-Dibenzoyloxynaphlhalsaureanhydrid, C26H i4 0 7. Nadeln, 
F. 235—236°. — 3,4-DioxynaplUhalphenylhydrazon, C1 8 H 1 2 0 4N 2. Hellgelbe Nadeln 
aus Eg.; F. 252°. Anilid, C1 SH U0 4N, aus dem Anhydrid u. Anilin bei 180— 190° im 
EinschluCrohr. Gelbe Nadeln; F. 363°. — Dinilro-3,4-dioxynaphthal$aurcanhydrid, 
C1 2 H 4 OaN2> aus dem Anhydrid in Eg. u. HNOa (1,48) bei 40°. Gelbe Nadeln; Zers. 
bei 272°. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A 1928. 507—22. Krakau, 
Univ.) _ ScnONFELD.

K. Dziewoński, Wł. Kahl und Zb. Olszewski, Vber Umwandlungcn der 3-Oxy- 
naphthaUaure. Fiir die Dioxynapkthalsaure, die man ausgehend von Naphthal-3-sulfon- 
saure, von 4-Brom- bzw. 4-Chlornaphthalsaure erhalt u. dereń Anhydrid den F. 330° 
hat (vgl. Torst. Ref.), wurde die Struktur einer 3,4- oder 3,5-Dioxynaphthalsaure an- 
genommen. Bei weiteren Verss. wurde das Anhydrid der 3,4-l)ioxynaphthalsaure 
(F. 324°) auf folgenden Wegen erhalten: 1. Durch Einw. von Br2 auf 3-Oxynaphthal- 
saurcanhydrid u. Verschmelzen des 4-Brom-3-oxynaphthalsaureanhydrids mit Atz- 
alkalien. 2. Durch Einw. von H N 0 3 auf das 3-Oxynaphthalsaureanhydrid, Red. der
4-Nitroverb. zur 4-Aminoverb. u. Ersatz des NHS durch OH durch Yerkochen in saurer 
Lsg. 3. Durch Einw. von HNO, auf 3-Oxynaphthalsaureanhydrid, Red. der 4-Nitroso- 
verb. u. Hydrolyse der Aminoverb. 4. Durch Einw. von C„H5 N 2C1 auf die 3-Oxy- 
naphthalsaure in alkal. Lsg., Red. des Benzol-4-azo-3-oxynaphthalsaureanhydrids 
zur 4-Amino-3-oxynaphthalsaure usw. Das neue Anhydrid der Dioxynaphthalsaure 
ist mit dem fruher dargestellten Anhydrid vom F. 330" nieht ident. Erstercs ist ein 
kraftiger Beizenfarbstoff, wahrend das letztere nur in sehr schwachem MaCe die Eig.
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der Bldg. yon Lacken mit Metalloxyden zeigt. Die Verb. vom F. 330° diirfte 3,5-Dioxy- 
naplilhalsuureanhydrid soin.

V e  r a n c h o .  4-Brom-3-oxynaphllmlsdure.anhydrid, C1 2 TL,04 Er, ans 3-Oxynaph- 
thalsilureaniiydrid u. Br2 in Clilf. in der Warnie; gelbe Erystalle aus Eg.; E. 280°. —
4 - Brom-3-oxynaph l/tal im id, G1 2 H 6 0 3NBr, dureli Erhitzen von 4-Brom-3-oxynaphthal- 
saureanhydrid mit wss. NIT.,. Gelbe Nadeln aus A.; E. 237—238°. — 4- Brom-3-benzoyl- 
oxynaphthąlsaureanhydrid, O,9H 0O5 Br, aus der 4-Bromverb. in Pyridin mit C„H5 COCI. 
Nadeln aus Essigsaure, P. 247—248°. —  4-Brom-3-ace.lyloxynapldhalsdureanhydrid, 
Cu H 7 0 5 Br; gelbe Nadeln; E. 214°. 4-Brom-3-methoxynaphthahaureaiihydrid, C]3 H7 0 4 Br; 
gelbe Nadeln aus Essigsaure; F. 216—-217°; swl. in W. — 4-Brom.-3-oxyna,phthalphenyl- 
hydrazon, ClsH n 0 3N 2Br; gelbe Nadeln aus Eg.; F. 283— 284°. — 4-Brom-3-oxynaphthal- 
oxim, C1 2 H0 O4 NBr; gelbe Siiulen; F. 303°; in alkal. Lsg. carminrot. —  3,4-Dioxy- 
naphthalsdureanhydrid, C1 2 H 0O5, erhalten durch Eintragen von 4-Brom-3-oxynaphtlial- 
saureanhydrid in bei 145— 150° geschm. NaOH ( +  0,1 Teil W.). Gelbe Nadeln aus 
verd. A.; F. 324—325°; violettrot 1. in Alkalien (spiiter Umsehlag nach olivgriin); 
braunliehrot 1. in konz. H 2 S 0 4. Die wss. Lsgg. werden durch Chlorkalk entfiirbt; 
mit FeClj werden sie dunkelgriin. Zieht kraftig auf A1-, Cr-, Fe-Beizen mit dunkel- 
oranger, braunlichroter bzw. violetter Farbę. — 3,4-Dioxynaphthalphenylhydrazon, 
C1 8 H 1 2 0 4N 2; gelbe Siiulen aus Eg.; F. 317—318°; alkal. Lsgg. tiefviolett. —  3,4-Dioxy- 
naphlhaloxim, C1 2 H ,0 6N. Gelbe Nadeln; F. 312°; violettblau 1. in Alkali. Zieht auf 
Al-Beize mit blauroter, auf Cr-Beize mit braunroter Farbę. Bibe.nzoylve.rb., C26H 1 4 0 7; 
F. 222— 223°. Diacetyli-erb., C1 0 HI0 O7; F. 217°. — 3,4-Dimełhoxynaphlhalsaure, C1 4 H 1 2 Oc, 
gelbe Nadeln aus A .; F. 226—228°. —  4-Nilro-3-oxynaphthalsaureanhydrid, C1 2 H5 0 6N ; 
in die k. Lsg. des 3-Oxynaphthalsaureanhydrids in Monohydrat wird H N 0 3  (1,52) -j- 
Monohydrat eingetropft. Braune Krystalle aus Eg., F. 235— 236°. — 4-Nilro-3-oxy- 
naphtlialimid, C1 2 H„06N 3, durch Koehen des 4-Nitroanliydrids mit wss. NH3. Gelbe 
Nadeln aus Eg.; F. 310°; swl. — 4-Nilro-3-acetoxynaphthalsdureanhydrid, C1 4 H ,0 7N; 
orangegelb; F. 167— 168°. — 4-Amino-3-oxynaphlhalsaureanhydrid, Ci2H 7 0 4N, Bldg. 
dureli Red. der 4-Nitroverb. in wss. NaOH mit Na-Hydrosulfit; 1. in Alkali mit violettcr, 
nach braungriin umschlagender Farbę. Im id, C1 2 H80 3N 2; rote Nadelchen aus Eg.; 
F. uber 360°. — 4-Acetamino-3-acełoxynaphłhalsuureanhydrid, CleHn OcN ; gelbe Nadeln 
aus Eg.; F. 253°. 4-Amino-3-oxynaphthalsaureanhydrid geht nach Losen in NaOH 
u. Erwarmen mit konz. HC1 in 3,4-Dioxynaplilhalsdureanhydrid iiber. — 4-Nitroso-
3-oxynaphtJialsaureanhydrid, Ci2H5 Ó5 N, aus der Lsg. von 3-Oxynaphthalsaureanhydrid 
in NaOH mit N aN 02; braunrote Nadelchen aus Eg.; F. 214° (Zers.); braunrot 1. in 
W. Red. mit Hydrosulfit ergibt 4-Amino-3-oxynapht}ialsaureanhydrid. —  3-Oxy- 
naphtlialsiiure lieferte in alkal. Lsg. mit C0H 5 N 2C1 4-Benzolazo-3-oxynaphthahdure- 
anhydrid; bronzegelbo Nadeln; F. 261°. Red. der alkoh, Lsg. mit Na-Hydrosulfit 
fiilirt zu 4-Amino-3-oxynaphthalsaureanhydrid. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences 
Lettres Serie A 1931. 531—44. Roczniki Chemji 11. 870—83. 1931. Krakau, 
Univ.) SCHÓNPELD.

N.Kisliner, Ober das unbestdndigc. Isomere des 2-Methylfurans. (Vgl. C. 1931.
II. 236.) Furalhydrazon, 2 C5 H0ON2  -f  H20  (aus 200 g Furfurol u. 300 g 50%ig. Hydr- 
azinhydrat) geht bei der Dcst. (Kp . I 2  105— 110°) in das wasserfreie Prod., mit Sauren 
oder beim Erwarmen der wss. Lsg. in Furaldazin iiber; gelbe Krystalle aus A., F . 112°. 
Hydrochlorid, [C1 0 H 8O2N 2 ]HCl. —  Zur Darst. der labilen Modifikation des 2-31 ethyl- 
furam  wird das W.-haltige Furalhydrazon der Forniel 2C 4 H 3 0-C H  : N - N H 2  +  H 20  
mittels Atzkali in Ggw. von platinierten Tonscherben zers., wobei eine Temp. von 
130° erreicht wird; das erhaltene Isomerengemisch wird nach Auswaschen etc. iiber 
KOH u. die letzte Fraktion vom Kp. 75— 79° iiber BaO, dann iiber Na dcst.; K p . . 4 2  78,5 
bis 79°; D . 1 8 4 0,9406; nD«  =  1,457; Mol.-Refr. 23,5 (ber. 23,91). Durftc der Formel I 
entsprechen. Die Zers. des wasserfreien Furalhydrazons in Ggw. von NaOH verlauft 
sehr stiirmisch (m Ggw. von KOH explosionsartig) u. liefert 42°/0 eines Gemisehea von 
Methylfuran mit seinem hóher sd. Isomeren. — Die Zers. der aus 46 g Furfurol u. 50 g 
90°/oig. Hydrazinhydrat hergestellten Hydrazons der Formel (C5 H4 0 )  : N -N H 2 +  H20  
in Ggw. von KOH oder NaOH ergab Methylfuran vom K p . , 1 6  63,7— 64°; D . 1 5 4 0,9204; 
ud 18  =  1,438; Mol.-Refr. 23,0 (ber. 23,91). Die beiden isomeren Methylfurane ver- 
halten sich sehr versehieden zur p-Diazobenzolsulfcmsdure: Die labile Form (Kp. 78 
bis 79°) gibt mit der wss. Pastę der Saure eine griine, das Methylfuran eine citronen- 
gelbe Farbung. 0,5 g der wss. Pastę der Diazosaure liefern nach Zusatz von Soda bis 
zur alkal. Rk. mit der labilen Modifikation eine orangerote, mit Methylfuran eine gelbe
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Farbung. Wird die labile Form des Methylfurans in einem mit 0 2 gefiilllen Kolben 
in Ggw. starker KOH aufbewahrt, so wird sie in 24 Stdn. zu Furancarbonsaure um- 
gewandelt; Methylfuran bleibt unter gleichen Bedingungen unyerandert. Bei Einw. 
von Sauren u. Alkalien geht die labile Modifikation (Methylendihydrofuran) in Methyl
furan iiber. Fiir die Isomerisation geniigen ganz kleine Sauremengen. Die Isomerisation 
ist yollstandig bei Einw. kleiner Mengen fester Oxal- oder Benzoesaure; bei Anwendung 
verd. wss. Lsgg. der Sauren ist die Isomerisation von der Bldg. in W. 1. Hydratations- 
prodd. des Methylendihydrofurans begleitet; auBerdem bildet sich stets ein Poły- 
merisaiionsprod. der Formel 0 1 5 / / 1 8 0 3 (Methylfuran andert sich unter den gleichen Be
dingungen nicht). Unter den Hydratationsprodd. wurde Ggw. yon Lamlinaldehyd 
nachgewiesen. Bei Einw. von Semiearbazid auf die Hydratationsprodd. entsteht 
andererseits eine swl. Verb. C7 / / 1 6 0 3 iV6, ein Semicarbazidsemicarbazon der Formel II. 
Die labile Modifikation des Methylfurans diirfte demnach ein Gemisch der Vcrb. I  mit 
dem Isomeren III darstellen.

N II-N H -C O -N H , C H ,= ,C H
(IIO)CH, • ÓH. CHS • C • CII, C H j l^ J c ^ C H ,

I I  N -NH -CO -NIIs 0
Die Isomerisation mittels festen KOH ist in der Kalte sehr langsam, schnell u. 

yollstandig bei 100°. Schwacher ist die isomerisierende Wrkg. von Hydrazinhydrat. 
Bei Zusatz von 1 Mol. fester Oxalsaure zu 516 Moll. der labilen Modifikation findet 
Selbsterwarmung u. Isomerisation zu Methylfuran Kp . 7 5 2  63,5— 64,5°, statt. VolI- 
standige Isomerisation wird auch durch Erwiirmen yon 2 ccm der labilen Isomeren 
mit 0,02 g Benzoesaure auf 100° erreicht. Bei Schutteln des rohen Isomerengemisches 
C5 HgO vom Kp. 67—77° bei 0° mit l% ig. H 2S 0 4  bildet sich neben Methylfuran das 
Polymere C1 5 H 1 8 0 3; dieses liefert ein Semicarbazon, (C,r>Hls0 2) : NNHCONH2, F. 158 
bis 159° aus A. Aus den Hydratationsprodd. wurde ferner mit Semiearbazid-HC1 
die Verb. C7 H 1 6 O3N 0, F. 187— 188° (Gasentw.) bzw. nacli Vorerwiirmen des App. F. 198° 
erhalten. — Bei Einw. von Semicarbazid-HCl u. Na-Acetat auf die labile Modifikation 
bei Zimmertemp. findet neben der Isomerisation zu Methylfuran auch Hydratation 
u. Bldg. des Semicarbazidsemicarbazons C7 H 1 6 0 3N 6 (H) statt; swl. in W. u. A. Liefert 
aus der essigsauren Lsg. Prismen der Zus. C7 H]0O3N 6 +  2  C2H 4 0 2; F. 120— 125°. Die 
Unbestandigkeit der labilen Modifikation in Ggw. yon Sauren, Alkali, A1»03 usw. 
ermoglicht es, Methylfuranpraparate herzustellen, die yollig frei von Isomeren sind. 
Bei Einw. lÓ°/0 ig. H 2 S 0 4 bilden sich gróBere Mengen des Polymeren C1 5 H 1 8 0 3; K p . 7 166 
bis 167°; Kp.n 174°; D . l s 4 1,074; nj, 1 8  =  1,5093. Semicarbazon (C1 5 HI80 2) : N -N H - 
CO-NH2; Nadeln aus A., F. 159—160°. Liefert mit Maleinsiiureanhydrid die Verb. 
C1 5H is0 3 +  C4 H2 0 3; F. 89—90° aus Chlf. — Bei Einw. von Maleinsiiureanhydrid auf 
das labile Isomere bildet sich kein Additionsprod. des ersteren, sondern infolge Iso- 
merisation das Additionsprod. des Methylfurans, C'0/ / aO4, F. 71—72°; wird durch NaOH 
yerseift; zers. sich oberhalb des F. unter Bldg. yon Methylfuran. (Chem. Journ. Ser. A. 
Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitsehcski Shurnal Sser. A. Shurnal obschtschei Chiniii]
1 (63). 1212— 28. 1931.) Sciionfeld.

J. Salkind und V. Teterin, l/ber die Einwirkung von Brom auf ein Olykol der 
Athylenreihe. Bei der Einw. von Br auf a-TelrapIienylbulaiidiol erhalt man bei An
wendung geringer Br-Mengen unter W.-Abspaltung das y-Oxyd des Glykols: 2,2,5,5- 
Tetraphenyl-2,5-dihydrofuran, C2sH220  (I), wahrend bei Anwendung yon 5—6 Mol Br 
auf 1 Mol Glykol das Dibromlepiden, C2SH 1 3 Br20  (II) (F. 192°) entsteht, woraus durch 
Oxydation mit KMn04 oder Cl das DibromdibenzoyUlilben, C28H 1 8 Br20 .  (F. 222°) u. 
bei weiterer Oxydation mit KMn04 dio p-Brombenzoesdure gewonnen wird. Daraus 
folgt fiir II die Struktur eines Diphenyldi-p-bromphenylfurans. —  Bei Tempp. unter 
0° entsteht aus Br u. dem Glykol oder seinem y-Oxyd ein unbestandiges, orangerotes 
Pentabromid, wahrscheinlich das Dibromid des 2,3,5,5-Tetraphenyl-2,3,4-tribrotnletra- 
hydrofurans, C2SH 2 1OBr5  (III), das schon durch Waschen mit A. in das 2,3,5,5-Tetra- 
phenyl-2,3,4-lribromtetrahydrofuran, C2 8H 2 1OBr3 (r\T) (F. 110“ unter Zers.) iibergeht. 
Die beiden abgespaltenen Br-Atome waren an den Ather-Sauerstoff des Furans gebunden. 
Dic 3 Br-Atome yon IV lassen sich ais aliphat. gebunden leicht yerseifen zur Dioxy- 
yerb. 2,3,5,5-Telraphenyl-4-brom-2,3-dioxytetrahydrofuran, C2 8H 2 1Br(0H )20  (V) u. zur 
Trioxyverb. 2,3,5,5-Tetraphenyl-2,3,4-trioxyletrahydrofuran, C2 8H 2 1(0H )30  (VI). For
mel VI mrd bestatigt durch Oxydation zu IX. — Mg spaltet aus III, IV u. VII Br ab 
unter Bldg. des 2,3,4,5-Tetraphenylfnrans (Lepiden), C2SH2()0  (F. 172°). Athyl- u.



1932. II. D. Onr.ANisciiE C h e m ik . 1175

Methylalkohol spalten aus III oder IV Br ab, unter Bldg. entspreehcnder Ather. Athyl- 
ilther: 2,3,5,5-l'elrap1ienyl-2-athoxy-2,5-dihydrofuran, C3 0H»0Oj (A li) (F. 116— 117°). 
Methyuither, C2 3H 3 10 2 (F. 128°). Beim Verseifen von VII erhiilt man eine Hydroxyl- 
verb. 2,3,5,5-Telraphenyl-2-oxy-2,5-dihydrofuran, C,8H 2 20 2 (VIII) (F. 144°), dic dureh 
Alkohol in VII zuruekverwandelt wird. VIII kommt auch in einer tautomeren Keto- 
form vor u. bildct ein Oxim, C-gHjjO.N (F. 168°), ein Semicarbazon, C20H 2eN 3 O2 

(F. 269°) u. ein Hydrazon, C28H 2 ,N20  (F. 222°), wodurch bewiesen wird, dal3 die OII- 
Grupps an das C-Atorn 2 gebunden ist. — Durch Mineralsauren werden VII u. VIII 
in das 2,3,4,5-Tetraphenylfuran (Łepiden nach ZraiN) yerwandelt, das sich von I 
durch die Stellung zweier C0HS-Grupp3 n unterscheidet, wahrend in ArII u. VIII nur 
eine Gruppe den Platz geweehselt bat, was durch Oxydation bewiesen wird. Durch 
Oxydation erhalt man aus Lepiden Dibe,nzoylslilben (,,Oxyhpiden“ ), F. 212°, Bcnzil u. 
Benzoesaure, wahrend VII u. MII zu Benzophenon (aus 2 Phenylen an einem C-Atom), 
Bcnzil (durch Wanderung einer CcH 5 -Gruppe), Benzoesaure, 2,3,5,5-Telrapltenyl-
2,3-dioxy-4 keloletrahydrofuran, C28H 2 20 4  (DC) (F. 145— 146°) u. seinem Oxydations- 
prod. l,3,3-Triplienyl-3-oxypropandion, C2 1H 1 7 0 3  (X) (F. 150°) fuhrt. Beim Selimelzen 
im alkal. oder saurem Medium erfolgt eine Isomerisation von IX zu einem unsymm. 
Diphenyldibenzoyldtliylenglykol, C2SH 2 2 0 4 (F. 17G°), das durch Erhitzen in Benzo
phenon u. Dibenzoylmelhanol, C1 5 H 1 2 0 3  (F. 190°) zcrfallt. (Journ. prakt. Chem. [2] 
133. 195—218. 30/3. 1932. Leningrad, Hertzen-Inst.) W EIN D LIN G .

Hellmut Bredereck, Zur Molisch-Reaklion. II. Mitt. (I. vgl. C. 1932. I. G77.) 
Vf. kann folgenden Verlauf bei der ,,Moi,lSCH-Rk.“ sicherstellen. Unter der Einw. der 
konz. H 2 S 0 4  entsteht zunachst aus dem Zucker Furfurol (bei Pentosen) bzw. 5-Oxy- 
methylfurfurol (bei Hexosen), das sich mit a-Naphthol zu der cntsprcchenden Triaryl- 
methanyerb. I  (Leukoverb.) kondensiert, aus der dann durch Oxydationswrkg. der 

OH O li OH O

CII C
C .......  —CH 6 --------- — CH

^C(CH ,OH )=Ó H ^-C(CH?O H )= 6 H
konz. H:S 0 4 der Farbstoff II entsteht. Wie weit dio Sulfurierung im oinzelnen Falle 
geht, hangt von der an der Beruhrungsstelle der beiden Lsgg. auftretenden Temp. ab. —  
Di-a-nap7itholaxymethylfurylmethan, C2GH 2 0O4 4- (C2H5)20  =  C30H 3 0O5 (I), durch Kon- 
densation von a-Naphthol mit 5-Oxymcthylfurfurol u. NaOH; aus A. Krystalle, F . 148°. 
Aus 50°/o’g- A.; C2 0H2 0O4  +  II20  =  C20H 2 2O5, F. 178°. Die Krystalllosungsmm. lieBen 
sieli nicht ohne Zers. der Substanz entfernen. Acelylprod. daraus: C3 !H 2uO;, aus A. 
Nadelchen, F. 180°. Farbstoff II: C2CH 1 9 0 7 S, aus I u. konz. H 2 S 0 4 bei 17°. Lsg. in W. 
braunrot, in H 2 S 0 4 blauviolett. Sulfoniert man bei 100°, so entsteht ein zweiter Farb
stoff m it 2 Sulfongruppen: C2C/ / lsOI0 iS2. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1110— 13. 6/7. 
1932. Leipzig, Univ.) D z ie n g e l.

E. W. Scott und John R. Johnson, Umlagerung der a-Furfurylgruppe.. II. 5-Me- 
thylfurfurylchlorid und 5-Melhylfitrylessigsdure. (I. vgl. C. 1930. I- 3555.) Die Um- 
wandlung des a-Furfurylchlorids in 5-Methylbrenzśchleirnsaure (1. c.) ist auch yon 
R e i c h s t e i k  (C. 1930. I. 2413) festgestellt worden. Vff. haben jetzt ermittelt, an 
weleher Stelle die Umlagerung eintritt. Die schon aus theoret. Griinden unwahr- 
scheinliche Umlagerung jenes Chlorids in 5-Methyl-2-chlorfuran wurde durch Synthesc 
des letzteren yollends ausgeschlossen; die beiden Chloride sind ganzlich Yersehieden. 
Desgleichen wurde durch Synthcse des 5-Methylbrenzschleimsaurenilrils (V) die Mog- 
lichkeit einer Umlagerung wahrend der Hydrolyse des Nitrils ausgeschlossen. Ein 
Vergleich der Eigg. dieses Nitrils u. des a-Furfurylcyanids (I. Mitt.) mit denen des aus 
a-Furfurylchlorid erhaltenen Nitrils ( K ip.n e r  u .  R i c h t e r , C. 1929. II. 3133) ergab, 
daB letzteres ein Gemisch von ca. 85% V u- 15% a-Furfurylcj'anid ist. Die Umlagerung 
tritt also bei der Darst. des Nitrils ein. — Sodann wurde 5-AIelliylfurfuryl-(2)-chlorid 
(I, X  =  Cl) mit NaCN umgesetzt. Hier war entweder das n. Nitril (I, X  =  CN) oder 
das Nitril II zu erwarten. In Wirldichkeit wurde nur das n. Nitril erhalten, denn die 
durch Hydrolyse desselben gebildete Siiure war nicht u. enthielt auch nicht die bekannte
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2,5-Dimethylfuran-3-earbonsaure, sondern war 6-Methylfuryl-(2)-essitjsiiure (I, X  =  
COoH), welehe aucli vom 5-Metliylfurfurol aus synthetisiert wurde. Daraus folgt, daB 
zur Umlagerung ein H-Atom in Stcllung 5 erfordcrlieh ist. Ahnliehe Unters. mit 
gleichem Resultat vgl. REICH STEIN  u .  ZSCHOKKE (C. 1932. I. 2846). — Die Um- 
lagerung wird verstandlich, wenn man annimmt, daB a-Purfurylchlorid zuerst HCN 
in 1,4 addiert unter Bldg. von III, welclies durch HCl-Abspaltung in IV iibergeht.
IV stabilisiert sieh zu V.

I  HC---- CH I I  I1C----- C-CN HC CII I I I
CH3.di:-o.<!J-CHJ.x  c Hj -Ó-o -u -cHj n c -c ii  • o  ■ 6h -c h ,ci

H C = C H  IIC---- CH
IV i i V ii ii

NC-CH ■ 0  • C:CIIS NC-C-O-C-CH,
V e r s u c h e. 5-Chlor-2-melhylfuran-3-carbonsdure, C6H ,0 3C1. 2-Methylfuran-

3-carbonsiiureathylester (Darst. yerbessert) bei 145° ehloriert, bis die Gewiehtszunahmo 
ca. 90% der berechneten betrug, mit h. alkoh. NaOH verseift, mit W. verd., A. abdest., 
in verd. HC1 gegossen. Aus W. Platten, F. 122— 123°. — S-Melhyl-2-chlorfuran, 
C5 H 5 OCI. Durch Erhitzen der vorigen mit hochsd. Teerbasen u. Cu-Pulver auf 260 
bis 270° (vgl. C. 1930. II. 398). Chlf.-artig riechende FI., Kp . 7 4 0 108— 110°, Kp . 7 0 _ 7 5  48 
bis 49°, D . 2 ° 4  1,1184, nn5 8  =  1,4611, M d =  28,56 (ber. 28,67), viel bestandiger ais 
a-Furfurylchlorid, nicht tranenreizend. — 5-Methylfurfurol. In sd. Gemisch von 
500 g teclin. SnCl3, 2 kg NaCl u. 4 1 12%ig. H,SO, in 45 Min. Lsg. von 800 g Rohrzucker 
in 1 1 h. W. eingetragen (kurze Kolonne mit absteigendem Kiihler), Destillat mit Soda 
neutralisiert, mit NaCl gesatt. u. wieder dest., Destillat mit Bzl. extrahiert. Kp . 5 2  94 
bis 95°, Kp. 179— 184° (schwache Zers.). Ausbeute 10— 13% (auf Liivulose berechnet). —
5-Melhylbrenzschleimsdurenilril, CaH5ON (V). Voriges mit NH,OH-Sulfat u. Na-Acotat 
in W. 24 Stdn. stehen gelassen, ausgefallenes u. ausgeathertes Oxim (F. 110— 112°) 
in Acetanhydrid 3 Min. gekocht, in Sodalsg. gegosson, mit Dampf dest., Destillat 
ausgeathert. Aromat, riechende FI., Kp . 2 7 74— 75°, D . 2 0 4 1,0399, no 2 0  =  1,4848, M d =  
29,49 (ber. 28,24), zl. in W. — 5-Methylfurfuralkoliol (I, X  =  OH). Durch Hydrieren 
des 5-Mcthylfurfurols nach dem von KAUFMANN u . A d a m s  (C. 1924. I. 2125) fiir 
Furfurol angegebenen Verf. Angenelnn riechende FI., Kp.„ 70—73°, K p . - 44 194— 196° 
(schwache Zers.), D . 2 ° 4 1,0769, n D 2 0  =  1,4853, MD =  29,83 (ber. 29,94), 1. in W. Di- 
phenylcarbatnat, aus Bzn., F. 52—53°. —  5-Methylfurfuryl-[2)-chlorid (I, X  =  Cl). 
Aus vorigem nach dem Verf. von K i r n e r  (C. 1928. II. 893). Wegen Unbestandigkeit 
nicht isoliert, sondern ath. Lsg. weiter verwendet. —  5-Methylfuryl-(2)-acelonitril 
(I, X  =  CN). Ath. Lsg. des vorigen naeh K ir n e r  u. R ic h te r  (1. c.) mit wss. NaCN- 
Lsg. behandelt, mit Dampf dest. Gelblichc FI., wl. in W. — 5-Methylfuryl-(2)-essig- 
sdure (I, X  =  CO,H). 1. Aus vorigem mit sd. 20%ig. KOH. 2. 5-Methylfurfurol mit 
Nitromethan in wss. KOH zu 5-Methylfuryl-(2)-nitroiithylen (gelbe Krystalle, F. 75 
bis 76°) kondensiert, ath. Lsg. dessclben mit Zn u. Eg. zu 5-Methylfurvl-(2)-acetaldoxim 
reduziert, dieses (roh) 3 Min. mit Acetanhydrid gekocht, in Sodalsg. gegossen, mit 
Dampf dest., erhaltenes 5-Methylfuryl-(2)-acetonitril wie oben hydrolysiert. Aus 
Bzn. Nadeln, F. 57—58°, zl. in W. —  2,5-Dimethylfuran-3-carbonsaureathylester (Pyro- 
tritarsaureathylester). Methronsauremonoathylester (F. 73— 74,5°) 30 Min. auf 290—300° 
erhitzt, Destillat mit verd. Alkali gewaschen usw. Aromat, riechende FI., K p . 6 83— 85°,
D . 2 ° 4 1,0537, no2 0  =  1,46 897, M d =  44,43 (ber. 13,93). — Freie Saure. Durch Koelien 
des Esters mit KOH in 50%ig. A. Aus Lg. Nadeln, F. 134°. — Hieraus folgt, daB 
im Methronsauremonoester das ringstandige CO.JI vercstert ist. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 2549—56. Juni 1932. Ithaca [New York], C oR N E L L -U niv .) L i n d e n b a u m .

Alexander Robertson, Roy Basil Waters und Elfed Thomas Jones, Oxy- 
ca.rbonylverbindu.nqen. VII. Votn 111-Kresol abgeleilele Cumarine und 1,4-Benzopyrone. 
(VI. vgl. C. 1932. II. 218.) m-Kresol gibt nach dem v . PECHJIANNschen Verf. nur 
7-Methylcumarine. Nach dem SlMONISschen Verf. liefert es mit a-Methyl- u. a-Athyl- 
acetessigester je 2 isomere Chronione, mit Acetessigester selbst 4,7-Dijnethylcumarin 
u. mit Benzoylessigestcr 5-Alelhylflavon. Die Bldg. der isomeren Chromonpaarc laBt 

Termuten, daB die 1. Phase der Chromonsynthese eine Phen- 
oxysiiure (oder ihr Ester) vom nebenst. Typus ist, gebildet 
aus der Enolform des Esters u. dem Phenol durch Austritt 
von H 20 . Der RingschluB zum Chromon kann im Falle eines 
m-substituierten Phenols nach 2 Richtungen erfolgen. — Bei 
der Cumarinsynthese bildet sieh wahrscheinlieh zuerst eine
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Zimtsaurc. Verss., dies am m-Tolylmethylather oder Resorcindimethylather zu be- 
weisen, crgaben dirckt die Cumarine. Aber 2-Methoxy-/},4-dimelhylzimtsaure konnte 
dureh H 2 S 0 4 glatt in 4,7-Dimełhylcumarin ubergefiihrt werden.

V e r s u c h e .  4,7-Dimethylcumarin, Cn HJ0 O2. 1. Acetessigester u. m-ICresol 
mit iiberschussigem P 20 5 1 / 2 Std. auf Dampfbad erhitzt, in W. gel., mit NaOH alkalisiert.
2. Gemisch von m-Tolylmethylather u. Acetessigester unter Kiiblung mit 8 6 %ig. H 2 S 0 4 

yersetzt, nach 3 Tagen auf Eis gegossen u. alkalisiert. 3. Nachstehende Saure in 8 6 °/0ig. 
H jS0 4 40 Stdn. stehen gelassen, in Eiswasser gegossen, Nd. mit 5%ig. NaOH gewaschen. 
Aus verd. A. dicke Nadeln, F. 132°. —  2-Methoxy-f),4-dimethylzhnlsdure, C1 2 H 1 4 0 3. 
Voriges mit 20%ig. wss. NaOH u. CH3OH (1:1)  gekoclit, mit (CH3 )2S 0 4  u. NaOH 
methyliert, mit HC1 gefallt, Prod. mit A. isoliert, mit NaOH in 80%ig. A . gekocht 
usw., aus Soda umgcfallt. Aus Bzl.-Lg. Prismen, bei 130° sinternd, F. 140— 141°. 
Liefert in Aceton mit w. wss. KMn04 -Lsg. 2-Melhoxy-4-meth.ijlacetoph.enon; Semi- 
carbazon, Cu H 1 5 0 2N3, aus A. dicke Prismen, F. 200—201°. —  2,3,7-Triimthylchromon, 
C1 2 H l 20 2. 2-Oxy-4-methylpropiophenon (v. A u w e r s ,  C. 1 9 2 4 . II. 1796) mit Acet- 
anhydrid u. Na-Acetat 20 Stdn. auf 210° erhitzt, in W. gegossen, ausgeathert, Extrakt 
mit NaHC03  gewaschen u. dest. K p . 1 5  190—210°, aus PAe. Prismen, F. 8 6 °. —  2-[3',4'- 
Methylendioxyslyryl]-3,7-dimethylchromon, C20HlaO4. Aus vorigem mit Piperonal in 
2°/0ig. C2H 5 ONa-Lsg. Aus A. hellgelbe Nadelbiischel, F. 191°. —  2-Metlioxy-G-melhyl- 
■propiophenon, Cn H 1 4 0 2. Aus 3-Methoxy-o-tolunitril (GIBSON, C. 1 9 2 4 . I. 171) u. 
C2H 5 MgJ; mit yerd. H 2S 0 4 zers. Kp.la 137°, bei 0° zu Nadeln von F. ca. 8 ° erstarrend. 
Semicarbazon, C1 2 H 1 7 0 2N3, aus Bzl.-Lg. dicke Nadeln, F. 145°. •— Vorst. Keton in CS2 

mit A1C13  6  Stdn. gekocht, im Vakuum yerdampft, mit yerd. HC1 zers. u. mit Dampf 
dest. Aus dem Destillat mit A. wenig 2-Oxy-6-methylpropiophenon, Kp . 5 140°, teilweise 
erstarrend, F. 25— 27°; mit FeCl3 schwach braunlichyiolett. Aus dem Riickstand 
reichlich 4-Oxy-2-metliylpropiophenon, aus Bzl., F. 114° (V. A u w ers, 1. c.). — 2,3,5- 
Trimethylchromon, C1 2 H 1 2 0 2. Aus rohem 2-Oxy-6-methylpropiophenon wie oben; 
Gemisch mit W.,dann verd. NaOH yersetzt. Aus PAe. Nadeln, F . 96°. — 2-[3',4'- 

Methylendioxyslyryl\-3,5-dimethylchromon, C20H 1 6 O4. Aus yorigem wie oben. Aus A. 
hellcitronengelbe Nadeln, F. 166— 167°. — m-Kresol mit Methylacetessigester u. P 20 5

2 Stdn. auf Dampfbad erhitzt, in Eiswasser gel., alkalisiert u. ausgeathert, Prod. durch 
Dest. in die Fraktionen 175— 200° u. 200—220° (15 mm) zerlegt. Erstere war haupt- 
sachlich 2,3,5-, letztere 2,3,7-Trimelhylchromon (Kondensation mit Piperonal). — 
2-Melhoxy-a.,fł,4-trimethylzimtsaure, Ci3H 1 0 O3. Aus 3,4,7-Trimethylcumarin ( F r i e s  u . 
KLOSTERMANN, Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 9  [1906]. 871) wio oben. Aus Bzl. derbe 
Prismen, F. 159°. Liefert mit KMn04 obiges 2-łIethoxy-4-methylacetophenon. —
2.7-Dimethyl-3-athylchromon. Aus 2-Oxy-4-methylbutjTophenon (PyMAN u . Mit- 
arbeiter, C. 1 9 3 0 . I. 3033) wie oben (220°, 24 Stdn.); Hauptfraktion 140— 190° (15 mm) 
in 5%ig. alkoh. NaOH 24 Stdn. stehen gelassen, mit W. verd. u. ausgeathert. K p . 1 5  180 
bis 190° (roh). — 2-[3',4'-Methylendioxystyryl]-7-methyl-3-alhylchromon, C2 1H I80 4, 
aus A. sternfórmige gelbe Nadeln, F. 160°. —  2,5-Dimethyl-3-(ithylchromon, C1 3 Hu 0 2. 
Aus m-Kresol, Athylacetessigester u. P 20 5  (15 Min. bei 140°, 1 Stde. Dampfbad); 
Hauptfraktion 170— 190° (20 mm) mit gleichem Vol. PAe. yerd., nach Isolierung der 
Krystalle Mutterlauge nochmals dest. u. mit PAe. yerd. Aus PAe. dicke Prismen, 
F. 8 6 °. — 2-[3',4'-Methylendioxyslyryl]-5-methyl-3-dthylchromon, C2 1Hls0 4, aus A. 
kanariengelbe Nadelrosetten, F. 180°. — Aus der 2. Mutterlauge des vorigen wurde 
obiges 2,7-Dimethyl-3-athylchromon isoliert (Kp.2Q 180— 190°) u. durch Kondensation 
mit Piperonal identifiziert. — 2-Methoxy-p,4-diinethyl-ix-dlhylzimlsdure, C ,,iI 1 R0 3. Aus
4.7-Dimethyl-3-athylcumarin ( F r i e s  u . K l o s t e r m a n n ,  L i e b i g s  Ann. 3 6 2  [1908], 1). 
Aus Bzl.-Lg. derbe Prismen, F . 123°. — 7-Methylflavon, CJ6H 1 2 0 2. 2-Oxy-4-methyl- 
acetophenon ( R o s e n m u n d  u . S c h n u r r ,  C. 1 9 2 8 . I. 1652) mit Benzoesaureanhydrid 
u. Na-Benzoat 12 Stdn. auf 180— 200° erhitzt, in w. A. gel., mit wss. KOH gekocht. 
verd. u. ausgeathert. Aus A. gelbe Prismen, F . 120°. — 5-Melhylflavon, C1 6H 1 2 0 2. 
Aus m-Kresol, Benzoylessigester u. P 2Os wie oben. Kp . 5  180— 200°, aus verd. A. 
Platten, F . 129— 130°.— 4-Phenyl-7-methylcumarin, C1 6 H 1 2 0 2. Aus denselben Kompo- 
uenten mit konz. H 2 S 0 4 (Raumtemp., 24 Stdn.); in Eiswasser gegossen u. alkalisiert. 
Aus 80°/oig. A. Nadeln, F . 96°. — 2-Oxy-4-methylbenzophenonphenylhydrazm, C20H 1 3 ON2. 
Oxyketon ygl. ROSENMUND u . S c h n u r r  (1. c.). Aus A. hellgelbe Platten, F . 137 bis 
138°. — 2-Acetoxy-4-methylbenzophenon, C1 6 H 1 4 0 3. Aus dem Oxyketon mit Acet- 
-anhydrid u. Na-Acetat selbst bei 230— 240° (20 Stdn.) ohne jede Cumarinbldg.; auch 
mit Acetanhydrid u. Pyridin bei Raumtemp. Aus A. Platten, F . 97°. —  7-Methoxy-

XIV. 2. ‘ 77
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4-methylcumarin. Aus Resorcindimethylather u. Acetessigester in 85%ig. H 2 S 0 4 

( 7 2  Stde.). Aus verd. A., F. 159° (vgl. III. Mitt., C. 1931. II. 853). —  7-Mełhoxy-
з,4-dimethylcumarin. Mit Methylacetessigester (14 Stdn.). Aus 80%ig. A. Prismen, 
F. 142— 143° (III. Mitt.). (Journ. chem. Soc., London 1932. 1681— 88. Juni.) Lb.

Elfed Thomas Jones und Alexander Robertson, Oxycarbonylverbindungen. 
VIII. Einige Derim łe des 2,6-Dioxylóluols. (VII. vgl. vorst. Ref.) 2,G-Dioxyioluol 
wurde auf 3 Yerschiedenen Wegen erhalten, u. a. aus seinem Monomeihtjlćither (diesen 
vgl. C. 1930. II. 3777). Aus beiden Verbb. wurde der Aldehyd I (X  =  H) synthetisiert
и. dessen Konst. durch t)berfiihrung in ein Flavyliumsalz bewiesen. Der Aldehyd

wurde zur Saure I (X  =  OH) oxydiert, ident. mit dem 
CH, lange bekannten Kernmethylierungsprod. der yS-Resorcyl-

saure. Ferner wurden I (X  =  CH3 u. C0H5) dargestellt.
3 II j  i Die Konst. des ersteren, welches mit dem sogen. C-Methyl-

I  J 'C O 'X  piionol ident. ist, folgt aus der t)berfiihrung in ein Chromon- 
deriv. I  (X  =  C6H5) konnte weder durch energ. Acetylierung 

cyclisiert noch durch Decarboxylierung seiner 1. c. beschriebenen Carbonsaure erhalten 
werden.

V e r s u c h e .  G-Nitro-o-tolyl-p-toluolsulfonat, C1 4 Hla0 5NS. 6 -Nitro-o-kresol, p-To- 
luolsulfochlorid u. Pyridin auf Dampfbad erhitzt, in W. gegossen. Aus A. (Kohle) 
Blattchen, F. 94°. —  G-Amino-o-lolyl-p-toluol&ulfonat, C1 4 H 1 5 0 3NS. Voriges mit SnCl2, 
Eg. u. konz. HC1 erhitzt, in W. gegossen, Nd. mit 10%ig- KOH u. W. gewaschen. 
Aus A. Prismen, F. 108°. —  2,6-Dioxyloluol, C;Hs0 2. 1. Voriges in sd. 10%ig. H 2 S 0 4 

gel., schnell auf 0° gekiihlt, diazotiert, Filtrat auf W.-Bad erhitzt, ausgefallenen Ester 
mit 12%ig. KOH 4 Stdn. gekocht, mit H 2 S 0 4 neutralisiert, m it Kohle behandelt, 
mit (NH 4 )2 S 0 4 gesatt. u. ausgeathert. 2. 6 -Methoxy-o-kresol (1. c.) mit H J (D. 1,7)
2 Stdn. gekocht, in 5%ig. N aH S0 3 -Lsg. gegossen, ausgeathert, Prod. mit h. Bzl.-Lg. 
ausgezogen. 3. Aus /?-Resorcylsaure dargestellte 2-Oxy-4-methoxy-3-methylbenzoe- 
siiure (I, X  =  OH; aus verd, CH3OH Nadeln, F. 215— 216°) mit H J 3 Stdn. gekocht. 
Aus Bzl. Prismen, F. 117°. Mit FeCl3 schwach dunkelviolett. Dibenzoylderiv., C2 1H 1 6 0 4, 
aus CH3OH Nadelbuschel, F. 105— 106°. — 2,4-Dioxy-3-methylbenzaldehyd, CsH9 0 3.
2,6-Dioxytoluol mit HCN, Zn(CN) 2 u. HCl-Gas in A. kondensiert, erhaltencs Aldimid 
in W. erhitzt. Aus W. Prismen, F. 150°. Mit wss. Chlorkalk orangen, mit alkoh. FeCl3 

weinrot. — 2-Oxy-4-methoxy-3-methylbęnzaldehyd, C9H 1 0 O3 (I, X  =  H). 1. Ebcnso 
aus 6 -Methoxy-o-kresol; Rohprod. in A. mit Sodalsg. u. W. gewaschen, mit Dampf 
dest. 2. Aus Torigem mit CH3J u. K 2C 0 3  in sd. Aceton. Aus vcrd. CHsOH Platten, 
F. 64°. Mit alkoh. FeCl3 rótlichbraun, mit wss. Chlorkalk citronengelb. —  7,4'-Dimeih- 
oxy-8-melhylflavyliumchloroferrat, CjsH^OjCljFe. Aus yorigem mit p-Methoxyaceto- 
phenon u. HCl-Gas in Essigester. Nach 3 Tagen isoliertes Chlorid bildete aus 9%ig. HC1 
rótlichbraune Nadeln, das Chloroferrat aus Eg. dunkelrote Platten, F. 177— 178°. — 
2-Oxy-4-methoxy-3-mełhylbenzoesdure, C,H 1 0 O4  (I, X  =  OH). Obigen Aldehyd in w. 
Aceton mit wss. KMn04 -Lsg. oxydiert, mit S 0 2 gekliirt, im Vakuum verdampft, aus 
NaHC03 •+■ HC1 umgcfiillt. Aus CH3OH Nadelbuschel, F. 215— 216°. Mit alkoh. 
FeCl3  purpurn, mit wss. Chlorkalk hellgelb. — 2-Oxy-4-methoxy-3-methylacetopheno7i, 
C10 H 1 2 O3 (I, X  =  CH3). Aus o-Methoxy-o-kresol, Acetonitril, ZnCL u. HCl-Gas in 
A.; nach 24 Stdn. Nd. durch sd. W. hydrolysiert. Aus 80%ig. CH3OH Nadeln, F. 83°. 
Mit FeCl3  braunlichpurpinrn. — 2-Oxy-4-mcthoxy-3-methylbenzoylaceton, C]2H 1 4 0 4. 
Voriges mit Essigester u. Na *2 Stdn. erhitzt, in W. gegossen, mit Essigsaure gefiillt. 
Aus Bzl.-Lg. Nadeln, F. 118°. Mit FeCl3  dunkelpurpurn. — 7-Methoxy-2,8-dimethyl- 
chromon, ClsH 1 2 0 3. Voriges mit Eg. +  Tropfen konz. HC1 kurz gekocht, mit W. 
gefallt. Aus Bzl.-Lg., dann verd. A. Prismen (Hydrat), F. 142°, in H 2 S 0 4 blaugriin 
fluorescierend. — 2,4-Dioxy-3-methylbenzo'phenon, CI4H 1 2 0 3. 1. Aus 2 , 6 -Dioxytoluol, 
Benzonitril, ZnCl. u. HCl-Gas in A. wie oben. 2. 6 -Methoxy-o-kresol mit C6H 5 -C0C1 
u. A1C13 in CS2 kondensiert, mit Eis u. HC1 zers., Prod. in A. aufgenommen, diesem 
mit 5%ig. NaOH entzogen, mit HC1 gefallt. Aus 60%ig. A. oder Bzl. hellstrohgelbe 
Platten, F. 177°. Mit alkoh. FeCl3  dunkelrot, auf Zusatz von W. rotbraun. — 2-Oxy-
4-methoxy-3-methylbenzophenon, C1 5 H 1 4 0 3 (I, X  =  C6H5). Voriges mit CH3J u. K 2CÓ3 

in Aceton gekocht, Filtrat im Vakuum verdampft, Prod. mit l% ig. NaOH gewaschen. 
Aus A. hellgelbe Platten, F. 125°. Mit FeCl3  wie voriges. (Journ. chem. Soc., London 
1932. 16S9— 93. Juni. London, Univ.) L ixdenbaum .

Raymond James Wood Le Fśvre, Darstellung und Dinitrierung von 1-Phenyl- 
piperidin. 4'-Nitro-l-phenylpiperidin wird durch H N 0 3  (D. 1,42) leicht in die 2/,4'-Di-
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nitroverb. ubergefiihrt, wahrend 2'-Nitro-l-phenylpiperidin auch durch HNO, {D. 1,5) 
nicht verandert wird (C. 1930. I. 2894). Man sollte demnach bei der Dinitrierung von
1-Phenylpipcridin ein Gemisch von 2'-Nitro- u. 2',4'-Dinitroverb. erhalten; tatsachlich 
erhalt man aber 90% 2',4'-Dinitroderiv. Da dessen Bldg. ausschlieBlich iiber das 
4'-Deriv. crfolgt, muB man dem Piperidinoradikal einen auBergewohnlich hohen 
p-orientierenden Einflufl zuschreiben. Durch besonderen Vers. wurde gezeigt, daB 
beim Mononitrieren von Phcnylpiperidin nur das 4'-Nitroderiv. entsteht. Vielleicht ist 
dieses Resultat wie in anderen Fallen auf ster. Hinderung zuruckzufiihren. —  Darst. 
von 1-Phenylpiperidin  (Kp. 245— 250°) erfolgt am besten durch Red. von 2'-Nitro-
1 -phenylpipcridin m it Fe u. W. u. Desaminierung; beim 4'-Nitroderiv. verliiuft dag 
Verf. unbefriedigend. Andere Darst.-Verss. {s. Original) waren erfolglos. —  2',4'-Dinitro-
1-phenylpiperidin, aus Phcnylpiperidin u. H N 0 3  (D. 1,5) bei — 10°; F, 92°. 4'-Nitro-l-
phenylpipcridin, aus Phenylpiperidin u. H N 0 3 (D. 1,5) in Eg. +  Acetanhydrid. Gelbo 
Nadeln, F . 101— 102°. 2'-Amino-1-phenylpiperidin, aus der Nitroverb. mit F e , W. u. 
etwas HC1, K p . 1 4  145°. 4'-Amino-1-phenylpiperidin, F . 40°. — Piperidin gibt mit 
Phenylacetat bei gewohnlicher Temp. Phenol u. Acetylpiperidin, mit o- u. p-Nitro- 
phenyl-p-toluolsulfonat beim Kochen p-Toluolsulfopiperidin (F . 101— 102°) u. o- u. 
p-Nitrophenol; es reagiert nicht mit m-Nitrophenyl-p-toluolsulfonat. Beim Erhitzen 
von Piperidin mit NaŃH, in Xylol entsteht etwas Na-Piperidid; das Prod. gibt beim 
Kochen mit C6H5J  etwas Phenylpiperidin. — 1-Chlorpiperidin, durch Eintragen yon 
wss. Piperidinlsg. in alkal. Chlorkalksuspension u. W.-Dampfdest. Ivp. 2 3 50— 56°. 
Reagiert heftig mit C0H 5 MgBr; es entstehen Diphenyl u. geringe Mengen bas. Olo. 
(Journ. chem. Soc., London 1932. 1376—79. Mai. London, Univ., R a l p h  F o r s t e r  
Lab.) O s t e r t a g .

Raymond James Wood Le Fśvre, Wechselwirkung des Phenylmagnesiumbromids 
mit 1-Chlorpiperidin und anderen N-Chlorverbindungen. (Vgl. vorst. Ref.) 1-Chlor- 
piperidin reagiert mit CtH§MgBr nicht unter Bldg. von 1-Phenylpiperidin, wic nach 
den Verss. von CoLEMAN u. H a u s e r  (C. 1928. I. 2807) vielleicht zu erwarten gewesen 
ware, sondern unter Bldg. von Chlorbenzol u. Piperidin:
C5 H 1 0 N-C1 +  C6H5MgBr — y  C6H 5C1 +  C5 H 1 0 N-MgBr C5 HnN +  MgBr(OH),
Analog reagieren Dimethyl- u. Diathylcliloramin u. liefern CeH5Cl u. sek. Amin. C6H 5 C1 
bildet sich ferner bei der Einw. von CcH5MgBr auf Chloramin T  oder Dichloramin T  
u. auch auf NCls in Bzl., was S t r e c k e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 1131) 
iibersehen hat: ŃC13  +  3 C6H5MgBr =  3 C6H5 C1 +  N(MgBr)3. Auch aus Monochlor- 
amin u. C6H5MgBr (C o l e m a n  u .  H a u s e r ) entsteht reichlich CGH-C1. — Diese Bldg. 
von CeH5Cl ist somit typ. fiir „positives“ Cl.

V e r s u c h e .  Man tragt dic Cl-Yerb. langsam in die auf 0° gekuhlte C6H 5MgBr- 
Lsg. ein, laBt bei heftiger Rk. 12 Stdn. stehen, kocht andernfalls %■— 21/ 1 Stdn. u. 
zers. mit NH 4 C1-Lsg. Die ath. Schicht wini fraktioniert u. liefert nacheinandcr Bzl., 
C6HSC1, Diphenyl u. Riickstand. Das C0H5CI wird ais 2,4-Dinitrochlorbenzol (F. 52°) 
identifiziert. Aus der wss. Schicht wird durch Alkalisieren u. Dampfdest. das Piperidin 
isoliert; Hydrochlorid, F. 237°; p-Toluolsulfonylderiv., F. 101— 102°. (Journ. chem. 
Soc., London 1932. 1745— 47. Juni. London, Univ.) L i n d e n b a u m .

Hanns John, Chinolinderivale.. X X X IX . Derwate des 2-Phenyl-4-aminochinolins. 
(XXXVIII. vgl. C. 1932. I. 3065.) Es werden Verbb. besehrieben, die durch Rk. 
von 2-Phenyl-i-bromchinolin (I) Tom F. 90° (vgl. X II. C. 1930. II. 570) mit ent- 
sprechenden Basen erhalten wurden.

V e r s u c h c .  (Mitbearbeitct yon Heinrich Lukas.) 2-Phenyl-4-dlhylamino- 
chinolin, C1 7 H 1 6N 2. Aus I u. Athylamin, in absol. A. gel., im EinschluBrolir bei 160 
bis 170°. Aus A. plattenfórmige Krystalle, F. 82°. GKlorhydrat, Sulfat, Nilrat. —
2-Phenyl-4-(p)-phenetidinochinolin, CS3H 2 0OX2. Aus I u. p-Phenetidin in Amylalkohol 
auf dem W.-Bad erhitzt. Aus 75%ig.A. gelbe, haarfórmige Krystalle, F. 164°. Chlor- 
hydrat, Sulfat, N ilrat, Tarlrat. — 2-Phenyl-4-dimethyl-(p)-phenylendiaminochinolin, 
C23H 2 1 N3. Darst. analog dem vorigen mittels Dimethyl-(p)-phenylendiamin-Chlor- 
hydrat. Nach wiederholtem Reinigcn u. Umkrystallisieren gelbe, prismat. Krystalle, 
F. 177°. Chlorhydrat, Snifat, Nitrat, Oxalat, Tartrat. — Die mineralsauren Lsgg. dieser 
Basen geben mit HgCls, Kj,Cr04, K.FeCyc, J  K J  u. Pikrinsaure krystallin. Ndd. —
4-(2-Pkenylchinolyl)-l-ami?w-4-oxy-5-benzoesaure, C22H 1 6 0 3N 2. Aus' I  u. 1-Amino-
4-oxy-5-bcnzoesaure (F. 280°) in amylalkoh. Lsg. am RuckfluB. Nach wiederholter 
Reinigung rhomboedr. Krystalle, F. 283°. — N,N'-Bis-(,2-phenyl-4-chinolyl)-dthylen-

77*
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diamin, C3 2 H26N4. Aus I u. Athylendiamin, in absol. A. gel., im EinschluBrohr bei 
140— 150°. Das braune, lackartige Rk.-Prod. ergibt naeh Aufarbeitung eine krystallin., 
fast farblose M. vom F. iiber 300°. (Journ. prakt. Chem. 1 3 3 . 350— 54. 30/4. 1932. 
Prag, Deutseh. Hygien. Inst.) PANGRITZ.

Burnett Mander-Jones und Victor Martin Trikojus, Allylather heterooyclischer 
Enole. Im Gegensatz zum 4-Methoxychinaldin, dessen CH3-Gruppe bei der Pyrolyse 
von O- zum N-Atom wandert (vgl. CONRAD u. LlM PACH, B e r. Dtsek. chem. Ges. 2 0  
[1887]. 956), gab 4-Allyloxychinaldin naeh kurzem Erhitzen auf 200° 3-Allyl-4-oxy- 
chinaldin, dessen Konst. durch Synthese aus a-AUyl-(i-phenylaminocrotonsdureesler 
siehergestellt wurde. Es wandert demnach die Allylgruppe vom O- zum benachbarten 
/?-ungesatt. C-Atom. (Journ. Amcr. chem. Soc. 5 4 . 2570. Juni 1932. Australien, Univ. 
of S id n e y .)  B e r s i n .

Harry J. Fisher und Treat B. Johnson, Untersuchungen iiber Pyrimidine. 
127. Die Struktur des Conricins. (125. vgl. C. 1 9 3 2 . I .  2953; vgl. auch Y a n g  u . J o h n 
s o n , C. 1 9 3 2 . II. 379.) Das yon R i t t h a u s e n  (Journ. prakt. Chem. 2  [1870]. 333 
u. spater) in Vicia faba aufgefundene Convicin gibt bei der Hydrolyse Alłozantin  
(CsH„0 8N 4  - f  2 H 20), Olucose (Osazon) u. 1 Mol NH3; es wird durch KC103  zu Harn- 
stofj (Dixanthylharnstoff) osydiert; Guanidin entsteht dabei nicht. KCNO wirkt 
auf Conyicin nicht ein. Aus diesen Tatsaclien laBt sich mit Hilfe ziemlich komplizierter

i----------O-----------1 OC— NH— C
I HO • CII, • CH • [CH(OH) ] 3 • CH • Ń • C(:NH) • CH ■ OH 

tlberlegungen die Formel I ableiten. — Isolierung von Convicin, C10 H 1 5 ORN3, aus Bolmcn 
durch Extraktion mit verd. H„SO., s. Original; Ausbeute 2,3 g Rohprod. aus 5 kg. 
Blattchen mit 1 II20  aus W., zers. sich bei 287°, ohne zu schm. L. in sd. W. zu ca. 1%.
11. in 1 n-NaOH, unl. in Clilf. u. Eg. Gibt in W. eincn Nd. mit H g(N 03)2, aber nicht 
mit HgCl2, K J +  H gJ oder J  +  K J ; reduziert FEHLlNGsche Lsg. nicht. — In den 
Mutterlaugen findet sich etwas Vicin, C1 0 HlsO7N 4 -f- H 20 , F. 241—242°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 5 4 . 2038—45. Mai 1932. New Hayen [Conn.], Yale Univ.) O g .

Yuoh Fong Chi und Yun Hwang Chen, Untcrsuchungen iiber Pyrimidine. 128. Die 
Umlagerung von 2-Athylmercapto-4-meihyl-6-thiocyanpyrimidin in seine Isothiocyanat- 
modifikation. (127. vgl. yorst. Ref.) Dic von J o h n s o n  u . C h i  (C. 1 9 3 0 . 1. 3558) beob- 
achtete Umlagerung eines Rhodanpyrimidins in ein Isothiocyanat laBt sich auch beim 
2-Athylmercapto-4-methyl-6-rhodanpyrimidin, CsH 9N 3 S2 (I) feststellen. Darst. aus dem 
entsprcchenden Chlorpyrimidin u. K-Rhodanid in ad. A ., Toluol oder Xylol. Kry- 
stalie aus A., F. 69— 70°, Kp - 5 155—158°. Bleibt bei mclirstd. Erhitzen auf 115— 120° 
oder beim Kochen mit Toluol Unyerandert, lagert sich aber bei 8 -std. Koelien mit 
Xylol in II um. Dieselbe Umlagerung erfolgt beim Erhitzen mit A. auf 100°, fiihrt

I C - . S C ,  n (x _ . N C S)
aber infolge weiterer Umsetzung yon II mit A. zum entsprechendcn Thiourethan. -— 
2-Athylmercapto-4-methyl-6-isolhiocyanopyrimidin, C8H,,N3 S2 (II), Ol, geht bei der 
Yakuumdest. allmśihlich in ein Polymeres, (CsH 9N 3 S2)x iiber, Krystalle aus Bzl.,
F. 108—109°. —  I reagiert nicht mit NH3. Anilin u. Alkoholen; II liefert Thio- 
carbamidsaureester u. Thioharnstoffe: 2-Athylmercapto-4-methyl-6-thioureidopyrimidin, 
CsHlaN 4 S2, mit NH3, F. 229—231° (aus A.). 2-Athylmercapto-4-methyl-6-phenylthio- 
ureidopyrimidin, C1 4 H1 6 N 4 S», mit Anilin, Prismen aus A., F. 209—210°. —  2-Athyl- 
mercapto-4-meihyl-pyrimidin-G-thiocarbamidsdureathylester, C1 0 H 1 5 ON3 S2, mit absol. A., 
Prismen aus A., F. 97—98°. 2-Athybnercapto-4-methylpyrimidin-6-thiocarbamidsdure- 
methylester, CsH i3 ON3 S2, mit Methanol, Nadeln aus A., F. 84— S6°. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 5 4 . 2056— 59. Mai 1932. Hangchow [China], Chekiang-Uniy.) OsTERTAG.

N. A. Lange und F. E. Sheibley, Chinazoline. III. Die Umsetzung von Anilin 
mit 2 - Chlor-1-alko xy ch iiui zoli nen und mit 2-Chlor-4-ketodihydrochiwzolin. (II. vgl. 
C. 1 9 3 1 . II. 3104.) Es wurde friiher beobachtet, daB beim Kochen von 2,4-Dichlor- 
ehinazolin mit Na-Acetat in A. neben anderen Prodd. ein Chlorketodihydrochinazolin 
auftritt. Dio fiir dieses Prod. friiher angenommene Konst. I  wurde jetzt bestatigt. 
2-Chlor-4-methoxv- bzw. -athosychinazolin liefern mit Anilin die en tsprechenden Anilino - 
yerbb., die bei der Hydrolyse 2-Anilino-4-ketodihydrochiaazolin (II) liefern; dieses 
entsteht auch aus I u. Anilin in A. u. wurde auBerdem yom Phenylpseudomethylthio- 

.harnstoff aus erhalten. — Alle FF. sind korr. 2-Anilino-4-methoxychinazolin, C1 5 H 1 3 ON3, 
aus 2-Clilor-4-methoxj’-chinazolin u. Anilin in sd. A. oder Methanol. Tafeln, F. 113°.
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C1 5 H 1 3 ON3  +  HC1, Nadeln oder Prismen,
T , , , __p, F. 158— 161° (Zers.); erstarrt wieder u. schm.
x [A — w ; dann bei 255— 260°. 2 CI5 H 1 3 ON3  +  H 2PtCl0

TT , y __-vjrT r, , , , -f- H 2 0 , orange, mikrokrystallin. M., erweicht
 ̂ * " bei 225— 230° unter Zers. u. yerpufft, ohno zu

schm. Pikrat, gelbe Nadeln aus A., F. 210°.
— 3-Aniliiio-4-athoxychinazolin, ClcH]5 ON3, aus 2-Chlor-4-athoxvchinazolin u. Anilin 
in A. Tafcln aus 50%ig. A., F. 110— 111°. C1 6 H 1 5 ON3  - f  HC1, Nadeln, F. 168— 171“ 
(Zers.), erstarrt wieder u. schm. bei ca. 259°. Pikrat, gelbe Nadeln aus A., F. 183°. —
2-Anilino-4-ketodihydroch,inazolin, C1 4 Hu ON3  (II), durch Kochen von salzsaurem
2-Anilino-4-methoxy- oder -athoxychinazolin mit Anilin u. etwas HC1 in verd. A., 
durch Erwarmen yon I mit Anilin in A. oder durch Behandeln von Phenylpseudomethyl- 
thioharnstoff mit Anthranilsaure, Erhitzen des Rk.-Prod. (F. 118°) auf 120—130° u. 
Auskochen mit NaOH. Kry stalle aus verd. A., F. 261°. (Journ. Amer. chem. Soc. 
54. 1994— 98. Mai 1932. Cleyeland [Ohio], Case School of Applied Science.) OG.

W . Schuler und W . R eindel, Die Ozydation der Harnsaure in alkalischer Liisunrj. 
Den Vff. gelang es, das seit langem bei der Oxydation von Harnsaure (in alkal. Lsg. 
mit KMnOj) vermutete Zwischenprod. zu isolieren u. ais Salz der Ozyacetykndiurein- 
carbonsaurc zu charakterisieren. Die Oxydation der Harnsaure in alkal. Lsg. muS 
danach folgendermnCen formuliert werden:

H N ------- CO

OC i ------- NH
I II > C O

HN------- C--------NH
Harnsaure

CO OH

+ o
+ H,0

H N -
O C <

HN-

-N H
>C O

-N H

OH

-  co.

H»N

o i
I

H N -

T

0
C------
1-c----

H
Allantoiu

+  H ,0
Y
CO OH

-NH
>

-NH
CO

HjN—OC—HN— C—N H —CO—NH.
I

COOH
UroxansSure

Das gesuchte Zwischenprod. wurde aus den Oxydationslsgg. mit Cu, Pb, Co, Hg u. Ag 
gefallt. Aus 1 Mol Harnsaure, 3 Mol KOH u. etwas mehr ais der berechneten Menge 
AgN03  wurde das 3-Silbersalz des Zwischenprod. in 80% Ausbeute erhalten. Es 
konnte auch ein 2-Silbersalz erhalten werden, indem die Oxydationslsg. gegen Lackmus 
neutralisiert wurde u. mit etwas weniger ais der theoret. erforderliehen Menge A gN 03  

gefallt wurde. Schon die fiir ein 2-Silbersalz theoret. erforderliche Menge fiihrt zur 
Bldg. eines Gemisehes von 2- u. 3-Silbersalz. Bcide Salze, C!iH3OiN iAgs u. C';/ / , 0 5■ 

f/o, gleiehen sieli in ihren Eigg.: in friseh gefalltem Zustand farbloses, amorphes 
Pulver, das bei Beliehtung sieh gelbbraun, dunkelbraun bis fast Schwarz farbt, wobei 
keine wesentliche Anderung der Zus. erfolgt. Unl. in W.; wss. Aufschlammung reagiert 
sehwaeh alkal., unl. in den gebrauchlichen organ. Lósungsmm.; Pyridin lost sehwer, 
jedoch unter chem. Veranderung; Sauren losen unter Veranderung (s. u.); das hygro- 
skop. Salz lost sieh in Thiosulfat, NH 3  u. KCN wie andere swl. Ag-Salze; Trocknen 
iiber P ,0- bedingt einen geringen Verlust an N. —  AUantoin wird aus dem 2-Silbersalz 
u. dem 3-Silbersalz durch Aufschlammen in W., Zusatz yon NaCl, Zusatz yon 50%ig. 
Essigsaure, Abfiltrieren des gebildeten AgCl (welches das gesamte Ag darstellt) ■ u. 
30 Min. langes Erwarmen auf dem Wasserbad erhalten. — Uroxansdure wird erhalten 
durch Aufschlammen des 3 -Silbersalzes in W., Zusatz yon KC1, Abkiihlen auf 0°, An- 
sauern mit 50%ig. Essigsaure, starkes Schutteln unter Kiihlung, Abfiltrieren des AgCl, 
wobei man das Filtrat in 20%ig. KOH laufen liiCt u. mit Eiswasser nachwascht, Ein- 
engen auf dem Wasserbade bis uroxansaures Kalium auskrystallisiert. (Ztschr. physiol. 
Chem. 208. 248—57. 13/6. 1932. Erlangen, Univ.) H e s s e .
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Thomas Martin Lowry und Cecil Benjamin Allsopp, Die Eigenschafłen des 
Nicotins und seiner Derirale. IV. Refraktionsdispersion. V. Magnetisclie Rotatimis- 
dispersion. (III. ygl. C. 1931. I. 2203.) Die Brechungsindices des Nicotins wurden 
nach P u l f r i c h  zwischen 6708 u. 4358 A u. nach der von den Vff. neuerdings aus- 
gearbeiteten Methoden fiir die Best. des n diinner Fl.-Sehichten zwischen 4680,5 u. 
2864 A ermittelt. n67032<> =  1,5229, na 2 0  =  1,5235, n D 2 0  =  1,5278, nH „ 2 0  =  1,5313, 
n.j2 0  =  1,5386, n10 8 0 l5 2 0  =  1,5413, n2 S 0 12 0  =  1,6475. Die gefundenen Werte lassen 
sich  im ganzen untersuchten Spektralgebiet durch eine KETTELER-HELM HOLTZschc 
Gleicliung mit 6  Konstanten ausdriicken:

1,006153 /? 0,03 983 / .2 (A2 — 0,0 6 6 8  950)
+  K —  0,0 173 626 +  ()? —  0,0 6 6 8  950)2 +  0,00 006 931 ’

hierin gibt das zweite Glied den EinfluB der Absorptionsbande im auBersten Ultra- 
yiolett (1326— 1740 A), das dritte den der Bandę im mittleren Ultraviolett (2586 A) 
wieder. —  Die magnet. Rotationsdispersion wurde zwischen 6708 u. 4358 A nach LOWRY 
(Journ. chem. Soc., London 105 [1914], 81) bestimmt; die Drchungen betragen 7,60 
bis 21,34° ( 1 = 2  cm), die VERDETschen Konstanten 0,01 643—0,04 609 min/cm gauss. 
Die bisher aufgestellten Formeln fiir die Beziehungcn zwischen Brechung u. magnet. 
Drehung liefern beim Nicotin fiir die gclben u. roten Linien kcine richtigen Werte. 
(Journ. chem. Soe., London 1932. 1613—22. Mai.) OSTERTAG.

Thomas Martin Lowry und William Vivian Lloyd, Die Eigenschaften des 
Nicotins -und seiner Derivalc. VI. Elektrische Leilfdhigkeiten. VII. Elektromelrische 
Titrationen. (V. vgl. yorst. Ref.) Nicotinisojodmethylat ist ein starker, binarer Elektro- 
lyt; das Ilydrojodid  u. Jodmethylat des Isojodmethylats sind starkę ternare Elektroh7te. 
Ńicotindiliydrojodid spaltet 1 Mol H J ab u. zeigt sehr hohe Leitfiihigkeiten. —  Elektro- 
metr. Titrationen wurden mit Nicotin u. dessen Methylhydroxyd, Iśomelhylhydrozyd 
u. Dimethylhydrozyd ausgefiihrt. Bei einigen Titrationen wurde im stark alkal. Ge- 
biet ein Potentialgang beobachtet. Dieser ist auf dio Bldg. einer Pseudobase zuruck- 
zufiihren, an der der Pyridinkern, aber niclit der Pyrrolidinkern des Nicotinmolekiils 
beteiligt ist. Die Riehtigkeit dieser Annahme wurde durch elektrometr. Titration 
von Athylendiamin u. N-Dialhylathylendiamin bestatigt. (Journ. chem. Soc., London 
1932. 1623—34. Mai. Cambridge, Univ.) OSTERTAG.

Kaoru Kondo, Untersucliung iiber Anthocyane und- Anthocyanidine. VI. Uber 
die Bildung von Anthocyanidinen durch Reduktion von Flaronfarbsloffen (I.). (V. ygl. 
C. 1931. II. 450.) Der Flayonfarbstoff wird in 7—9%ig. methylalkoh. HC1 gel., mit
3—4°/0ig. 3STa-Amalgam reduziert, F l. abgegossen, mit A. Salze gefiillt, aus Filtrat A. 
u. CHjÓH moglichst yerdampft, etwas 20°/oig. HC1 zugegeben u. erwarmt, ausgesehie- 
denes Anthocyanidinchlorid umkrystallisiert. Ausbeuten iiber 20%. So wurden 
Oalangin, Baicalein, Quercelin u. Myricetin  in Oalanginidin-, Baicaleinidin-, Cyanidin- 
u. Delphinidinchlorid iibergefuhrt. (Journ. pharmae. Soc. Japan 52. 47. April 1932.) Lu.

Kaoru Kondo und Hisao Segawa, U?itersuchung iiber Anthocyane und Antho
cyanidine. VII. Uber die Bildung voti Anthocyanidinen durch Reduktion von Flanon- 
farbstoffen (II.). (VI. u. I. ygl. vorst. Ref.) Vff. haben nach dem im yorst. Ref. an- 
gegebenen Verf. Wogonin, Kdmpferid, Rhamneiin u. Isorhamneiin in Wogonidin-, 
Kampferidm-, Rhamnetinidin- u. Pamiidinchlorid iibergefuhrt. (Journ. Pharmae. 
Soc. Japan 52. 47. April 1932.) L i n d e n b a u m .

Wilhelm Menschick, Irvine H. Page und Karl Bossert, Uber die Stellung der 
Doppelbindung zur CO-Oruppe im Cholestenon. Zur Entseheidung der alten Frage, 
ob im Cholestenon die Doppelbindung zum Carbonyl a,/}- oder /?,y-standig ist, ziehen 
Vff. die Spektroskopie heran. Der spektroskop. Nachweis des Cholestenons ist emp- 
findlich, weil seine eine Bandę sehr hoch ist, er ist spezif., wenn man noch die Absorp
tionsbande des Cholestenonsemicarbazons heranzieht. — Cholestenon u. Mesityloxyd 
sind im Spektrum sehr ahnlich, ebenso ihre Semicarbazone. Das Absorptionsmaximum 
der letzteren unterscheidet sich nur um 10/i/i. Die Absorptionskurye des gleichfalls
a,/J-ungesattigten Pulegons ist um ca. 10 fi/i naher dem Sichtbaren ais die des Cho
lestenons u. Mesityloxyds, die des Pulegonsemicarbazons ebensoviel nach kurzeren 
Wellen yerschoben gegen die des Mesityloxvdsemicarbazons, um 20 ftp  gegen die des 
Cholestenonsemicarbazons. Das ^,y-ungesatt. Isopulegon hingegen zeigt die hohe 
Bandę um 240 fi fi — die alle a./?-ungesatt. Ketone neben der Bandę 320 /</« (rot- 
yerschobene Ketonbande) besitzen —- nicht; die Befunde yon SayaKD (C. 1928. II . 
326) erklaren sich durch den Pulegongeh. (ca. 20%) seines Isopulegons. Vff. zeigen,
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daB die von S a y a iid  gefundene Bandc um so hóher ist, je melir Pulegon vorhanden 
ist (im best-en Praparat fanden sio 6 % Pulegon) u. daB sio unter Bedingungen, die 
die Umlagerung (),y — y  a,/? bewirken (Schwefelsaure) starker wird. Auch die C—C- 
Doppelbindung des Isopulegonsemicarbazons wirkt in dem untersuchten Spektral- 
gebiet nicht; das genannto Semicarbazon ahnelt dem Acetonsemicarbazon, fiir das 
Vff. bei Wellenlangen >  230 fi fi kein Absorptionsmaximum mehr fanden. Es ergibt 
sich, daB im Gegensatz zur aligemein liblichen Auffassung Cholestenon ein a,/9-ungesatt. 
Keton ist. — Vff. weisen auf dic Ahnliclikeit in L a g e  u. H ó h e  der Banden der Systeme 
C“ C—C =C , C C—C = 0 , C =C —C=iN hin. (L i e b i g s  Ann. 495. 225—35. 30/5. 
1932. Miinchen, Deutsche Forschungsanstalt fiir Psychiatrie.) B e r g m a n n .

H. L. Haller und F. B. La Forge, liolenon. 20. Die Struktur der Tubasaure. 
(19. vgl. C. 1932. I. 2723.) Der Inhalt der Arbcit ist bereits nach einer yorlaufigen 
Mitt. (C. 1932. I. 1380) referiert. Nachzutragen ist folgendcs: Diacetyltotrahydro- 
tubasaure spaltet beim Kochen mit K-Acetat in A. eine Acetylgruppe ab; hieraus u. 
aus der Tatsaclic, daB der Monomothylather sich nicht weiter metbylieren laBt, er
gibt sich dio Stellung der Substituenten in der Tetrahydrotubasaure. Die beim Erhitzen 
entstehende Verb. Cn H 1 6 0 2 muB eine Isoamylgruppe enthalten, weil Isotubasaure 
u. Dihydrotubasaure bei der Oxydation mit KMnO., Isobuttersaure liefern; die Verb. 
ist yersehieden vom 4-Isoamylresorcin u. kann auch nicht das 5-Deriy. sein, weil 5-Alkyl- 
resorcino keino Fluoresceinrk. geben. Es bleibt also nur die Formel eines 2-Isoamyl- 
resorcins iibrig. —  Uber die Beziehungen zwisehen Rotenon u. Tubasaure vgl. C. 1932. 
I. 2723; die Tatsache, daB bei der Oxydation von Rotenon mit H.O, keine Tubasaure 
auftritt, laBt sich dadurch erkliiren, daB aromat. Aldehyde oder Ketone, die in o- oder 
p-Stellung OH-Gruppen enthalten, mit H 20 2 keine Oxybenzoesauren, sondern Poly- 
phonole liefern (D a k i n , Am. Chem. J. 42 [1909]. 477). — Tetrahydrotubasaure,
2,4-Dioxy-3-isoamylbenzoesaure, C1 2 H 1 6 0.,, aus Tubasaure mit H 2 +  P t0 2 in Essigester; 
Trennung von Dihydrotubasaure durch Krystallisation aus A. Krystalle aus 20%ig. 
A. oder aus Bzl. oder Chlf. F. 206° (Zers.). Ausbeute 0,1 g aus 1 g Tubasaure. Di- 
acetylletrahydrotubamure, C1 6 H 20O(i, aus Tetrahydrotubasaure mit Acetanhydrid u. Na- 
Acetat. Krystalle, F. 143°. Gibt beim Kochen mit K-Acetat in absol. A. Momacetyl- 
tetrahydrolubasaure, C1 4 Hls0 5, Krystalle, F. 156°, gibt mit FeCl3  in A. Purpurfarbung.
— Methyltetrahydrotubasaure, 2-Oxy-4-methoxy-3-isoamylbenzoesaure, C1 3 H iS0.„ aus 
Tetrahydrotubasaure durch Umsetzung mit (CH3 )2 S 0 4 in 5°/0 ig. KOH u. nachfolgende 
Verseifung. Krystalle aus verd. A. oder Bzl., F. 156°. Wird durch CH3J +  Ag20  
oder durch CH3  j  +  K 2C03 nicht weiter methyliert. Gibt mit FeCl3 in A. Purpurfarbung.
— Tetrahydrotubanol, 2-isoamylresorcin, Cn H 1 0 O2, aus Tetrahydrotubasaure bei 215
bis 255°. Krystalle aus PAe. oder Chlf.-PAe., F. 85°. Gibt mit Phtbalsaureanliydrid 
u. etwas H 2 S 0 4 ein Fluorescein. Liefert beim Kochen mit gesatt. NaHC03 -Lsg. Tetra
hydrotubasaure zuriick. — Durch Ozonisieren von Acetyltubasdure erhicltcn Vff. cinc 
Verb. C1 3 / / 1 2 O0, dio das Verh. eines Methylketons zeigt. Krystalle aus Eg. -f- Butyl- 
ather, F. 145°, reduziert FEH LIN G sche Lsg., gibt mit NaOH u. J  Jodoform. (Journ. 
Amer. chem. Soe. 54. 1988— 94. Mai 1932.) O s t e r t a g .

H. L. Haller, Rotenon. 21. Die Struktur des Isorotenons, fi-Dihydrorotenons und 
Dehydrorotenols. (20. vgl. vorst. Ref.) Die Rotenonformel von T a k e i , Miyajima 
U. Ono (C. 1932. I. 1669. 2475) weicht von der von L a  Porge u .  H a lle r  (C. 1932.

CH.O CH,03 i__ i__
CH3 0 . ; ^ l J ------ C H -C O /N  CH3 0 - /  I I ) ------ C H - C O /^

O CHACH-O-L O CH,-CH■ O -l / \ 0

i i ^sO C H A
=C-CH(CH3), HaC- CH, v 3-

CHaO

CHs?  n o  / \  c h 3 o < i v \
c h ,0 .(IĄ — oif° I I

2

H ^ — CH-CtCH^^H, CH ° ^ / S 0

HjC— CH-C(CH3) : CH.
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I. 2723) n u r in Bezug auf dio Stcllung des Isopropenylrestes im Dihydrocumaronring 
ab, wird aber einer ganzen Reihe von Tatsachen nicht gerecht. — Vf. stellt fiir Iso- 
rotenon, das sich vom Rotenon durch dic Lago der Doppelbindung untcrscheidet, die 
Formę] I, fiir jS-Diliydroroterton die Formel II auf; fiir Dehydrorotenol kommen die 
Formeln III u. IV in Frage. —  Das Yon H a l l e r  u . L a  F o r g e  (C. 1931. II. 1147) ais 
gemischtes Anhydrid aus Deliydrodihydrorotenolsaure u. Essigsdure angesehene Prod. 
ist eine Acetylverb., u. zwar ist das durch Aufspaltung des Dihydrocumaronringes ent- 
standene OH acetyliert worden. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2126— 28. Mai 1932. 
Washington, Bureau of Chemistry and Soils.) _  O s t e r t a g .

Sankichi Takei, Shikiro Miyajima und Minoru Ono, Uber Rotenon, den wirlc- 
satnen Bestandteil der Derriswurzel. X II. Nachtrag zur Konstilulion der Tetrahydro- 
lubamure. Synthese der Homoasaronsaure. Teilweise Synthese des Tetraliydroderritol- 
metliyluthers aus Teirahydrotubanol und Homoasaronsaure. (XI. vgl. C. 1932. II. 
719.) (Scient. Papers Inst. physical chcm. Res. 18. Nr. 355— 56. Buli. Inst. physical 
chem. Res. [Abstracts], Tokyo 11. 49—51. Marz 1932. — C. 1932. II. 717.) Lb.

Sankichi Takei, Shikiro Miyajima und Minoru Ono, Uber Rotenon, den wirk-
- samen Bestandteil der Derriswurzel. X III. Konstitution des Rotenononsundder Rotenonon- 
siiure. Nachtrag zur Konstitution des Rotenons. (XII. Ygl. yorst. Ref.) (Scient. Papers 
Inst. physical chem. Res. 18. Nr. 368—69. Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], 
Tokyo 11. 90—93. Juni 1932. — C. 1932. II. 717.) LlNDENBAUM.

E. P. Clark, Toxicarol. IV. Zur Struktur des Toxicarols. (III. Ygl. C. 1932.
I. 3186.) Tozicarol (I) (in den friiheren Reff. ,,Toxicarin“ ) liefert mit sd. alkoh. KOH 
unter Verlust der Elemente C5 HG eine phenol. Verb. C18H 1 0 OT, welchc Apotoxicarol 
genannt wird. Dieselbe wird, gleich I (II. Mitt., C. 1931. II. 1147), durch J zu einer 
Verb. CISHK0 7 dehydriert, wobei sich ebenfalls zuerst ein J-Deriv. bildet. Apotosicarol 
ist, im Gegensatz zu I, nicht mehr hydrierbar, bildet ein Triacetylderiv. u. einen Mono- 
methylather. Daraus folgt, daB mit den Elementen CSH 0 auch dio reaktive Doppelbindung 
von I verloren geht, u. daB ein neues phenol. OH entstanden ist. Apotoxicarol liefert 
durch Oxydation mit alkal. H 20 ,  ein farblose Saure C1 2 H 1 4 0 6 u. eine gelbe Saure 
Cu H „ 0 5, jo nach den Bedingungen Y orw iegend  die eine oder die andere; auBerdem 
kann die erste zur zweiten dehydratisiert werden. Saure C1 2 H 1 2 0 5  nimmt leicht 2 H 
auf u. liefert Netorsaure (diese vgl. SMITH u. La F o r g e , C. 1931.1. 290), welche wahr- 
scheinlich die Konst. IV besitzt. C1 2 H 1 2 0 5 ist demnach eine Dehydronetorsdure (III) 
u. C1 2 Hl4 O0 eine Ozynetorsaure (wahrscheinlich II). Denn aus friiheren Ermittelungcn 
(III. Mitt.) u. weiteren Verss. folgt unzweifelhaft, daB Dehydrotoxicarol die Gruppierung
V ( =  C1 0 H 1 0 O3) enthalt. Dic Differenz zwisehen dieser Formel u. der der Netorsaure, 
Ci,H 1 4 0 „  nach Abzug von CO,H betragt CH3. Dicscs muB notwendigerweise einen 
gesatt. Ring bilden, so daB fiir dio Netorsaure nur Formel IV oder die isomere Formel 
mit dem C 02H am benachbarten C in Frage kommt. —  Auf Grund neuer Beob- 
achtungen enthalt I sicherlich eine CO-Gruppe, obwohl diese durch die iiblichen D erivY . 
nicht nachweisbar ist. Ferner miissen das phenol. OH einerseits u. eines der beiden 
leicht entfernbaren H-Atome andererseits an zu jenem CO o-stśindigen C-Atomen 
gebunden sein. FaBt man alle bisherigen Ermittelungen zusammen, so ergibt sich 
fiir I dio vorlaufige Strukturformel VI.

Durch CeH5-COCl in Pyridin wird nur das OH im Ring d benzoyliert (I. Mitt., 
C. 1930. II. 2661), wahrend mit sd. Acetanhydrid ein Diacetylderiv. entsteht (II. Mitt.). 
Dieses leitet sich von eincrEnolform ab, gebildet durchWanderung des mit * bezeichneten 
H zum CO u. daher Entstehung einer Doppelbindung im Ring e. Die Red. dieses 
Enolacetats zum Monoacetyldihydrodesoxytoxicarol entspricht vollkommen den von 
R o l l  u. A d a m s  (C. 1931. II. 2850) ermittelten Tatsachen. DaB Diacetyltoxicarol 
ais E no lY erb . viel oxydabler ist ais I selbst, ist klar. Wird es durch CH3 0N a schncll 
Yerseift, so entsteht ein Prod. Yon F. 160— 170°, offenbar das freie Enol, da es bei 
mehrfaehem Umkrystallisieren in I (F. 220°) iibergeht. —  Die Eigg. des Dehydro- 
toxicarols werden gut durch Formel VII erklart. Dasselbe bildet nur ein Monoacetyl- 
deriv., da das zur Enolisierung erforderliche H-Atom nicht mehr Y o r h a n d e n  ist. KMii04 

greift zuerst an der Doppelbindung an unter Bldg. eines Diols, welches weiter zur Ris- 
saure u. dann zur 2-Oxy-4,5-dimethoxybenzoesaure oxvdiert wird. Die durch Hydrolyse 
von VII mit alkoh. Lauge entstehende, der Derris- u. Deguelsaure analoge Saure besitzt 
sicher Formel VIII u. wird Toxicarolsaure genannt. Sie wurde nicht krystallin erhalten, 
wohl weil die Gruppe C.H-0 gegen Alkali unbestiindig ist. Unterwirft man aber Dehydro- 
dihydrotoxicarol (II. Mitt.) dcrselben. Rk., so entsteht glatt eine krystalline Saure
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von der Zus. einer Diliydrotozicarolsaure. Diese wird dureh Acetanhydrid ruckwarts 
zum Acelyldehydrodihydroloxicarol dehydratisiert. Yerestert man sie aber u. acetyliert 
dann, so unterbleibt die Kondensation, u. es bildet sieh das Diacetylderiv. des Eslers. —  
Unter der Wrkg. von alkal. H 2 0 2 erleidet VII die DAKINselie Spaltung zwischen CO 
u. dem Phenylkern unter Bldg. der ais Dehydrotoxicarolmonocarbonsaure bezeiehneten 
Saure IX. Diese liefert, wie zu erwarten, ein Dihydroderiv. u. bei weiterer Oxydation 
Rissaure. Acetyliert man sie nach dem Verf. von CHATTAWAy (C. 1931. II. 2980), 
so entsteht nur ein Monoacelylderiv., wahrend stiirkere Verff. kein krystallines Prod. 
gaben; aber das zweite OH ist dureh schwache FeCl3 -Rk. nachweisbar. — Dic D ak ix -  
sclie Rk. zeigt, daB das OH im Ring d bei VII u. also auch bei VI (I) die o- oder p-Stellung 
zum CO einnimmt. Die o-Stellung ist schon dadurch gcsichert, daB I keinen Methyl- 
ather bildet. — Die Formel des Apotoxiearols ergibt sieh, wenn die Gruppe C5 H70  
in VI durch OH ersetzt wird. Die DAKINSche Rk. muB hier zur Saure II fiihren, womit 
auch die Formeln III u. IV gesichert sind. — Obwohl in VI die den Ringen b u. e gemein- 
samen C-Atome asymm. sind, ist I opt.-inakt. Wahrscheinlich bewirkt das zur Iso- 
lierung von I erforderliche Alkali yollige Racemisierung.

V c r s u c h e .  Apotoxicarol, ClsH](,0 ?. I mit 5%ig. alkoh. KOH 3 Stdn. gekocht, 
mit W. Yerd. u. CaCla-Lsg. zugesetzt, Filtrat mit HC1 gefallt, abgesetzten Nd. mit A. 
u. frischem W. geschuttelt. Aus Eg.-CH3OH Stabchen, F. 246— 247°. Mit FeCl3  tief 
rótliehviolett. — Triacelylderti., C24H 2 2 O10. Mit sd. Acetanhydrid u. Na-Acetat. Aus 
Eg. (Kohle) +  CH3OH glimmerartige Platten, F. 206°. — Methylather, CI9HlsO;. 
In sd. verd. methylakoh. KOH mit (CH3 )2S 0 4; mit W. gefallt. Aus Chlf.-CH3OH 
Nadelbuschel, F. 236— 237°. Mit FeCl3  dunkelbraun. — Dehydroapolozicarol, C18H 1 4 0 ;. 
Lsg. Yon Apotoxiearol u. K-Acetat in absol. A. mit alkoh. J-Lsg. versetzt, nach 24 Stdn. 
ausgefallenes gelbes J-DeriY. mit Eg. u. Zn-Staub gekocht. Aus Phenol-CH3OH 
grunlichgelbe Stabchen u. Nadeln, F. 298°. — Oxynetorsaure, C1 2 H 1 4 0 6  (II). 2 g Apo- 
toxicarol in 35 ecm 7,5%ig. KOH allmahlich mit 10 ccm 30°/oig. H 20 2 yersetzt, schlieB- 
lieh kurz gekocht, mit H 2 S 0 4 angesauert, Filtrat (von etwas III) verdampft, mit Aceton 
extrahiert u. eingeengt. Aus Aceton +  Butylather(ersteres wegdest.) Platten, F. 189°.—  
Dehydroytelonaure, C1 2 H ,20 .  (III). 1. Wie Yorst. mit 10°/oig. KOH. 2. II mit Acet
anhydrid erhitzt, dieses im Luftstrom entfemt, CH3 OH, dann W. zugefiigt. Reinigung 
durch Behandeln der wss., mit Eg. angesiiuerten K-Salzlsg. mit Kohle u. Fallen mit 
H 2 S 0 4. Braunlichgelbe Prismen, F. 212° (Zers.). — Netorsdure (IV). Durch Hydrieren 
von III in Essigester mit P t0 2. Aus W. (Kohle) wasserhaltige Krystalle, wasserfrei

CH-COoH OCH3

C -C 08H
C H s O - ^ ^ ^ ^ - C H OCH,
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E. 134°. — Dihydroloxicarolsdure, C2 3H aaO„. 5 g Dehydrodihydrotoxicarol, 5 g Zn- 
Staub, 120 ccm A. u. 30 ccm 50%ig. KOH 30 Min. gekocht, Filtrat mit W. u. Eis 
verd. u. mit H„SO., gefallt. Aus h. CHa0 H  +  h. W. Platten, E. 129° (Gasentw.). 
Mit FeCl3  purpurn. Wird durch alkal. H»02 zur Derrsdure (F. 168°) oxydiert. — 
Acetyldehydrodihydroloxicarol. Vorige mit Acetanhydrid u. etwas Na-Aeetat gekocht, 
eingeengt u. CH3OH zugefiigt. Aus Chlf. +  CH3 OH, F. 238°. — Dihydroloxicarol- 
sduremethylesler, C yll^O ,. Siiure mit 4°/0ig. mcthylalkoh. HC1 gekocht u. in Eis ge
gossen. Aus yerd. CH3 0 H  Platten u. Pihomben, F. 174“. — Diacetylderiv., C2SH 3 2 On . 
Mit Acetanhydrid u. Pyridin stehen gelassen, in W. gegossen, 01 mit W. gewaschen. 
Aus CH3OH +  W., dann Chlf.-CH3OH (ersteres weggekocht) Stabchen, F. 143 
bis 144°. — Dekydrotoxicarolmonocarbonsdure, C,3H 2 .Oa (IX). VII in sd. A. suspendiert, 
50%ig. KOH u. wss. H 2 0 a-Lsg. zugegeben, nach 15 Sek. mit W. verd., Filtrat mit 
H 2ŚO., fast ncutralisiert, mit Eg. angesauert. Aus verd. A., F. 230° (Gasentw.). Mit 
FeClj dunkelgriin. Wird in sd. wss. KOH durch 30%ig. H 20 2 zur Rissaure (F. 262°) 
oxydiert. — Dihydroderiv., C^H^O,,. Durch Hydrieren in h. A. mit P t0 2. Aus h. 
Eg. +  W. Stabchen, wasserfrei F. 211° (Gasentw.). — Mortaace.tylde.riv., C!rjH 2 1 0 1(). 
In 5°/0ig. KOH Eis mit Acetanhydrid 2 Min. geschiittelt, mit Siiure gefallt. Aus 
CH3OH (Kohle) -)- W. Stabchen, F. 163°. Mit FeCl3  schwach griinlichgelb. —  Die 
meisten Krystalle wurden opt. untersucht, (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2537-—48. 
Juni 1932. Washington, Bureau of Chem. and Soils.) L indenbaum .

Institut International de chimie Solvay. Quatrićmc Conseil do chimie, tenu a Bruxelles, du 
9 au 14 avril 1931. Rapports et discussions relatifs a la constitution et a la configuration 
des molecules organiques, publies par les secretaires du conseil, sous les auspiees 
de la commission scientifique de 1’institut. Paris: Gautlńer-Yillars et Cie. 1931. 
(XIV, 526 S.) S°.

E. Biochemie.
R. W. Gerard, Sauerstoffdiffusion in Zellcn. Die bei der 0 3-Diffusion in Zellen, 

im Gegensatz zu Geweben, zu beachtenden Faktoren werden diskutiert u. Gleichungen 
fiir dio Fiille abgeleitet, in denen 0 2-Diffusion oder -Verbrauch in 2 konzentr. Be- 
reichen der Zelle nicht ais gleich angenommen wird u. weiterliin der 0 2-Verbrauch 
yon der Konz, abhiingt. Quantitatiyo Priifung yon Daten der Literatur an Bakterien, 
Seeigeleiern u. a. weist darauf hin, daC in jedem Boreich der 0 2-Vorbrauch bis zu 
ziemlich betrachtlichen Werten yon der 0 2-Konz. abhangt. (Biol. Buli. 60. 245— 68. 
Juni 1931. Univ. of Chicago.) Knt/GER.

A. G. Jacąues und W. J. V. Osterhout, Die Anhaufung von Elektrolyten. IV. 
Jnnere gegen aufiere Kaliumkonzentrationen. (III. vgl. C. 1931. II. 255.) Unters. der 
Anhaufung yon K' in den Zellen yon Valonia macrophysa in Abhangigkeit yon der 
AuGenkonz. ergibt in t)bereinstimmung mit theoret. Frwartungen, daB eine Er- 
niedrigung der K'-Konz. im Meenvasser yon 0,011 auf 0,006-mol. cinen Austritt von K' 
aus den Zellen yerursacht, wobei Na' weiter eindringt u. das Verhiiltnis K : Na fallt, 
u. eine Erlióhung der auBeren K-Konz. die innere Konz. an K", Halogenid u. Gesamt- 
kationen u. das Verhaltnis K : N a  innen erhóht. (Journ. gen, Physiol. 15. 537— 50. 
Mai 1932. R o c k e fe l le r - I n s t ,  for Med. Res.) K r u g e r .

Walter Stempell, Die unsiehtbare Strahlung der Lebewcsen. <Mitogenetische oder Organismen- 
strahlg.) Jena: Fischer 1932. (108 S.) 4“. M. 7.50.

Ej. E nzym chem ie.
Emil Abderhalden und Ella von Ehrenwall, Weitere Studien -iiber die Hervor- 

rufung ereptischer Wirkungen in „erepsinfreien Trypsinlósungen". Vff. erweitern in 
yorliegender Unt-ers. ihre friiheren Bcobachtungen (C. 1931. I. 2489: 1933. I. 687), 
denen zufolge nach W a ld sch m id t-L e itz  hergestellte „erepsinfreie" Trypsinlsgg. 
durch gewisse Zusatze (Glycerin, Aminosauren) unter bestimmten Verhiiltnissen wieder 
erept. wirksam werden. In dicsem Zusammenhang liegen nunmehr folgende Ergebnisse 
yor: Die Fahigkeit, d,l-Leucylglycin zu spalten, gewinnt eine ,,erepsinfreie“ Tryj)3 in- 
Isg. durch Zusatz von 1 . Glycerin +  Aminosaure (direkt zugesetzt oder durch Abbau 
entstanden), 2. bestimmten Zuckerarten Aminosauren, 3. Ozyaminosauren (m itAus- 
nahme yon 1-Tyrosin). Ais wirksam erwiesen sieh fernerTjTamin,Tyrosinan>id,Thyroxiii 
u. Chinin u. in besonderem MaBe Chitosamin. Soweit die bisherigen Erfahrungen reiehen,
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spielt sonach das Vorhandensein von iSTH2- u. OH-Gruppon beim Zustandekommen 
erept. Wrkgg. eine erheblichc Rolle. Vff. diskutieren ausfiihrlich verschiedene Er- 
klarungsmoglichkeiten fiir ihrc Beobachtungen. Sio weisen hierbei aucli auf die Rolle 
hin, die Glycerin u. NH 3  bei der Elution von Erepsin spielen. (Fermentforsch. 13 (6 ). 
262—90. 1932. Halle a. S ., Univ., Physiolog. Inst.) S c h w e i t z e r .

G. v. Doby und L. V. Brazay, tjber die Amylase der Zuckerrubenblalłer. Das 
Ph- Optimum der Saoeharogenamylase aus Zuckerriibenblattern wurde von Vff. bei
6,0 unter yersehiedenen Verhiiltnissen bestimmt, wahrend das Temp.-Optimum bei 
42° (fiir frischen Blatterbrei) bzw. 53° (fur Dauerpraparat) lag. Die A R R H E N iu ssc h e  
Temp.-Konstantę wurde im Vergleich zu anderen Pflanzenamylasen yerlialtnismaCig 
niedrig (zwischen 7000 u. 3400) gefunden. Nach 60 Min. Erhitzen ist die Amylase yollig 
zerstórt bei Blatterbrei u. einer Temp. von 60°, beim Dauerpraparat bei gleich langein 
Erhitzen auf 70°. Entsprechend steigt d e r  Hitzeinaktiyierungskoeff. im Blatterbrei 
sehneller ais beim Dauerpraparat mit T  an. — Eine Regeneration hitzeinaktiyierter 
Amylase gelang nicht. — Die Aktiyitat der Amylase wurde durch Dialyse gesteigert. 
Durch einige Salze — am starksten durch NaF — erfuhr die dialysierte Amylase eine 
mafiige Aktivierung. Durch Autolyse lieB sich die Amylasenaktiyitiit kaum erhóhen. 
(Eermentforsch. 13 (6 ). 212—27. 1932. Budapest, Univ., Agrikulturchemisches 
Inst.) " S c h w e i t z e r .

Erail Abderhalden und Werner Geidel, Sludien iiber die physikalischen und 
chemischen Eigenscliaften von Glutathion (S-S) enthaltenden Polypeptiden und ilir Ver- 
halłen gegeniiber Erepsin, Trypsinkinase und Kathepsin. Von yersehiedenen Gesiclits- 
punkten aus muBte die Unters. von Glutathion enthaltenden Polypeptiden fiir Vff. von 
Interesse sein. Insbesondere war hierbei das physikal.-ehem. Yerh. einer-, das fermen- 
tative Verh. andererseits interessant. Vff. stellten hierzu Polypeptide dar, dereń Kern 
oxydiertes Glutathion (S-S-Form) bildete. Sie gelangten bei ihrem Aufbau bis zu dem
13 Bausteine aufweisenden Polypeptid Di-(glycyl-l-leucylglycyl-l-leucyl)-glutathion 
(S-S). Trotz ihres Mol.-Gew. von 1293 war diese Verb. wasserlóslich. Bei Polypeptid- 
ketten, dio lediglieh aus einer Aminosaure bestehen, treten dagegen bereits kolloide 
Eigg. auf: bei Glycinketten beim Octapeptid; bei l(-f)-Alaninketten beim Pentapeptid; 
bei 1(— )-Leueinketten beim Tripeptid, wie friiher von A b d e r h a l d e n  u. seiner Schule 
gezeigt worden ist. Beim Vergleich mit dem vorliegendcn 13-Peptid zeigt sich somit 
besonders deutlieh, daB die GroBe des Mol. fiir das Auftreten kolloider Eigg. allein nicht 
yerantwortlieh zu maehen ist. Wie schon friiher erkannt worden ist, ist hierbei die 
Wiederholung des gleichen Bausteins von Bedeutung, ohne daB fiir diese Ersclieinung 
eine plausible Erklarung gefunden werden konnte. Das Verstandnis dafiir, daB das 
fragliclie 13-Polypeptid in W. 11. ist, wird noch dadureh ersehwert, daB dieses auch in W. 
schwerlósliehe Aminosauren enthalt. — Interessant war auch das opt. Verh. der dar- 
gestellton Polypeptide. Es zeigte sich, daB durch Verliingerung der Polypeptidkette 
durch die Glyeylgruppe jeweils die Linksdrehung gesteigert wurde, die sich bci An- 
fiigung der 1(—)-Leucingruppe um einen ahnlichen Betrag senkte. —  Die Eerment- 
verss. hatten folgendes Ergebnis: Erepsin spaltete alle dargestellten S-S-Glutathion 
enthaltenden Polypeptide, wobei der Hydrolysenumfang mit Lange der Peptidkette 
anstieg. Trypsinkinase griff nur das aus I l u .  das aus 13 Bausteinen bestehende Poly
peptid an, wahrend Kathepsin keines der dargestellten Glutathionpolypeptide zu 
hydrolysieren yermochte.

Y e r s u c h e .  Die in der ublichen Weise durchgefiihrte Kupplung zwischen Gluta
thion (nach N. W. P ir ie  dargestellt) u. d-a-Bromisocapronylehlorid ergab ein nicht 
vóllig reines d-oL-BromisocapronylgliUathion, das direkt zu Di-(l-leucyl)-glutathion 
(—S-S— ), C3 2 H 5 1 0 1 4 NljS2, aminiert wurde. F. ab 165° (Zers.). [a]D2 0  =  —39,5°. In  
entsprechender Weise wurde iiber Di-(chloracetyl-l-leueyl)-glutathion: Di-(glycyl-l- 
leucyl)-glutathion (—S-S—) erhalten, C3 6H|i0 0 10N 1 0 S2. F. 180°. [cc]d20 =  —52,4°. In 
gleicher Weise wurde gewonnen iiber Di-(d-a-bromisocapronylglycyl-l-leueyl)-gluta- 
thion: Di-(l-leucylglycyl-l-leucyl)-glutathion (—S-S— ), C4 8H 8 20 1 8 N 1 2 S2. F. unscharf 
135° (Zers.). [a]D2 0 =  —35,8°. Weitere Kupplung lieferte Di-(chloracetyl-l-leucyl- 
glycyl-l-leucy])-glutathion u. nach Aminierung J)i-(glycyl-l-hucylrjlycyl-l-leucyl)-gluta
thion (— S-S— ), C5 2 H8 8O2 0N u S2. F. etwa 175° (Zers.). [a]ir° =  —50,6°. (Ferment- 
forsch. 13 (6 ). 160—65. 1932. Halle a. S ., Uniy., Physiolog. Inst.) S c h w e i t z e r .

Mas Bergmann, Aufbau und Abbau im Gebiet der Eiwei/Sstoffe. Zusammen- 
fassendes iiber neuere Peptidsynthesen u. Angabe eines vom Vf. u. Ze r v a s  aus- 
gearbeiteten neuen leistungsfahigen Verf. zur Darst. von komplizierteren Peptiden,
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bei dem ais Schutzgruppe zur yortibergehenden Abdeekung der Aminogruppe der Rest 
der Benzylesterkohlensaure: CcHs ■ CH,• O■ CO benutzt wird. Zur Bereitung eines Di- 
pcptids yerwandelt man die 1. Aminosaure (I) in ihr Benzyluretlian (II), bereitet daraus 
das Chlorid (III) oder Azid u. verbindet damit die 2. Aminosaure zu dem Dipeptidurethan 
(IV). Der Benzylrest wird boi Zimmertemp. im offenen GefaB durch katalyt. erregten 
H 2 zu Toluol abhydriert, aus der intermediar gebildeten Carbaminsaure wird spontan 
CO, abgespalten u. es entsteht das gesuclite Dipeptid  (V). —  Im Gegensatz zu dem

I NH 2 -CHR-COOH II C„H5  • CH, • O ■ CO • NH ■ CHR • COOH 
III C6H 5  • CH, • O • CO ■ NH • CHR • COC1 V N H , • CHR • CO • NH • CHR' ■ COOH

IV C0H 5 • CHa ■ O • CO ■ NH • CHR • CO • ŃH ■ CHR' • COOH 
friiher von dem Vf. angegebenen Acetylverf. hat das neue Verf. den Vorteil, daB cs 
bei Ubertragung auf opt.-akt. Aminosiluren nicht durch Razemisicrungsyorgange ge- 
stort wird. — Das von Vf. u. SCHLEICH (C. 1931. I. 3363) in der Niere verschiedener 
Saugetiere gefundene Ferment, das Glycyldehydrophcnylalanin (VI), in Glycin, jY/Z, u. 
Phenylbrenzlraubensaure (VII) spaltct, wurde weiter untersueht. Gewóhnliche Di- 
peptidasen greifen VI nicht an. Nierenextrakt zerlegt nicht Glycyldehydrophenylalanyl- 
glycin, sowie Glycyldehydrophenylalanylglutamhisaure, welche die dehydrierte Amino- 

„  „  „ „ „ „  VTTT saure mittelstandig tragen, wohl
o 5 " wiu—u- o u u n  u u  aber Diglycyłdehydrophenylalanin

N II■ CO • CH, • N H • CO■ C H ,• NIL, (VIII); hier lieB sich jedoch zeigen,
daB zuerst eine A minopolype.ptidase 

den endstandigen Glycinrest abtrennt u. daB das neue Nierenferinent erst sekundar 
an dem so gebildeten VI unter Bldg. von VII angreift. Das neue Ferment zeigt also 
wcitgehendc Spezifitat; da cs naeh den bisherigen Ergcbnissen auf die Hydrolyse von 
dehydrierten Dipeptiden eingestellt ist, wurde es vom Vf. Dehydrodipeptidase genannt. 
Weitere Verss. ergaben, daB auch die Dehydrodipeptidase an der Peptidbindung an
greift. Es existieren demnach 2 yerschiedene Fermente fiir gesatt. u. ungesatt. Di- 
peptide, die beide an der Peptidbindung angreifen, aber sich nicht gegenseitig ver- 
treten konnen. — Mit der Dehydrodipeptidase ist zum erstenmal ein Ferment nach- 
gemesen, das die Desaminierung yon EiweiBbausteinen losgelóst von der Zelle kata- 
lysiert. Vf. betrachtet sein Vork. in der Niere ais einen Wahrscheinlichkeitsbeweis 
dafur, daB dehydrierte Dipeptide im Stoffwechsel der Niere eine Rolle spielen. (Natur
wiss. 20. 420— 22. 27/5. 1932. Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Lederforsch.) K o b e l .

Emil Abderhalden und Severian Buadze, Weitere Studien iiber die spezifische. 
Einstellung von Abwehrfermenten unter Verwendung t on Fibrinogen und Fibrin bzw. von 
aus diesen beiden dargestelUen hochmolckularen Peptonen. Gleichzeitig ein Beilrag zum 
Problem der Art-, Allers- und Geschlechtsspezifitat. An Hand des Auftretens von Abwehr
fermenten, die durch parentcrale Zufuhr von EiweiBstoffen bzw. hoehmolekularen Pep
tonen hervorgcrufen sind, wird von Vff. der Nachweis crbracht, daB nacli subeutaner 
Zufuhr yon Fibrin bzw. hoehmolekularen Fibrinpeptonen im Blutplasma u. -serum bzw. 
im Harn Protcasen auftreten, die eine spezif. Einstellung auf diejenige Fibrinart fce- 
sitzen, die zur Einspritzung verwandt wurde. Hierbei, wie bei den folgenden Verss. 
wurden Hunde ais Vers.-Tiere gewahlt. Das Fibrin cntstammte insbesondere Pferden, 
Rindern, Schwcinen u. Hunden; dariiber hinaus wurde gelegentlich noch das Verh. 
anderer Fibrinherkommen, wie das vom Meerschweinchen, Menschen u. Huhn unter- 
sucht. Von groBtem Interesse ist, daB Vff. neben der erwiihnten Artspezifitat auch eine 
solche feststellen konnten, die sich auf Alter u. Geschlecht der Tiere bezieht, vcn denen 
das Fibrin stammt. Am Beispiel Ochse, Kuh, Kalb wurde der Beweis fiir diese iiber Er- 
warten weitgehende Spezifitat erbracht. — Vff. beweisen weiterhin, daB zwar aus ge- 
schlagencm Blut, nicht aber aus reinem Plasma stammendes Fibrin Proteasen in sich 
enthalt. Nur wrenn durch parenterale Zufuhr yon EiweiB (Fibrin) Abwehrfermente 
hervorgerufen sind, enthalt aus reinem Plasma dargestelltes Fibrin Protcasen, die dann 
die gleiche spezif. Einstellung wie die zuvor schon im Plasma, Serum oder Harn vor- 
liandenen Abwehrfermente aufweisen. Die im Fibrin aus geschlagenem Blut ent- 
lialtenen Fermente zeigen keine spezif. Einstellung; sie werden im Gegensatz zu den 
Abwehrfermenten durch Zusatz von Serum gebemmt. Es kann demnach keinem 
Zweifel unterliegen, daB diese im Fibrin aus gcsehlagenem Blut enthaltenen Fermente 
aus Zellzerfall yon Blutpliittchen u. Leukocyten stammen. Naeh yorherigem Auskochen 
zeigt Fibrin aus geschlagenem Blut keine Proteasenwrkg. mehr. Yon Serum bzw. Harn 
Schwangcrcr wird ausgekochtes Fibrin abgebaut, was bei Serum (Harn) Nicht-
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sehwangerer ausbleibt. Auch wurde keine Fibrinart vom Serum yon Tieren angegriffen. 
(Fermentforsch. 13 (6 ). 166— 200. 1932. Halle a. S ., Univ., Physiolog. Inst.) ScH W EITZ.

Emil Abderhalden und Severian Buadze, U ber das Auftreten von Saccharase 
im  Blutserum bzw. H am  nach parenteraler Zufuhr von Bohrzucker. Naehdem zuerst 
yon E. W e i n l a n d  (Ztschr. Biol. 47 [1906]. 277) die Beobachtung gemaclit worden 
war, daB nach parenteraler Zufuhr von Bohrzucker im Blutserum Saccharase nach- 
gewiesen werden kann, wurde dieses Ergebnis von anderer Seite wiederholter Nach- 
priifung unterzogen. Die meisten Autoren kamen hierbei entweder zu negatiyen oder
— wie A b d e r h a l d e n  u . Mitarheiter — zu scliwankenden Ergebnissen. Auf Grund 
der inzwischen yerfeinerten Methoden nahmen Vff. diese Unterss. erneut auf, wobei 
die Saccharasewrkg. mittels der Red.- u. der polarimetr. Methode yerfolgt u. Aceton-Ndd. 
aus Harn bzw. dereń Ausztige oder Eluate verwandt wurden. Es konnte nunmchr 
yon Yff. eindeutig u. endgiiltig die Saccharasewrkg. nach parenteraler Zufuhr von Rohr- 
zucker im Harn festgestellt werden. Dagegen lieB sich Milchzuckerabbau bei Vor- 
handensein von Rohrzucker spaltendem Ferment nicht mit Sicherheit feststellen. 
Auftreten von proteolyt. Fermenten wird durch dio parenterale Zufuhr von Rohrzucker 
nicht bewirkt. Weiterhin konnten Vff. zeigen, daB nach Abklingen der Saccharase- 
ausscheidung im Harn die erneute parenterale Zufuhr von Rohrzucker ein friihzeitigeres 
Erscheinen yon Saccharase im Harn bewirkt, ais dies bei der ersten Rohrzuckcrinjck- 
tion der Fali ist. — Yff. erklaren die. negatiyen Literaturergebnisse durch unzweck- 
maBige, yielfach zu kurzfristige Yerss. u. durch unzureichende Methodik. (Ferment
forsch. 13 (6 .) 228—43. 1932. Halle a. S ., Univ., Physiolog. Inst.) SCHW EITZER.

Emil Abderhalden und Severian Buadze, Uber das Auftreten von Laclase im 
BlrUplasma bzw. -serum bzw. H am  nach parenteraler Zufuhr von Milchzucker. Im An- 
sehluB an die vorst. referierte Beobachtung dcrVff., wonaoh die parenterale Zufuhr 
von Rohrzucker das Auftreten yon Saccharase im Blutserum bzw. im Harn zur Folgę 
hat, untersuchen Vff. in der yorliegenden Arbeit das Verh. gegenuber Milchzucker. 
Wie Vff. zeigen, tritt nach subcutaner Injektion yon Lactose nach ciniger Zcit im Blut- 
plasma u. -serum u. daran anschlieBend im Harn ein Ferment (Lactase) auf, das Milch
zucker zu spalten yermag.' Es konnte hierbei beobachtet werden, daB unter den an- 
gegebenen Yerhaltnissen auch Rohrzucker — allerdings in erheblich geringercm Um- 
fang — hydrolysicrt wird. (Fermentforsch. 13 (6 .) 291—97. 1932. Halle a. S ., Uniy., 
Physiolog* Inst.) S c h w e i t z e r .

H. Wieland, Zur Kenntnis der dehydrierenden Enzyme. Vortrag, in dem die 
Ergebnisse friiherer Arbeiten (vgl. C. 1931. I. 292. 1932. I. 20Ó0 u. 2052) zusammen- 
gefaBt werden. Vf. glaubt, daB man mit dem Begriff eines einzigen „Atmungsferments“ 
bei der Vielfilltigkeit des biolog. Abbaus nicht auskommt, u. stellt Beispiele fiir die aus- 
gepragte Spezifitat der Dehydrasen zusammen; z. B. scheint sich das S c h a r d ix GKU- 
Enzym der Milch aus einer Xanthin- u. einer besonderen Aldehyddehydrase zusammen- 
zusetzen. AuBerdem wird der spezif. EinfluB der Wasserstoffacceptoren betont. Bei 
der Slutation des Acetaldehyds dient ein zweites Mol. Aldehyd ais H-Acceptor; 
unter aeroben Verhiiltnissen iiberwiegt aber nach NEUBERG O, ais Aceeptor, die beiden 
Rkk. — Mutation u. Osydation — sind in diesem Falle eng yerkniipft u. offenbar nur 
eine Eunktion des Acceptors. — Hinweis auf die Móglichkeit eines ,,Anregungszustandes“ 
der an einer Enzymrk. beteiligten Moll., d. h. daB man zur Aufkliirung des Mechanismus 
nicht die klass. Methodo anwenden darf, das Verh. yermuteter Zwisehenprodd. einer Rk. 
unter den Rk.-Bedingungen zu priifen. — Diskussion neuer Yerss. yon S o n d e r h o f f , 
der fand, daB 2 Moll. Essigsaure durch Hefe zu Bernsteinsaure dehydriert u. dann 
weiter yerbrannt werden konnen. Vf. yermutet, daB auch im Gewebo des hoheren Tieres 
die Oxydation der Essigsaure gleichen Weg nimmt, u. formuliert die biolog. Oxydation 
liickenlos im Suine der Dehydrierungstheorie: Zuckcr — y  Mcthylglyoxal — y  Milch- 
saure — >- Brenztraubensaure — y  Acetaldehyd •—->• Essigsaure — y  Bernsteinsaure 
— y  Fumarsaure — y  Apfelsaure — -y  Osalessigsaure —- y  Brenztraubensaure — >- 
Acetaldehyd — y  Essigsaure usf. Durch abweehselnde Dehydrierung, Wasseranlage- 
rungTu. Decarboxylierung ergibt sich die Gesamtrk.: C6H 1 3 Oe — !.*->- 6  C 0 2 +  6  H ,0 ; 
nur der „akt.“ H, nicht aber derC, yereinigt sich hierbei direkt mit dem Aceeptor 0 2. 
(Helv. eliim. Acta 15. 521—32. 2/5. 1932. Miinchen, Chem. Lab. d. Bayr. Akad. d. 
Wiss.) L u t t r i n g h a u s .

Worth T. Gatchell, Yaccinea and ferments. Boston: Christopher 1032. (29 S.) 8°. S 1.25.
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E 2. P f l a n z e n c h e m ie .
Motoe Iwata, Ubcr das Vorkomrńen von Lysohcithin in poliertem Reis. Lyso- 

lecithin, C2 1H 5 0 0 7NP, wird neben Neutralfetten u. Fettsauren (Palmitin-, Olein- u. 
Linolsiiurcn) durch Alkoholextraktion aus poliertem Reis gcwonnen u. durch Fallung 
mit A. aus dem Gemisch isoliert. Bei der Hydrolyse erhillt man Palmilinsaure, Cholin- 
u. Glycerophosphorsdure. Zers. des gereinigten Prod. bei 262—264°. Spezif. Drehung 
[a ]ir 0 =  -—4,52°. Durchselmittswerte der Analysen C =  58,08; H  =  10,01; N  =  2,62; 
P =  C,24; N  =  23,05. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 7. 9— 13. 1931. Tokio, Biochem. 
Lab.) WEINDLING.

MaxwellAdams und Lewis Kehoe, Atherische Ole iii Wuste.npfla.nzen. II. Unter
suchung des Óls von Chrysotliamnus nauseosiis. (I. ygl. C. 1928. I. 708.) Genanntes 01 
findet sieh hauptsachlich in den Blattern u. kicinen Zweigen, nieht in den Wurzeln. 
Der Olgeh. wechselt im Laufe des Jahres u. ist am hóchsten (0,98%) im Oktober. Eine 
durch Dcst. mit gespanntem Dampf erlialtene Probc zeigte D. 0,8651, enthielt nur 
C, H u. O, war unl. in W. u. vcrd. Sauren, zu 2% 1. in NaHSO.,-Lsg., zu 13% in verd. 
KOH, 1. in konz. H 2S 0 4  (tief rot), unter at-Druck nieht unzers. destillierbar. Das 01 
wurde unter 45 mm in 5 Fraktionen zwischen 90 u. 174° zerlcgt. Dio Unters. derselben 
ergab, daB das 01 annahemd enthalt: 3% fl-Pinen, 30—40% Limonen u. Dipenten, 
2% Cmninaldehyd u. 20% Sesąuiterpene. — Fiir den Nachweis des Limonens ais Tetra- 
bromid geben Vff. folgendes Verf. an: 01 15 Min. iiber Na kochen, im Vakuum dest., 
dasselbe wiederholen, Fraktion 172— 178° (760 mm) im gleichen Vol. A. losen, in ge- 
kuhlte ath. Br-Lsg. bis zur Entfiirbung eintropfen, im Vakuumexsiccator verdampfen, 
wobei das Tetrabromid auskrystallisiert. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2448—51. Juni 
1932. Reno [Nevada], Uniy.) LlNDENBAUM.

C. L. Butler und Leonard H. Cretcher, Einige Bestandleile des IIandelskirsch- 
gummis. (Vgl. C. 1932. I. 536 u. E h r l i c h , C. 1930. I. 1482.) Unters. von Handels- 
mustern von Kirschgummis. Ein Muster enthielt 2,S% Asche (0,95% S i0 2, 3,61%  
A1„03  +  Fe2 0 3, 86,17% CaO, 9,22% MgO). Direkt aus den Baumen gesammelter 
Kirschgummi enthielt keine Methoxylgruppen. Das untersuehte Jluster ist vielleicht 
botan. nieht ident. Die Einw. von HC1 (1:1)  fiihrte zur Bldg. einer A.-unl. Gummisaure- 
u. einer A.-l. Zuckerfraktion. Die IMenge der aus der Gummisaure erhaltcnen in A.l. 
u. unl. Furfuralphloroglucide war so gering, daB die Ggw. von Pentose oder Methyl- 
pentose zweifelhaft erscheint; NZ. der Saure 672 (ber. fur eine Hexuronsiiure, 0 2 .iH4()0 2|j 
674). Eine Aldobicmsdure wurde nach Hydrolyse mit 1 / 2-n. H 2S 0 4 sowohl aus der 
Gummisaure wie aus der wl. Fraktion des Originalgummis isoliert; % des Mol. wurde 
ais d-Galaktose identifiziert; Galakturonsaure fehlt. Gcringe jrengen Mucinsilure 
wurden erhalten bei Hydrolyse u. Oxydation der Aldobionsaure mit Br-HBr. Die Aldo- 
bionsaure enthielt 5,7% OCH3, war also ein Gemisch von methjdiertem u. nieht methy- 
liertcm Materiał. Die Aldobionsaurefraktion enthalt nach der Unters. Galaklose u. eine 
nieht identifizierte methylierte Uronsdure. Authent. amerikan. Kirschgummi enthalt 
kein OCH3. (Journ. Amer. pharmae. Assoc. 21. 24—30. 1932. Pittsburgh, Pa.) ScKONF.

J. B. Koepfli, Chemische Untersuchung ton Rauwolfia caffra. I. Ramcolfin. 
Die Rinde des genannten siidafrikan. Baumes, welcher zur Familie Apoeynaeeae gehórt, 
schmeckt bitter u. soli die therapeut. Eigg. des Chinins besitzen. Uber ihrc Bestandteile 
ist niehts siclieres bekannt. Vf. hat aus der Rinde 3 krystalline bas. Substanzen isoliert, 
dio eine in geniigender Menge, um eine genauere Unters. zu erlauben. Vf. nennt diese 
Base Rauuolfin, dio beiden anderen Basen vorlaufig Base A  u. B.

V e r  s u c h e .  Getrocknete u. gemahlene Rinde zuerst mit w. PAe. estrahiert. 
Die Lsg. hinterlieB ein hellgelbes, tceartig riechendes Wachs. Mit PAe. crsehópfte Rinde 
kurz mit 93%ig. A. gekocht, dami mit frischem k. 93%ig. A. mehrere Woehen perkoliert, 
bis die Lsg. nur noch schwach gefarbt war, u. durch M ayehs Reagens kaum noch ge
fallt wurde. Nach Einengen im Yakuum fiel etwas d,l-Inosil (F. 223— 224°) aus. Filtrat 
ganz verdampft, Ruckstand mit Dampf dest. Destillat lieferte ein siiC riechendes alher. 
Ol u. Salicylaldehyd. Dest.-Ruckstand vomTeer abgegossen, verd., nach einigen Tagen 
vom Harz filtriert, eingeengt u. mit Chlf. extrahiert. Die Chlf.-Lsg. hinterlieB ein vis- 
coses Prod., aus welchem Base 4̂ isoliert wurde, aus Bzl.-PAe. haarfórmige Nadel- 
biischel, F. 294— 295°; Lsg. in konz. H 2 S 0 4  farblos, in konz. H N 0 3  orangen; mit 
Y it a l i s  Reagens yiolett, dann braun; Chloroplatinat gelb, krystallin; Chloroaurat u. 
Pikrat amorph. Mit Chlf. extrahierte Lsg. mit Pb-Acetat- gefallt, Filtrat mit H2S ent- 
bleit, neutralisiert, 20%ig. Sodalsg. zugefiigt, abgegossene Lsg. mit Chlf. extrahiert.



1932. II. E3. P f l a n z e n p h y s io l o g ie . B a k t e r io l o g ie . 1191

Aus diesem Extrakt wurde Base B  isoliert. Alkal. Lsg. mit Eg. angesiiucrt, eingeengt 
u. mit gesatt. K 2C03 -Lsg. gefallt, zuerst fallendes Harz entfernt. Der darrn folgende 
amorphe Nd. war rohes liauwolfin (I). Ausbeute 0,1% der troekenen Kinde. —  Reini- 
gung von I aus W., dann iiber das Chlorid (dieses vgl. unten). Aus W. gelbliohe Tafelchen 
(krystallograph.-opt. Daten Ygl. Original), ab 200° dunkelnd, Zers. 235— 238°, 1. in W. 
(stark lackmusalkal.), 11. in Siiuren (Salze lackmusneutral, durch NaHC03  nicht zers.), 
unl. in Soda, 1. in NaOH. Mit den liblichen Alkaloidreagenzien Ndd. HgCl2-Nd. 1. in 
verd. H jS 04. Chloroaurat braun, zersetzlich. Gelbes Pikrat u. orangener J-KJ-Nd. 
zers. sich beim Erwarmen. Tannat 1. in verd., wl. in konz. HC1, unl. in NH 4 OH. Wss. 
Lsg. von I entfarbt k. KMn04 -Lsg. Lsg. in konz. H 2S 0 4 gelb, allmahlich farblos, jetzt 
mit konz. H N 0 3 indigoblau, purpura, goldbraun. Lsg. in konz. H N 0 3  tief weinrot, 
dann goldbraun. I ist unl. in allen mit W. nicht mischbaren Losungsmm., ferner in 
Pyridin u. Dioxan, sil. in absol. CH3 OH, dagegen auffallenderweise unl. in absol. A., 
selbst bei langerem Koehen. Aus der Lsg. in h. 90%ig. A. fallt absol. A. Yoluminóse 
haarfórmige Krystalle, Zers. 227— 229°, welclie aus W. obige Tafelchen liefern. Die Ana- 
lysen Yon I stimmen am besten auf die Formel C2oH,c0 3N 2 -j~ 2,5 H.O. Mol.-Gew.- 
Bestst. konnten mangels eines gecignetcn Lósungsm. nicht ausgefiihrt werden. 0CH 3  

nicht vorhanden. Acetylderiv. oder Jodmethylat konnten nicht erhalten werden. —  
Salze: Das wasserfreie Chlorid, C20H 2 5O2N 2Cl, bildet sich, wenn man I in k. absol. CH3OH 
lóst, absol. A. u. konz. HC1 zugibt, Filtrat mit absol. A. verd. u. im Eisschrank stehen 
lafit; F. 300—303° (Zers.). Durch Umkrystallisieren dcsselbcn aus W. oder aus I  mit 
wss. HC1 erhalt man dasselbe Salz mit 1 H.O, F. 297—300° (Zers.). Analog das Bromid, 
C20H 2JO2N 2Br +  H.O, F. 250— 253° (Zers.'), u. Jodid, C20H 2 5O.N2J +  H.O, F. 220 bis 
225° (Zers.). Die Salze sind zwl. in k., 1. in h. W., 1. in CH3 OH, wl. in A. Das Chlorid 
zeigt annahernd [oc]d2 0  =  + 2 9 °  in W., + 45° in A. —  Nach obigen Formeln, welche aber 
noch nicht feststelien, wurden sich die Salze unter Austritt von W. bilden, u. I ware also 
eine quartare Ammoniumbase. — Bzgl. der starken pharmakolog. u. toxikolog. Eigg. 
von I u. seincn Salzen Ygl. Original. (Journ. Amer. ehem. Soc. 54. 2412—18. Juni 1932. 
Baltimore [Maryland], J o h n s  HoPKlNS-Univ.) LlNDENBAUM.

K. W. Merz, Ober die toxischen Bestandteile der Samen von Tephrosia Vogelii. 
(Vorl. Mitt.) (Vgl. C l a r k , C. 1931. II. 2745 u. friihcr; B u t e n a n d t  u . H il g e t a g , 
C. 1932. II. 547.) Vf. hat aus genannten Samen mit ca. 0,3% Ausbeute ein bei 182 
bis 188° schm., gegen Fische u. Regenwiirmer stark tox. wirkendes Krystallgemisch 
isoliert u. daraus durch fraktionierto Krystallisation folgende einheitliche Verbb. 
erhalten: 1. Farblose Nadeln von F. 196— 198°. Analysen stimmen auf Tephrosin. 
Geht mit konz. H 2 S 0 4  unter Verlust von 1 H20  in Dehydrodeguelin, F. 233— 234°, 
iiber. — 2. Gelbe Nadeln von F. 233—234°, nach Analysen u. Eigg. ident. mit Dehydro
deguelin. — 3. Farblose Nadeln von F. 168°. Analysen stimmen auf Deguelin (blaC- 
grtinliche Nadeln); Identitiit noch fraglich. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. 
Ges. 270. 362—63. Juni 1932. Berlin, Univ.) LiNDENBAUM.

Gabriel Bertrand und P. de Carneiro, Ober das Auftreten und die Verteilung 
von Kaffein w id  Theobromin in den Organen der Guarana (Paullinia cu pan a li; B und K ). 
Ausfiihrlichere Mitt. der C. 1 9 3 2 .1 .1387 referierten Arbeit. (Buli. Soc. chim. France [4] 
51. 284—88; Buli. Soc. scicnt. Hygi&ne alimentaire 20. 1—7. Febr. 1932.) Ch. S c h m i d t .

E s . P f l a n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
Runar Collander und Kerttu Somer, Ober die angebliche Permeabilitdi der 

Fontinaliszellen fiir Alkaloidkationen. Entgegen der Ansicht von B o r e s c h  (Biochem. 
Ztsehr. 101 [1919], 110) liiBt sich zeigen, daB Zusatz von 0,1 Millimol HC1 oder mehr 
zu Chininhydrochloridlsgg. die Giftigkeit gegeniiber Fontinaliszellen deutlich herab- 
setzt. Die emulgiercnde Wrkg. auf die Fettknauel innerhalb der Fontinaliszellen steigt in 
gepufferten Lsgg. regelmafiig mit dem Dissoziationsrestwert der Basen, untersueht 
wurden Isoamylamin, Coniin, Atropin, Chinin, Brucin, Codein. Dies sprieht am ehesten 
dafiir, daB die undissoziierten Molekule der freien Basen allein oder wenigstens durchaus 
vorwiegend permeierfahig sind. (Protoplasma 14. 1— 10. 1931. Helsingfors, Bot. Inst. 
d. Univ.) C h . S c h m i d t .

M. P. Korssakowa, Mechanismus der Niłratredukłion. IV. (III. vgl. C. 1931.
II. 73.) Verss. mit B. turanicum ergaben, daB die Bakterie neben schwachem Garungs- 
Yermogen befahigt ist, das System: organ. Substanz-Nitrate sehr stark zum Oxydo- 
reduktionsprozcB zu aktiviercn. Bei diesem ProzeB nimmt die Red. der Nitrate einen 
eigentumlichen Verlauf u. fiihrt anscheinend entweder zu HNO oder H 2N 20 2, oder
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zu einer anderen, noch nicht naher untersuchten Verb. (Buli. Acad. Sciences U . R. 
S. S. [russ.: Iswestija Akademii Nauk S. S. S . R.] [7] 1931. 833— 46.) S c h Ón f e l d .

O. Meyerhof und K, Lohmann, Uber das Co-Fermentsystem der Milchsdure- 
bildumj. (Vgl. C. 1932. I. 3075.) Zusammenfassende Darst. des Cofermentsystems der 
Milehsaurebldg. in tier. Zellen, seiner Wirkungsweise, sowie Erorterung seiner Beziehung 
zur E u L E R seh en  Cozymase u. seiner Wrkg. auf die alkohol. Garung. — Der zur Urn- 
wandlung von synthet. MethylgIyoxal in Milchsaure durch tier. Gewcbe u. Gewebs- 
extrakte erforderliche kochbestandige Aktiyator ist nach Verss. von L o h m a n n  redu- 
ziertes Glutathion; letzteres ist nicht erforderlich fiir Milehsaurebldg. aus Glykogen. 
(Naturwiss. 20. 387—90. 27/5. 1932. Heidelberg, Inst. f. Physiologie am Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. medizin. Forschung.) K o b e l .

Carl Neuberg und Eduard Hofrnann, Die Warmeąuelle der anaerob vollzogenen 
energielieferndcn Jieaktionen. Die Verbretinungsicdrme des wasserfreien monomole- 
kularen Methylglyoxals (I) wurde im Mittel zu 345,7 kcal (also hólier ais bisher yor- 
genommene Sehatzungen), seine Losungs- u. Hydratationswarme zu + 10,3  kcal pro 
Mol. bestimmt. Durch eventuell yorhandene fieimengungen von dimolekularem I 
wird das Ergebnis nicht beeintrachtigt, da beim Lósen in W. (Hydratationswarme!) 
die monomolekulare Modifikation gebildet wird u. der cntsprechende Wert in die Daten 
eingeht. Da die Verbrennungswarme yon 1 Mol Glucose 673,4 kcal (E m eey u . B en e- 
DICT), die Losungswarme ( B e r t h e lo t )  —2,25 kcal betragt, kann der Zerfall von
1 Mol. Zucker in 2 Moll. I in Lsg. 4,9 kcal liefern; die Warmeentw. ist also kaurn grofier 
ais bei einfachen hydrolyt. Prozessen, u. es muB die Hauptwarme bei der Vergdrung 
vonHexose, sei es zu Milchsaure (II), sei es zu A. u. C 02, durch die Oxydoreduktion von I 
entwickelt werden. DaC das der Pall ist, geht aus den thermochem Daten horror. 
Die Werte fiir II gel. (324,1 kcal) u. fiir A. gel. +  C 0 2 gasfdrmig (323,85 kcal) stimmen 
prakt. uberein. Die Energiedifferenz bei Bldg. von 2 Moll. II aus 2 Moll. I in wss. Lsg. 
betragt 22,6 kcal, bei Bldg. von 2 Moll. A. 23,1 kcal. DaC fur die Warmeentw. ganz 
iibcrwiegend die Dismutation yon I in Betraeht zu ziehen ist, ergibt sich auch aus 
Yergleichen mit homologen Substanzen. Die Verbrennungswarme yon Phenylglyoxal- 
hydrat (III) wurde zu 905,0 kcal pro Mol. bestimmt, die Losungswarme zu —4,S kcal 
pro Mol.; da die Verbrenmmgswarme yon Mandelsaure (IV) (STOHMANN u. LANGBEIN) 
891,2 kcal, ihre Losungswarme (B e r t h e l o t ) —3,1 kcal betragt, werden beim Uber- 
gang von III in IV 15,5 kcal frei. Die Differenz ist also von etwa der gleichen GroCen- 
ordnung wie bei I, II (pro Mol. 11,3). Die Dismulalion emfacher Aldehyde (Acetaldehyd, 
Butj’laldehyd, Benzaldehyd) liefert durehschnittlich 20 kcal. — Eine weitere Kontrollc 
des Wertes fiir die Verbrennungswarme yon I bietet der energet. Wert fur den Ubergang 
eines Aldehyds in die zugehorige Saure, bei dem durchschnittlich 70 kcal pro Mol frei 
werden. Die Differenz von Acetaldehyd u. Essigsdure betragt 70 kcal, von I u. Brenz- 
traubensaure 67 kcal u. von III u. Phenylglyoxylsdure (bisher unbekannte Verbrennungs- 
warme von den Vff. zu 843,5 kcal bestimmt) 75 kcal (bezogen auf wasserfreies III, dessen 
Hydratationswarme zu + 13,5  kcal bestimmt wurde). Es ergibt sich also auf yerschiedene 
Art, dafl der energieliefernde Teilproze/3 des desmolyt. Zuckerabbaus in der Dismutation 
von I  gelegen ist. (Naturwiss. 20- 379—81. 27/5. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Biochemie.) K o b e l .

E 6, T le r p h y s io lo g ie .
E. Lendel und F. Hogreve, Uber die korrelatwen VerhdUnisse der 5 Hormon- 

organe Hypophyse, Schilddruse, Thymus, Keimdruse und Nebenniere bei gesunden 
Menschen und Haustieren. Auf Grund der nach der interferometr. Methode der Abd. 
Rk. erhaltcnen Abbauwerte der genannten 5 Hormonorgane untersuchen Vff. an Hand 
friiher yerdffentlichter Tier- (Pferd u. Rind) u. Humanyerss. die korrelativen Ver- 
hiiltnisse zwisehen den einzelnen innersekretor. Driisen, wobei sie die Berechnungen 
mittels bekannter yariationsstatist. Grundsatze yornehmen. Beim Haustier u. 
Menschen finden sie hierbei starkste Bindung zwisehen Schild- u. Keimdruse. Wesent- 
liche Unterachiede zwisehen Menseh u. Tier ergaben sich fiir die Korrelation: Hypo- 
physe-Keimdriise. Die Korrelationen der anderen untersuchten Driisen durften einem 
allgemeinen pliysiolog. Funktionsplan entsprechen. (Fermentforsch. 13 [6 ]. 244—61. 
1932. Berlin, Univ. u. Landw. Hochschule, Chirurg. Klinik u. Inst. f. Tierzuchtung u. 
Haustiergen.) SCHWEITZER.

O. Miihlbock und C. Kau£mann, Die Wirkungen des brunstauslósenden Hor- 
mones auf die Lipasen. Die mit Brunsthormonpraparaten erzielten Einww, auf Lipasen
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sind nicht dem Hormon, sondern fast ganz den in den Priiparaten vorhandenen Ballast- 
stoffen zuzuschreiben. (Arch. Gynakol. 149. 623—29. 24/6. 1932. Berlin, Charitó, 
Uniy.-Frauenklin.) W ADEHN.

N. Zaharscu-Karaman und Alexandrine Nastase, Die Wirkung des Ovar- 
hormons auf das G m i tale von Neugeborenen. Tagliche Injektion yon 2,5 Einheiten 
pro Tag. Es erfolgt eine yaginale Hypersekretion u. Ilypertrophie der Brustdriisen. 
Die Veriinderungen waren erheblieh. Gelegentlieli kam es zu Blutungen. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 107. 396. 3/6. 1932.) W a d e h n .

Max Reiss, Die Wirlcung des Hypophysenvorderlappensexualhormons und ihre 
energetischen Grundlagen. Im wesentliehen schon C. 1932. II. 391 u. I. 2598 ref. 
(Med. Klinik 28. 992—95. 15/7. 1932.) W a d e h n .

E. Sachs, Interruptin. Die Sehwangersehaftsunterbrechung mit Interruptin ist 
bei Innehaltung gewisser VorsiclitsmaBnahmen nicht gefahrlicher ais mit anderen 
Methoden u. jedenfalls erheblicher Beachtung wert. (Therapie d. Gegenwart 73. 
312— 17. Juli 1932.) W a d e h n .

I.-I. Nitzescu und Gr. Benetato, Die Wirkung des Exlrakts aus IIypophysen- 
rorderlappen auf das Blutfetl. Die Injektion von Ilorpan  bewirkte beim Hunde ein 
Absinken der Blutfettstoffe, insbesondere der Fettsiiuren. (Compt. rend. Soc. Biol. 
107. 377—79. 3/6. 1932.) W a d e h n .

Werner Grab, U ber die Wirkung des H ypophyse.nvorderlappcns auf die Taligkeit 
der Schilddriise. Nach Injektion von Vorderlappentroekenpulver ist beim Hunde die 
Menge des mit Hilfe der Acetonitrilmethode naehweisbaren Inkretstoffes in der Schild- 
driise im Durchschnitt gegeniiber der Norm haufig gesenkt, im Blut meist deutlich 
yermehrt. Auch der J-Geh. des Blutes wurde durch die Injektionen gesteigert. Das 
im Vorderlappen yorhandeno thyreotrope Hormon fiihrt also zu einer yermehrten 
Ausseliuttung des Schilddriisenhormons aus der Schilddruse. Dieser Verlust wird 
durch yermehrte Nachproduktion in der Driise zum Teil wieder wettgemacht. (Klin. 
Wclischr. 11. 1215— 18. 16/7. 1932. Freiburg, Uniy., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

E. J. Kraus, Welche Zellen der menschlichen Hypophyse bilden aufierhalb der 
Schwangerschaft das Yorderlappengeschlechtshormon ( VLGII) ? Durch Implantations- 
verss. wird die Ansicht befestigt, daB die eosinophilen Zellen des Yorderlappens das 
VŁGH — auBerhalb der Schwangersehaft ■— erzeugen. (Klin. Wchschr. 11. 1020— 21. 
11/6. 1932. Prag, Deutsche Uniy., Pathol. Inst.) W a d e h n .

H. Runge, H. Hartmann und K. Sievers, Quanlitalive Untersuchungen iiber die 
Ausscheidung von Follikel- und IIypophysenvorderlappenhormon am Ende der Schwanger- 
schaft. Die Hormonausscheidung monatelang vor der Gcburt, in der Geburt u. im 
Wochenbett wurde fortlaufend bestimmt. Je nilher der Geburt, um so gro Ber die 
Ausscheidung von Follikelhormon — bis zu 100000 M.-E. taglich. Das Vorderlappen- 
hormon wurde stark schwankend ausgeschieden, seine funktionelle Bedeutung fiir 
das Schwangerschaftsende erscheint gering. (Arch. Gynakol. 149. 608— 22. 24/6. 1932. 
Kiel, Uniy.-Frauenklin.) W a d e h n .

Erich Engelhart, Die Wirkung von Nebennierenrindenexlrakt auf das Genitale 
weibliclier Kaninchen. (Vgl. C. 1931. I. 3695.) Nach Sw iN G LE u. P f i f f n e r  bereitete 
Extrakte aus der Nebenniercnrinde bewirken starkę YergróBerung von Uterus u. 
Mamma beim Kanmchen. Die Art dieser Einw. u. die Tatsachc, daB die Extrakte 
auch bei kastrierten Kaninchen wirken u. bei kastrierten Mausen den Ostrus auslósen, 
lassen yermuten, daB der verantwortliche Wirkstoff das weibliche Sexualhormon ist. 
(Arch. Gynakol. 149. 6 8 8 —93. 24/6. 1932. Graz, Uniy.-Frauenklin.) W ADEHN.

A. Tournade, U ber die zentrale Wirkung des Adrenalins. Die aus fruheren Verss. 
gezogenen SchluBfolgerungen sind nicht beweiskraftig, da die damalige Vers.-An- 
ordnung unzulanglich war. (C o m p t. rend. Soc. Biol. 106. 442. 1931.) W a d e h n .

R. C. Malhotra, Ober die besle anorganische oder organische Jodzufuhr bei Schild- 
drusenerkrankungen. Am besten ist dic Verabfolgung von kfinstlich mit J angerei- 
chcrten Wurzelgewachsen oder ebensolchen Kornerfruchten. (Indian med. Gazette 
67. 337— 41. Juni 1932. St. Marys Coli., Kansas.) W ADEHN.

Horace Gunthorp, Resultate bei der Verfiitterung von Schilddrusen verschiedener 
Wirbeltierarlen an Kauląuappen. Im allgemeinen entsprach die Schnelligkojt der 
Metamorphose der Kauląuappen der yon ihnen bei der Schilddriisenfutterung auf- 
genommenen J-Menge. Schilddrusen yon Menschen u. Katzen wirkten intensiyer, ais 
es ihrem J-Geh. entsprach. Der Wirkstoff wird nicht nur durch den Munddarmkanal

XIV. 2. 78
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aufgcnommen, sondern auch durch die Integumente. (Physiol. Zoolog}' 5. 397— 428. 
Juli 1932. Univ. of Kansas and Univ. of Arizona.) W ADEHN.

Gordon S. Fahrni, Die Bedeulung des Joda bei ‘der Behandlung des Hyperlhyreoi- 
dismus. LuGOLsehe Lsg. ist ein wertvolles Mittel zur Vorbereitung fur die Schild- 
driisenoperation u. ebenso nach der Operation bei der Wiederherst. der n. Schild- 
driisenfunktion. (Canadian med. Assoc. Journ. 27. 42— 14. Juli 1932. Winni- 
peg.) W a d e h n .

T. P. Sun, Ilistophysiogenesis der inkrełorischen Driisen — Schilddriise, Neben- 
nieren, Nebenschilddriisen und Tliymus — beim Hiihnerembryo. Schikldriiscngewebe 
laBt sieh vom 9. Tag der Bebriitung nachweisen; Hormon — gemessen ais J — vom
10. Tage. Von 9 l/» Tagen an laBt sieli Adrenalin in den Nebennieren nachweisen. 
Mit zunehmendem Alter stieg der prozentuale Geli. an Hormon an. (Physiol. Zoology 
5 . 384—96. Juli 1932. State Univ. o f Iowa, Zoology Dep.) W ADEHN.

M. Maxim Steinbach, Experimentelle Tuberkulose bei der Albinoratle. Vergleich 
des Einflusses ton  Amlaminose, Epinephreklomie, Thyreoparalhyreoidektomie auf die 
experi?>ientelle Tuberkulose. Die Ratte ist gegeniiber dem Tuberkelbacillus verscliiedener 
Herkunft sehr widcrstandsfiihig. Avitaminose u. dic Entfernung der Nebennieren 
oder der Sehilddriisen oder auch der Schild- u. Nebenschilddriisen verminderten diese 
Resistenz, u. zwar ani liiiufigsten gegeniiber dem Vogel- u. dem Rindertuberkelbac. 
Gegeniiber dem Menschentuberkelbae. liatto nur die letztgenannte Operation eine Ver- 
minderung der Resistenz zur Folgc. — Die Tuberkulose bietet bei der Ratte mkr. u. 
makroskop. denselben Anblick wie bei anderen Tierarten. (Amer. Rev. Tuberculosis
26. 52. Juli 1932. New York, Columbia Univ., Dep. of Bacteriol., Coli. of Physic. a.
Surg.) W a d e h n .

F. Ellinger, UiUersuchungen iiber die Hautwirkungen ton Róntgenslrahlen am 
Kaninchen. I. Die Wirkungen einer mitlelharten Strahlung und ihre Beeinflussung 
durch Thyrozin. Bei im Juli bcstralilten Kaninchen trat schon bei einer geringeren 
Strahlendosis ein Eiythem auf ais in anderen Jahreszeiten. Mit Thyrosin behandelte 
Kaninchen waren ebenso empfindlich wie die Tiere im Juli. Es ist anzunehmen, daB 
die Sensibilitatssteigcrung im Juli einer erhohten Schilddrusentatigkeit zuzusclireiben 
ist. —  Das Kaninchenohr ist fiir Strahlenunterss. besonders gut geeignet. (Strahlen- 
therapie 43. 357—68. 10/2. 1932. Berlin, Univ., Inst. f. Strahlenforschung.) W a d e h n .

H. Kustner, Zur Thyroxinbehandlung der Eklampsie und der prdeklamplischen 
Slorungen. Thyroxin erwies sieli in Verb. mit Morphium niitzlich bei der Eklampsie u. 
besonders bei praeklampt. Storungen. (Klin. Wchschr. 11. 1016— 20. 11/6. 1932. 
Leipzig, Uniy.-Frauenklin.) W ADEHN.

C.-I. Parhon und Helśne Derevici, Ober die Veranderungcn ton Oewicht, Puls- 
schlag, Atemfreąuenz, p // und der Alkalireserie des Blules beim hyperthyreoidisierten 
und mit Thyroxin oder Paralhormon beliandelten oder einer kombinierlen Zufuhrung 
ton Schilddriise und Nebenschilddriise unteritorfenen Tier. (Compt. rend. Soc. Biol. 
107. 386—88. 3/6. 1932.) W a d e h n .

C.-I. Parhon und Helśne Dereviei, Ober die 7erimderung des Oehalls des Blutes 
an Zucker, Choleslerin, Calcium, Kalium und Pliosphor unter der Behandlung mit Schild
driise oder Thyrozin und mit Paratliormon und einer kombinierlen Behandlung. (Vgl. 
yorst. Ref.) Die Behandlung mit Schilddriise erholit den Blutzueker, das K u. P u. 
Yermindert das Cholesterin u. Ca. Parathormon yermindert Zucker u. Cholesterin, 
erholit Ca, K, P. Unterss. an Hunden. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 388—-89. 3/6. 
1932.) W a d e h n .

P. Florentin und J. Watrin, Ober die Wirkung des Thyroxins auf den Pankreas 
des Meerschweinchens. Die Injektion von T h jT o x in  bcwirkt beim Meerschweinchen 
eine Hyperplasie des insularen Parenchyms; eine Neubldg. von Inselzellcn erfolgt. 
(Compt. rond. Soc. Biol. 107. 372—74.' 3/6. 1932.) W a d e h n .

H. Jensen und E. A. Evans jr., Die Einwirkung ton Sdure und Alkali auf In 
sulin. X V . Mitt. iiber kryslallisiertes Insulin. (X II. vgl. C. 1931. I. 1778.) Wenn man 
annimmt, daB die physiolog. Wirksamkeit des Insulins nicht dem Gesamtmolekul, 
sondern euier bestimmten Gruppe im Molekiil zuzuschreiben ist, so liegen Griinde 
vor, das Cystin ais einen Bestandtcil dieser Gruppe anzunehmen. Eine andere Kom
ponentę ist vielleicht die im Insulin neu festgestellte Glutaminsaure. Fiir die Verb. 
beider Aminosauren werden die Formelbilder I u. II in Vorsclilag gebracht.

Einw. ton Siiure auf kryst. Insulin. Durch 1-std. Erhitzen von Insulin mit Y1 0 -n. 
IIC1 im kochenden W.-Bad werden etwa 0,4% NH 3  abgespalten. Nach Behandlung



1932. II. E6. T ie r p iiy s io l o g ie . 1195

O l  O
Ó—N H , C—NHa
OH, CH,
Ćh ,  ć h , o

H C -N H jH O O C  h Ć —n h - 6 - c —c h , —s - s —
Ó—N H -C ^ Ć h , - S - S -  ć o o h  h ,ń

O H  II
des entstehenden Koagulums mit V3 0 -n. NaOH, Zugabc yon HC1, bis die Lsg. wieder 
Vio'n' ist u- nochmaligem Erhitzen im kochenden W.-Bad bildet sieli wiedernm ein 
Koagulum unter weiterer Abspaltung von NH 3 (0,24%). Beim Erwarmen yon Insulin 
in V1 0 -n. HC1 auf 50° findet nach 1— 10 Stdn. kaum NH3-Abspaltung statt. Dio Akti- 
vitat wird kaum yermindert. Das durch Saurebehandlung frei werdende NH 3  ent- 
stammt wahrscheinlich den Saureamidgruppen, wahrend das durch Alkali freigesetzte 
aus Aminogruppen herriihrt. Die Rk. mit Saure wird an den Formelbildern so erkliłrt, 
daB sich nach I ein Lactamring (aus Saureamidgruppe u. freier NH2-Gruppe der Glut- 
aminsaure unter Abspaltung von NH3) oder nach II ein Diketopiperazinring (aus 
freier Carboxylgruppe des Glutamins u. freier Aminogruppe des Cystins unter W.- 
Abspaltung) mit Zerlegung der freien Saureamidgruppe unter N H 3 -Abspaltung, bildet. 
Die Behandlung mit Alkali sprengt den Lactamring bzw. den Diketopiperazinring u. 
fiihrt zu einem Prod., das wieder saurel. ist u. sich vom ursprunglichen Insulin nur da- 
dureh unterschcidct, daB ein Teil der Amidgruppen abgespalten ist. Nach dieser Auf- 
fassung des Koagulationsyorganges spielen die Aminogruppen eino wichtige Rolle. 
Nach Entfernung der Aminogruppen sollte eine Koagulation nicht mehr móglich sein. 
Das ist in der Tat der Fali, denn mit Alkali behandeltes Insulin Alkali, 3 Stdn.,
34° oder Vio-n- Alkali, 1 Stde., 50°) wird unter den gewohnliclien Bedingungen nicht 
mehr durch Saure gefallt. Allerdings hat die Alkalibehandlung nicht nur die Amino
gruppen beseitigt, sondern auch dio S—S-Bindung des Cystins angegriffen. — Die 
von C arr aufgefundene Inaktivierung von Insulin durch Behandlung mit Sauren 
u. Alkoholen u. die Reaktiyierung durch V 30 " n * Alkali wird allgemein ais Yeresterung 
u. Methylierung des Insulins aufgefaBt. Das nach der Behandlung mit Saure u. Alkohol 
erhaltene Prod. gibt nun keine Ninhydrinrk. mehr. Die Ninhydrinrk. ist aber nach 
Behandlung des Reaktionsprod. mit V?o'n- Alkali wieder auslosbar. Die Rkk. sind 
daher wohl so zu erklaren, daB die freie Carboxylgruppe erst yerestert wird u. dann mit 
der freien Aminogruppe unter Abspaltung yon Alkohol in Rk. tritt unter Bldg. eines 
Diketopiperazinringes. — Einwirkung ton Alkali auf Insulin. Der ąuantitatiyc Vcr- 
lauf der NH3-Abspaltung durch NaOH wird naher studiert. Die 3-std. Behandlung 
yon Insulin mit ‘/jo-ii. NaOH bei 0° spaltet 0,02—0,03% NH 3  ab, bei 34° 0,18% NH3; 
7io-n. Alkali 1 Stde. bei 50° 0,21—0,30%, 7i<rn- Alkali 1 Stde. kochendes W.-Bad
1,57—1,60% NH3. Das Insulin wird auBer bei 0° durch diese Behandlung yollstandig 
inaktiviert. Es wird stets S abgespalten, was auf die Bedeutung des S fiir die physiol. 
Wirksamkeit des Insulins hinweist. Nach Behandlung des Insulins mit Yio -n. Alkali 
ist die Ninhydrinrk. negatiy. Das durch 1 /i0 -n. Alkali in Freiheit gesetzteNH 3 entstammt 
zum Teil wohl auch aus Amidgruppen. Es scheint aber, daB in der mit HC1 erhaltenen 
NH3-Menge diejenige, die bei der Inaktiyierung durch Alkali unter milderen Bedin
gungen entsteht, nicht enthalten ist. Insulin, das durch 1-std. Erwarmen mit Vio'n- 
HC1 im sd. W.-Bade unter Abspaltung von 0,4% NH 3  ausgefallt worden war, gab 
namlich mit Alkali bei 34° u. 50° NH 3  ab, u. zwar in derselben GroBenordnung, wie man 
sie aus kryst. Insulin u. Alkali erhalt. — Bei der Alkalibehandlung wird der Arginin- 
bestandteil des Insulins nicht angegriffen. (Ztschr. physiol Chem. 209. 134— 44. 11/7. 
1932. Baltimore, JOHNS H op k in s Uniy. Pharmakol. Inst.) W ad eh n .

C.-I. Parhon und T. Cahane, Ober den Einflup der Thymus auf das Wachstum. 
Von 19 mit Thymus gefutterten Tieren (Hund, Ente, Meerschweinchen, Katze) 
nahmen 12 schnćllcr an Gewicht zu ais Kontrollen. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 
756—58. 1931.) W a d e h n .

O. Fiirth, R. Scholl und H. Hernnann, Iiber das Auftreten von phenolischen, 
auf Grund der Millonschen Iłeaktion erfaflbaren łlarnsubstanzm. In der n a c h  dem 
Vorgange von M 5 r n e r -S j ÓQUIST mit barythaltigem A.-A. abgetrennten Harnfraktion 
sind a th e ru n l .  Phenole enthalten, die sich  mittels der M lLLO N schcn Rk. quantitativ
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erfassen lassen. Diese plienol. Substanzen treten besonders bei erhohtem Zerfall von 
korpereigenem Protoplasma u. bei Storung der Leberfunktion yermehrt im Harn auf. 
Sie stehen zu einer yermehrten Neutral-Ś-Ausscbeidung in Beziehung. Die quanti- 
tative Unters. des Harńs auf Neutral-S u. MlLLON-Korper gibt eine wcrtvolle Be- 
urteilungsmóglichkeit iiber den Protoplasmazerfall u. iiber die Integritat der Leber- 
funktion. (Klin. Wclischr. 11. 1231. 16/7. 1932. Wien, Univ., Inst. f. med. Che
mie.) Wa d eh n .

Ludwig Pincussen, fjber die Wirkung der Bestrahlung auf den Stoffwechsel der 
Kohlehydrate und ihre Beziehung zum Vilamin D. Es war bereits friiher festgestellt. 
worden, daB der auf Bestrahlung eintretenden Blutzuckersenkung eine Erhóhung des 
Blutzuckers u. eine Abnahme der Blutmilchsaure yorangehe; der Quotient Kohle- 
hydrat: Milchsaure nimmt zu. Dasselbe ist auch in den Organen der bestrahlten 
Tiere der Fali, da das Glykogen ansteigt, die Milchsaure abnimmt. Es zeigte sich 
nun, daB diese Erscheinungen auch durch Verfiitterung bestrahlter Nahrungsmittel 
oder yon Vitamin D zu erzielen sind. Dieses Yitamin scheint also beim Kohlehydrat- 
stoffwechsel maflgeblich beteiligt zu sein u. es scheint, daB ein Teil der Bestraldungs- 
wrkg. auf die Bldg. dieses Yitamins zuriickzufuhren ist. (Klin. Wehschr. 11. 1231. 
16/7. 1932. Berlin, Stadt. Krankcnh. am Urban, Biol. chem. Inst.) W a d e h n .

Isidore Sehrire und Harry Zwarenstein, Der Einflufi der Keimdriisen auf den 
FAweijistoffwechsel. I. Mitt. Kreatininausscheidung mit dem Urin naeh Kastralion. 
Ausfall der Keimdriisen erhoht die Kreatininausscheidung. Implantation von Keini- 
gewebe fiihrfc n. Verhaltnisse hinsichtlich Kreatinin herbei. (Biochemical Journ. 26. 
118—21. 1932. Cape T o t o , Univ. Dep. of Physiol.) OPPENHEIM ER.

Jerzy Glass und Georg Groscurth, Die Veriindemng des isoelektrischen Punktes 
des Hamoglobins und seine Beziehungen zum Sdure-Basenhaushalt. Ansteigen des iso- 
elektr. Punktes des Hamoglobins wirkte einer Ansauerung des Blutes entgegen. Bei der 
Beurteilung des lonengleichgcwichtes im Blut in yivo ist neben den bisher bekannten 
Faktoren das Verh. des isoelektr. Punktes des Hamoglobins ais weiterer Regulations- 
mechanismus zu berticksichtigen. (Klin. Wchschr. 11 . 1070—71. 18/6. 1932. Berlin, 
Krankenh. am Urban.) F r a n k .

A. A. Wassiljew, Vergleichende Bewertung einiger Melallegierungen vom Stand- 
■punkt ihrer 'praktischen Bedeulung fiir die Traumalologie im Frieden und im  Kriege. 
{Vgl. C. 1931. 1. 1636.) Die Verss. iiber die Wrkg. yon Legieiungcn auf Gewebe wurden, 
insbesonderc in Bcriicksichtigung ihrer Bedeutung bei Knocliennaht u. in der Osteo- 
syntliese fortgesetzt. Die untersuchtcn I^egierungen bilden folgende drci Gruppen:
I. wl. oder fast u n l.  Legierungen: Duralumin, Babbit, nichtrostender Kruppstahl, 
Ni-Cr-Stahl; II. teilweisc 1. Legierungen: Phospliorbronze, Tombak, Messing, Jlelchior, 
Neusilbcr, Ag-Cu-Legierung, Al-Bronze, L A N E -P la tte n  aus Stahl u. aus yernickeltem 
Stahl; III. in Geweben stark 1. Legierungen: Nickelin u. Manganin. Die Legierungen 
der Metalle der 3 Gruppen stehen hinsichtlich ihres biolog. Verh. im Gegensatz zu den 
Metallen, aus denen sie zusammengesetzt sind, was sich besonders deutlich bei Nickelin 
zeigt : dieses reizt das Gewebe erheblich weniger, ais seine Komponenten Cu, Ni u. Zn. 
Im Manganin sind dagegen die biolog. Eigg. der Metallkomponenten (CKi, Ni, Mg) kaum 
yerandert. Eine grofie Reilie von Legierungen, wie Babbit, Tombak, P-Bronze, Messing, 
Neusilber u., teilweise, Cu-Ag-Legierungen, rufen eine heftige Entzundung u. Nekrose 
der Gewebe hervor. Stahl ist ein geeignetes Materiał fiir die Anwendung im lebenden 
Organismus, jedoch spielt die Zus. des Sfcalils eine Rolle. Aus der Gruppe I haben sich 
KRUPP-Stahl u. Ni-Cr-Stahl, namentlich hinsichtlich der weichen Gewebsteile, am ge- 
eignetsten erwiesen. Manganin zeigt starkę Lsg. oder Oxydation in den weichen Ge
weben. Nickelin scheint das Bindegewebe zu aktiyieren. (Militar-Med.-Ztschr. [russ.: 
Wojenno-Medizinskii Shurnal] 2. 145—53. 1931.) ScHONFELT).

Isaac Neuwirth und George B. Wallace, Eine Bemerkung iiber die Absorption. 
Serumkonzentration und narkotische Wirkungen des Magnesiums. Aus Verss. an Hunden 
folgern die Vff., daB die Absorption des Mg aus dem Magen-Darmkanal durch yer- 
sohiedene Faktoren bedingt wird, u. daB die Starkę der narkot. Wrkg. yon der Hóhe 
des Mg-Geh. des Serums abhangt. So werden erste Zeichen einer Dcpressionswrkg. 
bei einer Mg-Konz. von 5— 6  mg-%, sehr deutliche u. allgemeine narkot. Wrkg. bei
14 mg-% u. yolle Anasthesie bei ca. 20 mg-% beobachtet. Die letale Serum-Mg-Konz. 
liegt- nur wenig oberhalb yon 20 mg-%. SchlieBlich zeigte sich, daB Hunde, die naeh 
Verabreiehung des Mg-Salzes erbrachen, eine geringere Serum-JIg-Konz. besaBen ais 
Hunde, die nicht gebrochen hatten, so daB also die gesamte absorbierte Mg-Menge
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durch Erbrechcn vermindert wird. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 45. 109— 12. 
Mai 1932. New York, Dep. of Pharmacol. Univ.) Mah n .

Gertrude M. B. Morgan, Ai-ertinnarkose in der Geburtshilfe. Gute Erfolge. 
(Brit. med. Journ. 1932. II. 10— 12. 2/7. 1932. London.) H. W OLFF.

Johannes Koch, U ber Cocainersatzpraparate und die Grenzcn ihrer Anwendungs- 
moglichkeit. Panlocain u. Larocain haben sich ais Cocainersatzpraparate, auch zur 
Oberflachenanasthesie sehr gut bewahrt. Angabe von Rezepten fiir die yerschiedenen 
Anwcndungen. (Fortschr. Therapie 8 . 338— 41. 10/6. 1932. Halle, Univ., Hals-Nasen- 
Ohrenklinik.) H. W o l f f .

A. J. Orenstein, Atebrin bei der Behandlung der schweren Malaria. Hcilung, 
Freibleiben von Rezidiven bei Kombination von Atebrin mit Plasmochin. (Brit. med. 
Journ. 1932. II. 8 — 10. 2/7. 1932. Johannesburg, General Hospital.) H. W OLFF.

A. Ling Chen, Vorlaufige Bemerkungen iiber Theophyllin-Monodłhanolamin. 
Theophyllin-Monodthanolamin wurde auf sein pharmakolog. Verh. (Wrkg. auf Blut- 
druck, Atmung), speziell auf seine diuret. Wrkg an Kaninchen, Hunden u. Menschen 
studiert. Die pharmakolog. bzw. diuret. Wrkg. u. die Toxizitat wird durch dio Theo- 
phyllinkomponente der Verb. verursacht. Dio Vcrb. ist ein farbloses Pulver, 11. in W. 
u. bei gewóhnlicher u. crniedrigter Temp. stabil. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 
45. 1—5. Mai 1932. Indianapolis, Indiana, Lilly Rcs. Labor.; Eli Lilly u. Co.) Mahn.

I. D. Bronfin und Isidor Singerman, Ahuie aplastische Anamie ais Komplikalion 
einer Salvarsanbehandlunq. Bericht iiber einen bei bestehender Tuberlculose wegen Sypliilis 
behandelten Fali. (Journ. Amer. med. Assoc. 98. 1725— 28. 14/5. 1932.) H. W OLFF.

Hans Lehmann, Die Wirkung der Kohlensaure auf den menschliclien Organismus 
und ihre Bedeuiung fiir die offentliche Gesundheitspflege. Die Vertraglichkeitsgrenze des 
menschlichen CO„ liegt wesentlich hóher, ais man bisker annahm, sie ist mit etwa 8  bis 
10% Beimengung zur Atemluft zu yeranschlagen. Vielfach liegt dio Grcnze wesentlich 
hoher. Manche Tiere konnen Atemluft mit bis zu 50% C 02-Beimengung 1 — l ł/ a Stdn. 
lang ohne Schaden vertragen. Der Mensch ist wesentlich empfindlicher gegen C02 ais 
Tiere, die Wrkg. hiingt jedoeh, wie bei allen Gaswrkgg., von der EmpfindUclikeit des 
einzelnen Individuums ab. Der CO,-Geh. der freien Luft liegt im Mittel bei etwa 0,04%, 
ein Untersehied zwischen Stadt- u. Landluft im C 0 2-Geh. ist nicht beobachtet worden. 
(KI. Mitt. Ver. Wasser-, Boden-, Lufthygiene 8 . 145— 58. Juni/Okt. 1932. Berlin- 
Dahlem, Jena.) F r a n k .

Carey P. Mc Cord, Die Giftigkeit des Allylalkohols. Inhalationsverss. an Kaninchen, 
Affen u. Ratten mit verschiedenen Konzz. von Allylalkohol ergaben, daB Konzz. weit 
untcrhalb 50: 1 Million noch gefahrlich sind; unterhalb der Konz. 5 : 1 Million wurden 
nur leichte Schleimhautreizungen beobachtet. (Journ. Amer. med. Assoc. 98. 2269—70. 
25/6. 1932. Cincinnati.) H. W o l f f .

Leo Spira, Seltenere Wege der Bleivergiftumj. Vf. weist darauf hin, daB in don ver- 
schicdenen Landem die gesetzliehen Bestst. iiber die Zuliissigkeit von Pb-Róhren fiir 
Wasserleitungszwecke ganz verschieden sind. (Miinch. med. Wchsehr. 79. 1003— 04. 
17/6. 1932. London.) F r a n k .

S. R. Trotman, Das Problem der Dermatitis. 90°/0 aller Klagen beziehen sich auf 
Wollwaren. Es ist fraglich, ob reine Farbstoffe irgendeine Beizwirkung haben. Vf. be- 
spricht ausfiihrlich Bau u. Eigg. der menschlichen Haut, sowie die Art, in der Reiz- 
stoffc u. Mikroorganismen auf sie wirken konnen. Er kommt zu dem SchluB, daB 
reine Farbstoffe nur dann hautreizend wirken konnen, wenn sie Nitrogruppen enthalten, 
wie z. B. Naphtholgdb. Eine Red. von Farbstoffen vom Typ des Coomassie Violet A V 
zu p-Phenylendiamin, dessen Reizwrkg. aus der Pclzfśirberei bekannt ist, ist nach Vf. 
kautn móglich. Da Haulreizungen ganz iiberwiegend nur von Wollwaren gemeldet 
werden, so sind moglicherweisc die zur Ausriistung der Wollwaren gebrauehten Chemi- 
kalien, wie S 0 2, H 2 S 04, NasS 0 4 u. Cr-Salze ais hierfiir verantwortlich anzusehen. 
(Dyer Galico Printer 67. 569—70. 27/5. 1932.) F r i e d e m a n n .

Katharine Dodd, A. S. Minot und Horton Casparis, Guanidin ais ursachlicher 
Faktor bei der alimentaren Intozikation der Kinder. Bei alimentaren Intoxikationen 
(besonders in Krampfstadien) entsprechen die Veriinderungen im Blutchemismus 
(Zuckergeh. u. Guanidingeh.) den Veranderungen, die bei der esperimentellen Guanidin- 
vergiftung beobachtet werden. Auch Ca-Therapie (Ca-Gluconatinjektionen) zeigen 
einen Effekt, der die Annahme ursachlicher Zusammenhange zwischen Intoxikation 
u. Guanidinvergiftung rechtfertigt. (Amer. Journ. Diseases Children 43. 1—9. Jan. 
1932. Nashville, Tenn., Yandcrbilt Univ., Med. School, Dep. of pediat.) Opp.
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Philipp Leitner, Beitrdge zur Therapie der kmppdsen Pneumonie der Sauglinge 
und Kleinkinder mit Oplochin. Oplocliin bewahrte sieh bei durch Pneumokokken yer- 
ursaehten Pneumonien. (Jahrb. Kinderheilkunde [3] 85 (135). 257—71. Mai 1932. 
Klausenburg, Rumanien.) FRAKK.

A. Kenner, Salvysat ais Antiliidrolikum bei Tuberhdose. Gegen tibermaCige 
ScliweiBbldg. bei Tuberkulosen bewahrte sieh Salvysat (B u r g e r ). (Wien. med. 
Wchschr. 82. 675. 28/5. 1932. Wien, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

E. W. Riches und M. Kremer, Die Wirkung von Piluitrin bei Krebs. Entgegen
den Befunden von SuSMAN (C. 1 9 3 1 . II. 3623) hatten Pituitrin- u. Theelin-lnjek- 
tionen kcinen lebensyerlangerndcn Effekt bei Krebs. (Brit. med. Journ. 1 9 3 2 . I.
S77—80. 14/5. London, Middleses Hosp.) W a d e h n .

W. Stewart, Die Behandlung von Krebs mii Pituitrin und Theelin. Die Behand- 
lung yon Krebs mit den bciden Hormonen war wirkungslos. (Brit. med. Journ. 1 9 3 2 .
II. 98—99. 16/7. Glasgow.) W a d e h n .

P. Pharmazie. Desinfektion.
Neumann-Wender und JoseJ Weillberg, Untersuchungen iiber Yaginaltabidlcn. 

Die Unters. mehrerer im Handel yorkommender Vaginaltabletten (Epeton, Agressit, 
Sterilamin, Spermacid u. a.) ergab, daB eine schnelle Abtotung der Spermatozoiden 
nur in Ggw. einer genugenden Menge W. erfolgt. (Pharmaz. Monatshefte 1 2 . 
221— 24. 1931.) " " S c h n ó f e l d .

Wilhelm Hutll, Mangan ist giftig. (Vgl. SCHWARZ, C. 1 9 3 2 . I. 971.) Unter 
Hinweis auf die Giftigkeit des Mn-Ions wird vor dem Gebraucli von KM n04 fiir 
Spulungen gewarnt. (Seifensieder-Ztg. 58. 862. 1931.) S c h o n f e l d .

Gabriel Bertrand und P. de Berredo Carneiro, Beitrag zur chemischen Unter- 
suchung der Giiaranapaste. Inhaltlich gleiche Arbeit wie C. 1 9 3 1 . II. 2479. (Vgl. auch
C. 1 9 3 2 . I. 1387.) (Buli. Soc. scient. Hygifene alimentaire 1 9 . 257— 61. 1931.) G r o s z f .

K. A. Karsmark, Syrupus senegae. Vf. vergleicht die hilmolyt. Indices von 
nach yerschiedenen Vorschriften hergestellten Senegasyrupen. (Syensk farmac. Tidskr. 
3 6 . 306. 30/5. 1932. Linkóping.) ’ W il l s t a e d t .

W. Brandrup, Fenchelhonig. 4 Handelsproben Fenchclhonig enthielten aus- 
nahmslos Kunsthonig oder Capillarsirup. Der Fenchelgeh. wurde auf Grund der Diazo- 
reaktion des Anęthols geschiitzt. 3 Proben waren frei von Fenchel, eine 4. mag einigo 
Spuren enthalten haben. Es wird geraten, nieht zu viel Wert auf Klarung des Fenehel- 
honigs zu legen, da sie auf Kosten des Geh. an Fenchel geht. (Pharmaz. Ztg. 76. 
1411—12. 1931. Cottbus, Kronen-Apoth.) H e r t e r .

R. Massy, Betrachtungen iiber die therapeulische, Anwendung von Baregine,. 
Baregine bezeiehnet eine organ. Materie der schwefelhaltigen Wasser. Obwohl sehon 
seit langem empir. in der Therapie angewandt, weiB man bis heute nichts genaues 
iiber das akt. Prinzip, Bisherige Unterss. ergaben einen Schwefelgeh. in 100 g Trocken- 
substanz der zwischen 36,61 u. 0% yariert. Vf, stellt Richtlinien fiir die chem., botan. 
u. klin. Auswertung auf. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 6 9 . 283— 89. 1931.) T r u p e r .

F. Schlemmer und M. Siegert, Die Verwendung von Benzidin zur Darstellung 
von Xarkotech loroform und zur Priifung von Narkosechloroform auf Reinheit. Die Brauch- 
barkeit. des yon SBARSKI (C. 1931. I. 2232) yorgeschlagenen Verf., sowie die l\Toglich- 
keit, hierauf eine yereinfachte Reinheitspriifung zu griinden, wurden gepriift. Die Be- 
seitigung yon Phosgen u. HC1 ist mittels Benzidin moglich, wenn dieses in der etwa 
20-faehen Menge der argentometr. zu ermittelnden u. auf Cl zu berechnenden Verun- 
reinigungen angewandt wird, — Cl wurde auch in prakt. unmoglicben Gehh. restlos 
beseitigt. —  Die Beseitigung der in Frage kommenden Aldehyde (Chloral, Chloral- 
alkoholat, Acetaldehyd) gelingt nur, wemi die Benzidinmenge das 20—25-fache der 
Yerunrcinigungen betragt. — Bei der Beseitigung der „fremden organ. Stoffe" ist 
Benzidin an sieh ohne Wrkg.; einfaches Abdest. yon etwa 3/s hat die gleiche be- 
friedigende Wrkg. — Bei der Priifung auf Phosgen geniigt statt der yom D. A.-B. VI 
yorgeschricbenen 24-std. Rk.-Dauer 1/ t Stde. Da mit Phosgen stets HC1 anwesend ist, 
kann auf beide gememsam in einer Rk. gepriift werden, Benzidin u. Dimethylamino- 
azobenzol sind hierbei gleichwertig. Vff. sehlagcn vor, auch auf Cl mit Benzidin zu 
priifen (blauer N d . oder blaue Fiirbung), u. so die J-Zn-Starkerk. einzusparen. Dagegen 
kommt Ersatz yon N e s z l e r s  Lsg. bei Priifung auf Aldehyde durch Benzidin nieht in
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Frage. In allcn Fallen darf nur Benzidin pro analysi Verwendung finden. (Pharmaz. 
Ztg. 77. 689—93. 2/7. 1932.) D e g n e r .

Hans Schwarz, AUe Mundwasser in modemem Gewande. Vorschriften fiir Eaux 
dentifriees u . andcrc Mundwasser. (Seifensieder-Ztg. 59. 187. 23/3. 1932.) SCHÓNFELD.

0 . Gerhardt, Hormoncremes. (S e ifen s ied e r-Z tg . 59. 385—8 6 . 15/6. 1932.) SCHONF.
Alfred B. Searle, Kaolin in Pharmazie und Parfiimerie. Aufzahlung u. Be-

sprechung der in den genannten Zweigen gegebenen Verwcndungsm6 gliehkeiten des 
Kaolins, sowie der fiir die yerschiedenen Zwecke zu stellenden Qualitatsforderungen. 
(Chemist and Druggist 116. 594—95. 650—51. 11/6. 1932.) D e g n e r .

E. L. Lederer, Kolloidchemische Unlersuchungen an anorganisehen Pulvem  (Puder- 
bestandteile). Es wurden das Schiittgcwicht, der Quótient: wahres spezif. Gewicht/ 
Scliiittgewicht, von Vf. ais die Sperrigkeit bezeichnet, das W.-Aufsaugevermogen, 
das Adsorptionsvermogen fiir Farbstoffe, Sauren u. Salze der meist yerwendeten Puder- 
bestandteile (Talkum, CaC03) MgC03, ZnO sowie T i0 2) untersucht. Allgemein wird 
Talkum auch nach den Versuehsergebnissen des Vf. der gegebene Puderbestandteil 
sein; sein hohes Schuttgewieht laBt sich durch Magnesia yerringern, dic zugleich hohes 
Aufsaugevermogen u. bas. Wrkg. (Abstumpfung der SchweiBsauren) bewirkt. Um diese 
nicht zu iibersteigern, wird sich im allgemeinen T i0 2 am geeignetsten erweisen. (Seifen- 
sieder-Ztg. 59. 203— 04. 221— 22. 6/4. 1932.) SCHÓNFELD.

E. Schónberner, Uber Haarpflege und Tlaarpflegemiitel. (S e ifen s ied e r-Z tg . 59. 
363—64. 8 / 6 . 1932.) S c h Ón f e l d .

H. Schwarz, Dauerwellmfixativ. 50 g Gummi arabicum in 900 g W. werden
2,5 g p-Oxybenzoesauremethylester in 50 g A. zugegeben. (Seifensieder-Ztg. 59. 
300. 11/5. 1932.) * S c h Ón f e l d .

W. A. Knight, Ricinusólseife. Vorschriften zur Darst. u. Weitcrverarbeitung zu 
Kresolseifenlsg., Terpentinliniment u. a. (Pharmac. Journ. and Pharmacist 128. 222. 
19/3. 1932.) " P. H. S c h u l t z .

W. Schreiber, Waschedesinfeklion bei Tubcrkulose, ein Riickblick uiul neue Ver- 
suche mit Sagrotan. Sagfotan ist zur Entkeimung yon mit tuberkulosem Auswurf be- 
schmutzter Wasche geeignet. Eino l,5°/0 ig. Yerdiinmmg tótet in 4 Stdn. die Keinie 
sicher ab. Dies Desinfektionsmittel zeichnet sich dureh besondere Wirtschaftlichkeit 
aus. (Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 74. 78—92. 24/3. 1932. Freiburg i. Br., 
Hyg. Inst.) ___________________ S c h n i t z e r .

Wellcome Foundation Ltd., Thomas Anderson Henry u n d  Humphrey Paget,
London, Herslellung anlilepróser Drogen. Man stellt die Alkyl-, Hydroaryl-, Aralkyl- 
oder Alkylliydroaryl-Ester aus den Fettsauren der Ole von Flacourtiaceensam.cn, z. B. 
Hydnocarpus anthelmintica, dar dureh Entfernen der nicht krystallisierbaren natiir- 
liohen Sauren mittels Auskrystallisierens aus A. u. Esterifizierung der Mischung der 
erhaltenen krystallisierten Sauren. (E. P. 369 062 vom 13/5. 1931, ausg. 7/4. 
1932.) SCHUTZ.

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Herstcllung von halłbaren 
ubcrsattiglen Calciumgluconatlosungen durch Auflosen yon Ca-Salzen yon Polyoxy- 
monocarbonsaurcn aus Aldodisaccharosen in h. konz. Ca-Gluconathijg., Abfiillen der 
h. Lsgg. u. VerschluB der GefaBe yor Beginn einer Krystallisation. Geeignet sind 
z. B. die Ca-Salze der Lacto- oder Maltóbionsdure. Es gelingt so, Lsgg. mit einem Geh. 
bis 25°/0 Ca-Gluconat herzustellen. (E. P. 372225 vom 14/10. 1931, Auszug yeroff. 
26/5.1932. D. Prior. 14/10.1930. Zus. zu E. P. 314460; C. 1929. II. 3598.) A l t f .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von salzartigen
Verbindungen aus Sarkosinanhydrid (I) oder Betain (II) und Phenolabkommlingen. 
Man versehm. z. B. Decylresorcin (III) mit I am W.-Bad, oder man dampft Lsgg. von II 
u. III (F. des Rk.-Prod. 130°), — Heptylresorcin u. II (F, des Prod. 137°), — 4-Phenyl- 
athylresorcin u. II (F. des Prod. 190—192°) in A. ein. Die Verbb. sind geschmacklo3  

u. kónnen zu Tabletten yerarbeitet oder ais Pulyer benutzt werden (hierzu vgl. auch
E .P . 330 519; C. 1930. II. 1772). (Holi. P. 26 727 yom 27/1. 1930, ausg. 17/5. 
1932.) Altpeter .

Chem.-pharm. Fabrik Dr. med. Hubold & Bartsch, Griinheide, Mark, Ver- 
fahren zur Ilerstellvng eines Salzes des 2,4-Diaminoazobenzols, dad. gek., daB man auf
1 Mol. 2,4-Diaminoazobenzol, in CHC13 gel., eine wss. Lsg. von etwa 2 Moll. H J ein- 
wirken laBt. — Z. B. lost man 212 g 2,4-Diaminoazobenzol in CHCI3, gibt 256 g H J  
zu u. krystallisiert den Nd. aus A. um. Man erhalt das in konz. A. 1. 2,4-Diamino-
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azobenzoldihydrojodid in Form von rotcn Prismen vom F. 184° u. einem J-Geh. yon 
53,3%. Das Prod. dient ais Thcrapeuticum. (D. R. P. 552 922 KI. 12 q vom 20/G. 
1932, ausg. 15/9. 1931.) N o u v e l .

John W. Bullock, Miami, V. St. A., Ephedrinlosung. Man stellt eine Lsg. von
1—5% EphedrinhydrocIdorid, 0,8% NaCl, 0,75% Chlorbutanol, 1/8% Eucalyptol,
Vie% Phenol, i/8% Menthól u. ‘/o— 1% Pflanzengummi (Traganth, Islandisch Moos 
usw.) her. Die Lsg. ist haltbar u. iibt eine schnelle Wrkg. auf die Atmungsorgane (Nase) 
aus. (A. P. 1862253 vom 10/3. 1930, ausg. 7/6. 1932.) A l t p e t e r .

Abbott Laboratories, Chicago, ttbert. von: Edmond E. Moore und Edgar
B. Carter, Indianapolis, V. St. A ., Óllosungen yon  Ephedrinsalzen. Ephedrinsalze 
von Fettsauren mit mehr ais 8  C-Atomen wie Ol-, Ricinol-, Erucasaure lasscn sich 
in Mineralolen (Petroleum) losen. Die Lsgg. neigen zum Sehaumen; sie sollen thera- 
peut. yerwendet werden. (A. P. 1 861 543 yom 29/3.1930, ausg. 7/6.1932.) A l t p e t e r .

Goedecke & Co. Chem. Fabrik A, G., Berlin-Charlottenburg, Darstellung des 
Phenylałhenyl-p-duithozydiphenylamidins, dad. gek., daB man durch Erwarmen von 
Phenylcssigsaureanhydrid u. p-Phcnetidin das p-Phenylacetylphenetidin herstellt u. 
diescs bei Ggw. von P-Chloriden sowie gegebenenfalls von indifferenten organ. Lósungs- 
mitteln mit p-Phenetidin umsctzt. — Dio Rk. erfolgt im Sinne der Gleichungen:
1. 2 C2H 5 0-C 8H(N H , +  (C6H5 CH,-C0),0 =  H20  +  2 C6H.1(OC2 H 6 )1 -(NHCOCH 2 C6 H5 ) 1

2. CcH,(OC2 H 5 ) 1  • (NH • CO • CH2  • C8H 5 J1  — ->- P-Chloride =  
C6 H,(0C„H,)-(N: C[C1]-CH2 -C6H5) — >• 3. +  C6H 4 (OC2 H 5 )i-(N H 2 )‘- H J i  =

C2H 5 • O - / ___ y —N : C(CH2C6H5) • N H - < ( _____ ^>-O C 2H 5

Dic Eiufiihrung der Benzylgruppc in das Athenyl-p-diathoxydiphenj’lamidin bedingt 
eine Herabsetzung der Toxizitiit um ein Mehrfaches. Spasmolyt. u. allgemein schmerz- 
stillcnde Wrkgg., festgestellt im Mauseyers. mit Hilfe der Schmcrzrk. von llAFFNER 
setzen das Plienylathenyl-p-diathoxydiphenylaniidin bzgl. seiner pharmakolog. Wrkg. 
in Parallcle mit bestimmtcn Benzylderiw., wio dem Papaverin. Man erhitzt z. B. 
p-Phenełidin mit PhenylessigsaureanJiydrid mchrere Stdn. auf 130°, estraliiert nach 
dcm Erkalten mit A. u. kocht mit Ticrkohle. Beim Abkiihlen der filtrierten Lsg. scheidet 
sich das p-Phenylacelylphenetidin (I) aus, Nadeln, F. 128— 130°. t)bergieBt man I kalt 
mit einem Gemisch von POCl3 u. Bzl., bzw. mit PC'l3, bzw. mit PC15  u. Lg., gibt uiitcr 
starker Kuhlung p-Pkenetidin, gegebenenfalls in Bzl. gel., hinzu, dest. nach Aufhoren 
der HCl-Entw. das bzgl. Losungsm. ab u. extrahicrt den Ruckstand wiederholt mit 
verd. HC1, so scheidet sich aus der Lsg. durch NH 3 das Phcnylathenyl-p-didlhozy- 
diphenylamidin, aus yerd. A., Krystallo, F. 113°, ab. (D. R. P. 533 038 KI. 1 2  o 
vom 19/2. 1929, ausg. 10/9. 1931.) S c h o t t la n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Pyridonabkommlingen. Durch Erhitzen von Pyridin  mit (3-Bromathylphthalimid 
auf 130° u. anschlieBende Oxydation mit K-Ferricj'anid in NaOH erhalt man die
2-Pyridon-N-Sthylphthalamidsaure (I), die bei Verseifung in AT-Aminoathyl-2-pyridon
iibergeht, F. des Hydrochlorids 183°. — I schm. bei 135— 137° u. geht bei hoherer Temp. 
in 2-Pyridon-N-athylphthalimid (F. 205°) iiber. — Die Yerbb. sollen therapeut. yer
wendet werden. (Schw z. P . 1 5 1 8 8 9  vom 10/8. 1929, ausg. 1/4. 1932. Zus. zu 
Schwz. P. 150 126; C. 1932. I. 3930.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung von 
N-Didthylaminoathyluochinolon durch Erhitzen von Isochinolin mit Chlordthyldidthyl- 
aminhydrochlorid auf 125°, bis die M. in W. 1. ist, u. anschlieBende Oxydation mit 
K-Ferricyanid in alkal. Lsg. Die Verb. ist ein gelbes Ol, Kp . l i 5  175— 17S°, F. des 
Pikrats 162—164°; sie soli therapeut. yerwendet werden. (Schwz. P. 151 888 vom 
10/8. 1929, ausg. 1/4. 1932. Zus. zu Schwz. P. 150 126; C. 1932. I. 3930.) A l t p e t e r .

J. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung ton 5-Chlor-S-oxy- 
chinolinsulfcmsaure, dad. gek., daB man 5-Chlor-8-oxychinolin in der Warme mit 
rauchender H 2 S 0 4 behandelt. — Man sulfoniert z. B. mit H 2 S 0 4 von 23% S 0 3 -Geh. 
bei 160° ( \yj2 Stdn.). Die Yerb. ist gegenuber Bacterium Coli wirksamer ais die Jod- 
osychinolinsulfonsaurc. (D. R. P. 552 920 KI. 12 p vom 7/3. 1931, ausg. 20/6. 
1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindnstrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Bockmiihl, 
Heinr. Jensch, Frankfurt a. M.-Hóchst, Karl Streitwolf, Frankfurt a. M. und Alfred 
Fehrle, Bad Soden, Taunus), Darstellung eines Salzes aus 2-Athoxy-6,9-diaminoacridin
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und 4-Oxy-3-acelyhnnhwbenzol-l-arsinmure, dad. gek., dafi man die Baso mit der Sauro 
oder Salze der Saure mit Salzen der Base umsetzt. — Die Umsetzung erfolgt z. B . 
iii CH3OH; aus der Lsg. wird das Salz mit Aceton gefallt. F. 233— 234° (zers.), sil. 
in W. Dio Verb. soli gegen Infcktionskrankheitcn verwendet werden. (D. R. P. 550 640 
KI. 12 p vom 27/5. 1930, ausg. 9/6. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Werner Schmidt, 
Frankfurt a. M.-Fechenheim), Herstellung fon Monoacyldiaminoacridinen bzw. dereń 
Salzen gemiiB Pat. 546 661, dad. gek., daB man Diaminoacridino liier mit Saurekalo- 
geniden acyliert. — Durch Eiriw. von Chlorameisensaurealhylcster auf eine Lsg. von
з,6-Diaminoacridin (I) in li. Eg. erhalt man (3-Aminoacridyl-6)-athylurethanhydrochlorid,
roto Krystalle aus A., 11. in W. mit orangegelber Farbę u. griiner Fluorescenz, wl. in 
verd. A.; die Diazoverb. ist rotgelb. — Aus I in Eg. mit Benzolsulfonsaurechlorid wird 
die 3-Benzohulfonylaminoverb. erhalten, rotgelbes Pulycr; dic Diazoverb. gibt mit 
R-Salz einen rosaroten Farbstoff. — Aus 2-Athoxy-6,9-diaminoacridin erhalt man 
in gleiehcr Weise mit Acetylchlorid die im Hauptpat. beschriebenc Monoacctyherb. 
(D. R. P. 550 934 KI. 12p vom 10/2. 1931, ausg. 23/5. 1932. Zus. zu D. R. P. 546 661; 
C. 1932. I. 3467.) Al t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Fritz Mietzsch 
und Hans Mauss, Wuppertal-Barmen), Darstellung N-substiluierlcr 2-Alkoxy-6-halogcn- 
9-aminoacridine, dad. gek., 1. daB man einen in 9-Stellung stehenden austausch- 
fahigen Substituenten solclicr Acridinycrbb., dio in 2-Stellung eine Alkoxygruppe u. 
in 6 -Stellung ein Halogen oder in diese Gruppen iiberfuhrbare Substituenten enthalten, 
nach ublichen Methoden gegen eine durch einen bas. Rest substituierte prim. oder sek. 
Aminogruppe austauscht u. nótigenfalls die in 2- u./oder 6 -Stellung befindlichen Sub
stituenten in an sich bekannter Weise in die 2-Alkoxy- bzw. 6 -Halogengruppc umwandelt 
oder daB man fiir dic Acridinsynthese gceignete, entsprechend substituierte Zwischcn- 
prodd. nach den dafur ublichcn Methoden in dio an ihrer Aminogruppe durch einen 
bas. Rest substituierten 2-Alkoxy-6-halogen-9-aminoacridine uberfuhrt, — 2. daB 
man an ihrer Siiureamidgruppe bas. substituierte Amidę der 4-Alkoxy-3'-halogen- 
diphenylamin-6 '-carbonsauren oder solehe Diphenylamin-6 '-carbonsauren, die in 4- 
bzw. 3'-Stellung in die Alkoxy- bzw. Halogcngruppe iiberfuhrbare Substituenten ent
halten, in an sich iiblichcr Weise der Acridinsynthese unterwirft u. nótigenfalls dio in
2- bzw. 6 -Stellung des gebildeten Acridins stehenden Substituenten in dio 2-Alkoxy- 
bzw. 6 -IIalogengruppe nach den dafur ublichen Methoden umwandelt. — Z. B. wird
2-Athoxy-6,9-dichloracridin bei W.-Badtcmp. in Plienol gel. u. mit 2-Diathylamino-
1-aminoalhan versetzt, wobei 9-Dialhylarninoalhylamino-2-iithoxy-6-Moracridin ent
steht; das Hydrochlorid ist in W. kongoneutral 1. — Aus 2-Methoxy-6,9-dichloracridin (I)
и. 5-I)idlhylamijio-l-amiiiopenlan (H) erhalt man eine Verb. mit der 9-Kette (C2 H5 )2N- 
[CH2]5 -NH—, dereń Hydrochlorid sich bci 258— 260° zers. — Setzt man I mit 5-Didthyl- 
amino-2-aminopew.tan um, so entsteht eine Verb. mit der 9-Kette (C2 H5 )2N-[CH2]3- 
CH(CH3 )-NH— , F. des Dihydrochlorids 248—250° (zers.). — 2-Methoxy-6-brom-9-chlor~ 
acridin gibt mit II eine Verb., dereń Hydrochlorid bei 240— 245° sich zers.; aus 2-Meth- 
oxy-6-jod-9-chloracridin u. n  entsteht eine Verb., dereń Hydrochlorid sich bei 240— 245° 
zers. — I gibt mit l,3-Tełraathyldiamino-2-aminopropan (Kp.s 100— 102°, aus Phtlial- 
im id-K  u. l,3-Tdradlhyldiamino-2-chlorprofxin vom Kp . 1 3  112— 113° unter an- 
schlieBender Verseifung) eine Verb. mit der 9-Kette -—XH CH[CH2 -K(C2 H5)2]2, dereń 
Hydrochlorid sich bei 225— 228° zers. — Aus I u. 3-Diaihylaviino-2-oxy-l-a?ninopropan 
wird eine Verb. mit der 9-Kette —NH-CH 2 , CH(OH)-CH2 -N(C2 H5 ) 2 erhalten, F. 105 
bis 106°, F. des gelben Hydrochlorids 238— 240° (zers.), — aus I u. <x-Dimethylsimino- 
y-aminopropan (Kp . 1 0  36°) ein Hydrochlorid vom Zers.-Punkt 255° — , aus I u. a.-Di- 
athylamino-y-aminobutan (Kp . 8 61°) ein Hydrochlorid vom Zers.-Punkt 258— 260°, 
aus I u. a-Diallylamino-y-aminobutan (Kp . 4 75°) ein Hydrochlorid vom Zers.-Punkt 
208—210°, — aus I u. a-Diallylamino-fi-aminoiithan (Kp . 8 68—70°) ein Hydrochlorid 
vom Zers.-Punkt 210— 212°. — Mit 4-Amino-l-N-(athyldiathylamino<ithyl)-aminobenzol 
(Kp., 170—172°, aus N-(Athyldiathylaminoathyl)-aminobenzol durch Nitrosieren u. 
Red.) liefert I eine Verb. mit der 9-K ette— [NH]l -C6H 1 [N(C2H 6 )-CH2 -CH2K-(C2H5)2]‘1,
F. 96—99°, das Hydrochlorid zers. sich bei 255— 258°. — 4-Amino-l-diathylaminoathoxy- 
benzol (Kp . 7 163— 164°, aus der Nitroverb. mit Fe u. CHaCOOH) gibt m it I eine Verb. 
mit der 9-Kette —[N H ^ -^ H ^ O -C H ^ C H ^ C jH ,),]1, F. 78— 80°, das Hydrochlorid 
zers. sich bei 236— 238°. — 2-Piperido-l-aminoatkan gibt mit I eine Verb. vom F. 139 
bis 140°, F. des Dihydrochlorids 260— 263° (zers.). — Erhitzt man I mit Phenol auf
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100° Stde., so cntstcht zunaclist die 9-Phenoxyverb., Krystallc aus PAe.-BzL, F. 152 
bis 153®. Dieses laBt sieh mit dem Triamin H2N  • CH2  • CH, • N(C2H5) • CH„ • CHa • N(C2H 5 ) 2  

(aus 2-Didthylamino-l-dthylaminodthan mit Brmndthylphihalimid u. anschlieBende Ver- 
seifung mit NaOH, dann mit HC1; Kp.n 102°) in Phenol bei 100® (1 Stde.) umsetzen 
zur in 9-Stellung bas. Verb.; das Hydrochlorid zers. sieh bei 225— 228®. — I u. Amino- 
athylalkohol liefern eine 9-Oxydthylam,inoverb. vom F. 191— 192°. Diese gibt mit SOCl2 

dio 9-Chlordihylaminoverb., die mit (C2H5)2NH zur 9-Didthyla?ninoathylaminoverb. 
umgesetzt werden kann, F. 117— 118®, F. des IJydrochlorids 251—252° (zers.). —  
Die gleiehe Verb. wird erhalten, wenn man das bas. Amid  der 4'-Mcthoxy-3-chlordiphenyl- 
amin-6-carbonsdure in A. mit PC15  zum Ring schlieBt, wobei zunachst ein Saurechlorid 
vom F. 104®, hieraus mit 3-Didthylamino-l-aminoathan in A. das bas. Amid erhalten 
wird, weleh letzteres in Xylol mit PC15  kondensiert wird. — Man kann auch 2-Metlioxy-
6-nitro-9-chloracridin (F. 214— 215°; aus 4'-Methoxy-3-nilrodiphenylamin-6-carbonsdure 
vom F. 235— 236®) mit 2-Didtliylamiiw-l-aminodthan in C„H5OH kondensieren (F. der 
Basa 136— 138®, das Hydrochlorid zers. sieh bei 240— 242°) u. die Nitrogruppe mit 
Fe u. CH3COOH zur Aminogruppe reduzieren (F. des Hydrocklorids 215—218°, zers.), 
worauf man letztere nach S a n d m ey er  mit CuCl gegen Cl austauseht. — Aus 2-Meth- 
oxy-6-chlor-9-phenoxyacridm (s. o.) u. N-(4-Aminobmzyl)-aceiamid (F. 93— 94°; durch 
Red. der entsprechenden 4-Nilroverb.) in C6H5OH erlia.lt man eine Yerb. mit der 
9-Kette: —[NHJ1 ■ C(1H.,[CH2>\H2j1, F. des Monohydrochlorids 258® (zers.). — Die Ycrbb. 
sind gegen Blutparasiten wirksam. (D. R. P. 553 072 KI. 12 p vom 10/5. 1930, ausg. 
25/6. 1932. E. P. 363 392 vom 18/6. 1930, ausg. 14/1. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Max Bockmiihl 
und Paul Fritzsche, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung eon komplexen Goldver- 
bindungm  gemaB Pat. 537 897, dad. gek., daB man Au-Salze nicht auf Thiobenzimid- 
azole, sondern auf andere heterocycl. u. acyel. Yerbb., die sieh vom Thioharnstoff ab- 
leiten, mit Ausnahme der Alkylierungsprodd. vom Thioharnstoff, einwirken liiBt u. 
gegebenenfalls die erhaltenen Au-Verbb. in ihro Salze iiberfuhrt. Man fiigt z. B. zu 
einer Lsg. von Thiohydantoinsdure in NaOH, die mit HC1 bis eben zur Lsg. versetzt 
ist, eine wss. Lsg. von K-Auribromid (I), saugt den Nd. sofort ab, verteilt ihn in wss. 
NaOH u. fallt das Na-Salz der Komplexverb. mit A. — Aus Thiobarbitursaure, Mono- 
phrnyllhiohanistojj, Diphenylthiohamstoff, Thiohamstoffbenzoesaurc oder m-oi-Allyl- 
thiohamstoffbenzoasaure u. I lassen sieh in ahnlicher Weise Au-KompIexverbb. erhalten; 
sie sind insbesondere gegen Tuberkulose u. Lupus erythemalosus wirksam. (D. R. P. 
5 5 1 4 2 1  KI. 12 o vom 3/6. 1924, ausg. 2/6. 1932. Zus. zu D. R. P. 537 897; C. 1932. 
I. 420.) A l t p e t e r .

Karl Ludecke, Berlin-Dahlem, Prapąrałe, die das Wachslum von Geweben durch 
Verminderung der Teilungsfahigkeit oder Auflosung der wuchernden Zellen einschrankcn,
1. dad. gek., daB man eine Lsg. von Salzen des Cholins oder von Basen mit cholinartiger 
Konst., wie Bisoxdthyldimethylammoniumkydroxyd, Tetrakisoxdihylammoniumhydroxyd, 
Bisdioxypropyldimethylammaniumhydroxyd, Tełrakisdioxypropylammoniumhydroxyd, 
bzw. der entsprechenden ąuaierndren Ammoniumbasen selbst mit einer Lsg. von zellstoff- 
wechselschiidigenden Verbb. vom Typus der Kemsubstitutionsprodd. der Benzoesaure 
oder der aromat. Arsinsauren oder Bi-Komplexsalze, sowie mit einer Lsg. von Histidin, 
Kreatinin oder Arginin versetzt. •— 2. gek. durch die Verwendung von p-Brombenzoe- 
saure, p-Oxybenzoesaure, o-Selenobenzoesdure, p-Aminophenylarsinsaure, p-Phenyl- 
glycinamidarsinsaure, 3-Nilro-4-N-phenylglycinamid-l-arsinsaurc, 4-Jod-3-nilrobenz- 
arsinsdure, 3,5-Dinitro-4-am.inobenzol-l-arsinsdure, 3-Nitro-4-oxybenzol-l-arsinsdure oder 
ihren Salzen ais stoffwechselschadigende Verbb. — 3. dad. gek., daB man das Gemisch 
der Lsgg. vor seiner Anwendung langere Zeit, etwa bis zu 10 Tagen, bei Zimmertemp. 
aufbewahrt oder kurzere Zeit erwarmt. (D. R. P. 553 424 KI. 30h vom 18/4. 1928, 
ausg. 27/6. 1932.) S c h u t z .

Leopold Bastide, Frankreich, Beispuder. Der Puder besteht aus 105 g weiBem 
Kaolin, 2 g Sn02, 165 g yenetian. Talk, 105 g M gC03, 245 g Maisstdrke, 370 g leichtem 
ZnO u. etwas Parfum. (F. P. 726 014 vom 30/10. 1931, ausg. 21/5. 1932.) S c h u t z .

Leopold Bastide, Frankreich, Schonheiłskrem zur Behandlung von Bunzeln u. dgl. 
Das Mittel besteht aus 100 g Stearinsdure, 600 g Iłoscnu-asscr, 370 g 30%ig. Glycerin,
2 g Pb-Acetat, 50 g KOH  u. 20 Tropfen Rosinarinól. (F. P. 726 305 vom 17/11. 1931, 
ausg. 26/5. 1932.) _ S c h u t z .

Leopold Bastide, Frankreich, Schónheitscremf.. Der Krem besteht aus 120 g 
Stearinsdure, 500 g Eosenwasser, 150 g Kalkwasser, 150 g / / 20 2, 370 g 30%ig. Glycerin,
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2,5 g Sn02, 25 g NaOH  u. etwas Parfiim. (F. P. 726 015 vora 30/10. 1931, ausg. 21/5. 
1932.) S c h u t z .

Catharine Weidner, Deutschland, Zahnreinigwngśrnittel. Man versieht zunaehst 
Rliodanvcrbb. mit einem ihre Hygroskopizitat beseitigenden oder unschiidlichmachenden 
Schutzmiltel, z. B. einem Harz oder Gips, worauf die so geschiitzto M. mit einer fes ten 
Saure, z. B. Weinsaure, oder einem sauren Salz vermischt wird. Die Saure oder das 
saure Salz kann ebenfalls mit einem Schutzmittel vor der Vermischung versehen iverden. 
Man kann der M. noch Carbonate oder Bicarbonate, ferner Borax zugeben. (F. P.
725 565 vom 4/11. 1931, ausg. 13/5. 1932. D. Prior. 12/11. 1930.) S c h u t z .

George H. Heymann, Louisville, V. St. A., Zahnpaste. Die Pastę besteht aus 
Na-Perborat u. einem Mineralolprod., z. B. Petroleum, ferner kann man noch Menthol, 
Winterdlgriin u. dgl. zusetzen. (A. P. 1 863116 vom 29/4.1929, ausg. 14/6.1932.) ScHU.

Aktiebolaget Si-Ko, Stockholm (Erfinder: J. Freng), Saure Zahnpasta. Die 
Pasta enthalt stark hydratisierendc Hydroxyde (wie Al(OH).,. Ti(OH)4) unter Zusatz 
von organ. Sauren, wie Weinsaure, ferner zur Erhóhung der Haltbarkeit eincn hygro
skop. Stoff, wie Glycerin. Die Hydroxyde sowie die organ. Saure werden in kolloiden 
Zustand ubergefuhrt. Ais Tragcr fiir die sauren Stoffe enthalt die Pasta kolloidc organ. 
Stoffe, wie Celluloseprodd., z. B. Holz. Ais Putzmittel dient ein organ. Kolloid, z. B. 
yorteilhaft S i0 2 in Form von Glycerogel. AuBerdem kann noch ein Salz zugegeben 
werden. Um dio erforderliche Konsistenz zu erhalten, wird ein Teil des W. yerdampft. 
(Schwed. P. 69 077 vom 3/4. 1926, ausg. 18/3. 1930. Dan. Prior. 16/4. 1925.) D rew s.

Deutsche PektingesellschaJt m. b. H. (Erfinder: Hugo Janistyn, Memel), 
Verdickungsmittel fiir Zahnpasten und Mundpflegemittel. Man verwendet wss. oder 
alkoli. Pektinlsgg. Die Mittel konnen einen Geh. an l l 20 2, H 20 2-Verbb. oder Enzymem, 
z. B. Pepsin u. gegebenenfalls l. Neutralsalze cnthalten; auch gereinigte Saponinę 
oder Salze des Didthylarninoathyloleylamids konnen zugesetzt w'erdcn. Ein ne.ulrałcs 
oder saures Mundwasser wird mit einem Geh. yon wenigor ais 70°/o Alkohol u. weniger 
ais 1  °/0 Peklin gcwonnen. (D. R. P. 551888 K I. 30 h vom 14/5. 1931, ausg. 6 / 6 . 
1932.) S c h u t z .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges. (Erfinder: Rudolf Zellmarm), 
Radebeul, Herstellung eines Desinfektionsmittels, dad. gek., daB man iibliche Puder- 
grundlagen, wie Talkum, Reispuderstarke u. dgl. mit Chlorsilberkieselsauregel ver- 
arbeitet. — Die Erzeugnisse iiben schon in kleinen Mengen stark keimtotende Wrkgg. 
aus. (D.R. P. 553 842 K I. 30 i vom 28/2. 1926, ausg. 30/6. 1932.) K u h l i n g .

S. T. Bernatzki, U.S.S.R., Herstellung von Desinfeklionsmitteln. Naphthensauren, 
ihre Salze, Phenolc oder (u.) chlorierte aromat. KW-stoffe werden mit chloriertem 
Petroleum oder Lg. vermischt. (Russ. P. 23 690 vom 14/11.1929, ausg. 31/10.
1931.) R i c h t e r .

Paul Nowack, Berlin, Raumdesinfektion. Auf innerhalb der zu desinfizicrcnden 
Raumo befindlichen Flachcn werden in feiner Verteilung bzw. fester Lsg. befindlicho 
organ. Desinfektionsmittel aufgebracht, z. B. durch Anstreichen mit Olfarben, 
Laeken o. dgl., welchc das Trocknen der Aufstriche nicht gefahrdende, nicht giftige u. 
keinen lastigen Gerueh besitzende Desinfektionsmittel enthalten. Geeignet sind 
z. B. Chlornaphthol u. Thymol. (Schwz. P. 151 814 vom 10/2. 1930, ausg. 16/3. 1932.
D. Prior. 11/2. 1929.) ______________  K u h l i n g .

Homer C. Washburn and Carl J. Klemme, Bcginninp pharmacy. New York: W iley 1932.
(231 S.) 8°. S 2.75.

G. Analyse. Laboratorium.
A. Bijl, Ober die Messung niedriger Temperaluren. Naeh einer allgemeinen Uber- 

sicht iiber dio Methoden zur Messung niedriger Tempp. worden diese eingehender ge- 
schildert. Es werden im einzelnen behandelt: Kryostaten, Gasthermometcr, Sekundar- 
thermometer (z. B. Widerstands- u. Dampfdruckthermometer). Zum Schlufi werden 
die Spezialmethoden fur die Messung tiefster Tempp. u. das Verf. zur Red. der Temp.- 
Messungen auf die thermodynam. Skala angegeben. (Science Progress 27. 104—25. 
Juli 1932. Leiden, Uniy.) S k a l i k s .

H. C. Hottel und F. P. Broughton, BeMimmung der wahren Temperatur und 
der Gesarntstrahlung leuchtender Flammen. Verwendung eines optischen Zweifarben- 
spezialpyrometers. Es wird der Nachweis gefiihrt, daB es móglich ist, die wahre Temp.
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u. dio Gcsamtstrahlung einer leuchtenden Flamme aus zwei scheinbaren Tempp. zu 
bestimmen, die mit einem opt. Pyrometer unter Einschaltung yon Farbfiltern fiir zwei 
yersohiedeno cffektiyo Wellenliingen gemessen wurden. Die Theorie wird gepriift 
durch Messungen an einer Reiho von 1— 6  Amylacetatflammen. Hierzu dient ein 
opt. Pyrometer von ahnlieher Bauart wie das von FAIRCHILD u . H o o v e r  (Journ. 
opt. Soc. America 7 [1923]. 543) angegebene. Die aus griinen u. roten Farbtemperatur- 
paaren berechneten wahren Tempp. solltcn unabhangig sein von der Anzahl der Flam- 
men, die mit dem Pyrometer anyisiert werden. Die gefundcnc mittlere Abweichung 
der 6  gemessenen wahren Tempp. von ihrom Mittelwert betragt mir 4°. Ferner wird 
die berechnete Gcsamtstrahlung der Flammen mit Messungen yerglichen, die direkt 
mit einer Tliermosaule an Stello des opt. Pyrometers gewonnen wurden. Der Ver- 
gleich zeigt, daB das Zweifarbenpyrometer die Gesamtstrahlung auf etwa 5° / 0 genau 
(mittlerer Fehler) zu bestimmen erlaubt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4 . 
166—75. 15/4. 1932. Cambridge, Mass. Inst. of Technology.) SKALIKS.

Alfred L. Ferguson, Kenneth Van Lente und Richard Hitchens, Ein Thermo- 
stat hochster Prazision. Es wird ein Thermostat beschrieben, der auf Grund der Er- 
fahrungen zwanzigjahriger Laboratoriumsarbeit gebaut ist u. folgenden Anapruchen 
gerecht wird: 1. Automat. Funktionieren aller Teile wahrend langer Zeitraume (viele 
Monate). 2. Maximale Temp.-Anderung in der ganzen Zeit 0,01°; fiir kiirzere Zeiten 
wird Konstanz auf 0,001° yerlangt. — Der App. war zwei Jahre in  Betrieb u. zeigte in 
dieser Zeit keino der sonst iiblichen Storungen. t)ber den ziemlich komplizierten Aufbau 
vgl. das Original (Zeichnungen). (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4 . 218— 19. 
15/4. 1932. Ann Arbor, Univ. of Michigan.) S k a l i k s .

J. B. Ramsey und Thomas A. Watson, M it gewohnlichem Wechselstrom be- 
triebener Temperaturreglcr fiir The.rmosta.ten. Ein Stromuntcrbrecher mit Kohle- 
clektroden wird genau beschrieben (Zeichnung), der unmittelbar an die 110 Volt-Leitung 
angeschlossen werden kann. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4 . 164— 65. 15/4.
1932. Los Angeles, Univ. of California.) SKALIKS.

— , Messen und Wagen. tjberbliek iiber einige neue Mel3- u. Wageverff. u. App. 
fiir vcrschiedene Analysen. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1932. 69—72. 
91— 94. 108— 12. 30/6.) R . K . M u l l e r .

John Rehner jr., Dos offene Wagen liygroskopisclier Subslanzen. Durch Beob- 
achtung der Durchschnittsgeschwindigkcit der Gewichtszunahme in der Zeiteinheit 
u. Extrapolation, sowie unter Beriicksichtigung der Fehlermóglichkeiten laBt sich 
offenes Wagen hygroskop. Salze leiclit ermogliehen. Eine genaue mathemat. Gleichung 
kann nicht vorgeschlagen werden, doch gibt das Verf. bei Anwendung empir. Gleiehungen 
gutc Rcsultate. (Ztschr. analyt. Chem. 8 8 . 266— 70. 1932. Minnesota, Minneapolis, 
U. S. A., Univ.) E c k s t e i x .

C. W. Eddy, Ein Destillationsaufsatz fiir  schdumende Fliissigkeiten. Ein groBer 
Destillationsaufsatz aus Glas wird beschrieben, der sich bei Yakuumdestst. bewahrte 
u. die sonst fiir dic Dest. benótigte Zeit auf y , — 3 / 4  abkiirzte. — Zwei Ausfiihrungs- 
formen. Genaue Zeichnungen. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4 . 198—99. 
15/4. 1932. Los Angeles [Calif.], Bureau of Chemistry and Soils.) S k a l i k s .

Max Kleiber, Ein einfacher Apparat fiir  die Quecksilberdeslillation. Das birn- 
fórmige Dest.-GefiiB D steht nach unten durch ein Barometerrohr yon ca. 3 mm Weite 
mit dem weiteren Vorratsrohr mit NiyeaugefaB in Verb.; nach oben schlieBt sich ein 
umgekehrtes U-Rolir mit capillarem, seitlichem Ansatz S  an, das ebenfalls in ein Baro
meterrohr miindet; an dessen unteren Ende befindet sich das weitere Sammelrohr 
fiir reines Hg mit tlberlauf. Die Heizung erfolgt elektr. durch eine Umwicklung, die 
in Hohe des oberen Hg-Spiegels in D  beginnt. Nachdem mittels Ansaugen durch S  
Hg in den Barometerrohrcn hochgestiegen u. die Luft durch Hg-Dampf ycrdrangt 
ist, wird S  abgeschmolzen u. der App. ist fertig fiir kontinuierlichen Gebrauch. (Science 
75. 196. 12/2. 1932. Univ. of California, Landw. Abt.) R. K. M u l l e r .

E. Geay, Die technische Photoinełrie mit dem Pulfrichschen Photometer. (Eev. 
Chim. ind. 41 . 166—70. Juni 1932.) R. K. M u l l e r .

C. C. Nitchie und G. W. Standen, Eine, terbesserte Mełhode der quanlitativen 
Spektralanalyse. Es wird eine Erweiterung der Metliode yon GERLACH u. S c h w e it z e r  
(„Die chem. Emissionsspektralanalyse", Leipzig, 1930) beschrieben, die genaucre Er- 
gebnisse in kiirzerer Zeit liefert ais die friiher von N lT C H IE  (C. 1929. I. 2447) an
gegebene Methode. Das Wesentliche ist die Einfiihrung einer konstanten Menge einer 
Yergleiclissubstanz in alle zu untersuchenden Proben. Die Linien der Yergleichs-
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substanz erscheinen also stets mit konstanter Intensitat, u. fiir eino Vergleichsmessung 
ist nur eino einzige Spektralaufnahme nótig. Der Vergleicli ist genauer, ais wenn 
hierzu m c h r o r c  Aufnalimen gemaclit werden miiBten, dalier ist die Anwendung 
eines registrierenden Mikrophotomoters móglich. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 
4. 182—85. 15/4. 1932. Palmerton [Pa.], New Jersey Zinc Comp.) Sk a l i k s .

Jules Baillaud, Ober ein pholographisches Spektralphotomeler, welch.es ohne ab- 
sorbierende Keile variable Beleuchtung liings des Spaltbildes erzeugl. Vf. stellt fest, daB 
er schon seit 1910 ahnliche App. yerwendet liat, wie der von M i l l e r  (C. 1932. II. 251) 
beschriebene. (Science Ind. photographiąues [2] 3. 206. Juni 1932.) F r i e s e r .

P. A. Ross, Ein Doppelkry stall-lióntgenspeklrometer. Ausfiihrliche Mitt. iiber dio
C. 1932. II. 19 referierte Arbeit. (Rev. scient. Instruments 3. 253—60. Mai 1932. 
Stanford '[Calif.], Uniy.) S k a l i k s .

G. Siadbei, Ober eine neue Melhode zur Messung sehr kleiner Drehungswinkel. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1334—36. 18/4. 1932.) L o r e n z .

A. Samuel, Anwendung der pjj-Untersuchung. Grundlagen u. Anwendung der 
pn-Best. (Rev. Marąues Parfumerie Sayonnerie 10. 20—21. Jan. 1932.) R. Ii. Mii.

A. Quintana y Mari, Methoden der pn-Beslimmung. Ubersicht iiber Ausfiihrung 
u. Anwendung der colorimetr., clektrometr., spektropliotometr. u. Tupfelmethode 
zur pn-Best. ( (Juimica e Industria 9. 101— 04. Mai 1932.) R. K. M u l l e r .

Florence Fenwick, Schnelle Methode zur Beslimmung des Endpunktes bei potentio- 
melrischen Titralionen. Vf. gibt eine Formel an zur Berechnung des Titrationsendpunktes 
bei potentiometr. Titrationen. Sie ist yor allem dann von Nutzen, wenn die Potential- 
kurve stark abgeflaclit ist, was z. B. der Fali ist, wenn bei einer Neutralisation Neutral- 
salze in groBer Konz. von yornherein yorbandcn sind. Dio Formel lautet:

V — (F 2 D  —  kD ')/D ;  
darin ist V das zur Titration bis zum Aquivalenzpunkt gebrauchte Fl.-Vol. Bei der Er- 
mittlung yon V wird so yerfahren, daB die Potentialdifferenz wahrend des Zusatzes 
von Reagens 4-mal abgelescn wird, derart, daB in den Ablesungspunkten die aufeinander- 
folgenden Mengen zugesetzten Reagenses konstantę Differcnz zeigen. Diese Differenz 
ist k. Von den vier abgelesenen Potentialdifferenzen werden zunaehst die drei Diffe
renzen je zwei aufeinander folgender gebildet. Von diesen ersten Differenzen werden 
in gleicher Art zwei zweite Differenzen gebildet, dereń erste D' ist. Von den zwei zweiten 
Differenzen wird dann noch eine dritte Differenz errechnet, namlicli D. (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 4. 144— 46. 15/1. 1932. Kearny, N. J ., United States Steel 
Corp.) ‘ _ D u s i n g .

F. Sierra, Beilrag zur Kennlnis der Adsorplionsindicaloren. I. Jodometrische 
Beslimmung von zweiwerligem Kupfer und Thiosulfaten. Vf. untersucht die Moglich- 
keit, Benzidinacelal ais Indieator bei der jodometr. Best. yon Cu" u. S20 3" zu yerwenden. 
Es erfolgt ein gut zu beobachtender Umschlag yon Griinlichgelb nach Blaugriin. Ais 
Ausgangssubstanz wird zweckmaBig CuSO., oder noch besser Cu(N03 ) 2 gewahlt, im 
ersteren Falle ist der Umschlag infolge Storung dureh S 0 4" weniger scharf. Im wesent- 
lichcn diirfte der Vorgang auf der Rk.

Cu(N03 ) 2 +  2 Bzd.CH3COOH +  2 K J =  (CuBzd.) J 2 +  2 K N 0 3  - f  2 CF 3C 00H  
(ygl. S p a c u , C. 1925. II. 2283) beruhen. Ais optimale Konzz. haben sieh 0,7895 bis 
7,895 g Cu im 1 ergeben. Bei der Titration von Cu(N03 )2-Lsg. werden auf 20 ccm
0,2 n. Na2S20 3-Lsg. 10— 15 ccm l/s n ' KJ-Lsg. u. 3 ccm 0,4%'g- Benzidinacetatlsg. 
yerwendet, bei geringeren Konzz. auf Na2 S2 0 3  berechnet die 3 fache Menge 1 / 5  n. KJ- 
Lsg. u. nur 1  ccm Indicatorlsg.; bei der Titration von CuS04 -Lsgg., mit 5,85 g Cu/l 
oder weniger sollen auf 20 ccm Ńa2 S20 3 -Lsg. 10— 20 ccm 1/s n. KJ-Lsg. u. 10 Tropfen 
bis 1 ccm Indicatorlsg., bei geringeren Konzz. mit derselben Menge KJ-Lsg. 2—3 ccm 
Indicatorlsg. hier jcdoch bei 30° yerwendet werden. Auch bei der jodometr. Titration 
von Na2S20 3  zeigt sieh Benzidinacetat in der Indicatorwrkg. empfindlicher ais Starkę. 
(Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 359—65. Mai 1932. Madrid, Naturw. Fak. 
Lab. f. allg. u. spez. chem. Analyse.) R. K. M u l l e r .

F. Sierra und F. Burriel, Ober die Anwendung eines neuen Indicators in der 
Argentometrie. (Vgl. vorst. Ref.) Ais Ersatz fur die yon F a j a n s  (C. 1924. II. 1610) 
yerwendeten Indicatoren in der Argentometrie werden Benzidinsa,l7c yorgeschlagen 
(vgl. K o l t h o f f , C. 1924. I. 807). 20 ccm der Ag-Salzlsg. werden mit 1 ccm 5%ig. 
Cu(N03 )2-Lsg. u. bei 1  n. oder 0,1 n. Konz. mit 10 Tropfen einer aus Benzidinacetat
lsg. u. einem gleiehen Vol. gesatt. Na2S 0 4 -Lsg. hergestellten Suspension yon Benzidin- 
sulfat, bei 0,01—0,001 n. Konz. mit 5 ccm essigsaurer 0,4%ig. Benzidinacetatlsg. yer-
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setzt u. tropfenweise mit K J-Lsg. entspreehend der Normalitat titriert. Auch in Cu- 
Ag-Legierungen laBt sich boi nicht zu hohem Cu-Geh. Ag ohne yorherige Abtrennung 
des Cu bestimmen. Bei Ggw. von Fe1 1 1  ist der Umschlag schwieriger zu erkermen, 
in diesem Falle werden zweekmiiBig vor der Titration 2 g Na2 S 0 4 zugegeben. Gegen- 
iiber den friiher yerwendeten Indicatoren zeigen die hier yorgesehlagenen den Vorteil 
weitgehender Unabhiingigkeit des Umschlages von der yerwendeten-Indicatormenge 
u. Unempfindlichkeit gegeniiber einer Aciditat bis zu ca. 1— 2 ccm 0,1 n. H N 03. 
(Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 366— 71. Mai 1932. Madrid, Naturw. Fak. 
Lab. f. allg. u. spez. chem. Analyse.) R . K . M u l l e r .

L. Kettenacker, Uber thermoelektrisćhe Feuditigkeitsmessung. Nach einer kurzeń 
Bespreehung der bekannten Feuehtigkeitsmefimethoden wird eine Gleiehung fiir die 
Giitezahl der Messung der psychrometr. Differenz abgeleitet. Die Gesichtspunkte 
fiir den Bau von Psyehrometeranordnungen werden erortert. Eine einfache thermo- 
elektr. Anordnung wird angegeben, dio ohne kunstlicho Beliiftung arbeitet u. daher 
Punktmessungen der Feuchtigkeit zulaBt. (Ztschr. Instrumentenkunde 52. 319— 24. 
Juli 1932. Munehen.) S k a l i k s .

— j Ein Feuchtigkeitsmesser fiir direkte Ablesung. Die besten Feuchtigkeitsmcsser 
sind die vom Typ der Psychromeler, dic mit einem trockenen u. einem feuchten Thermo- 
meter arbeiten. Um die bei diesen Instrumenten notige Berechnung bzw. Kuryen- 
auswertung zu ersparen, wird bei dem direkt ablesbaren Siemens-Feuchtigkeitsmesser 
auf elektr. Wege die Ablesung in Feuchtigkcitsprozenten ermoglicht. Hersteller: 
ELLIOT B r o s .  Ltd. London.) (Dyer Calico Printer 67. 417—1S. 15/4. 1932.) F r i e d k .

Samuel Yuster, Stróinungsmesser m it mehreren Mefibereidien. Zwei Typen ganz 
aus Glas gebauter App. fiir die Messung der Stromungsgeschwindigkeit yon Gasen 
werden angegeben (Zeichnungen). Sie kónnen fiir zwei u. mehr MeBbereiche eingericlitet 
werden. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 224. 15/4. 1932. Minneapolis [Minn.], 
Univ. of Minnesota.) . S k a l i k s .

Grant W. Smith, Apparat fiir  die Kalibrierung von Strómungsmessem. (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 4. 244— 45. 15/4. 1932. Minneapolis [Minn.], Uniy. of 
Minnesota.)' . S k a l i k s .

E l e m e n t e  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b in d u n g e n .
E. M. Emmert, Eine rasche colorimetrische Methode zur Kaliumbcstimmung mitlels 

Kobaltinitrits. Die Dauer der K-Best. mit Na3 Co(N02)c kann yerkiirzt werden, wenn 
an Stelle der Wagung des Nd. die Abnahme der Reagenskonz. colorimetr. ermittelt 
wird. Reagenzien: a) 5,1666 g Co-Nitrit in 40 ccm W. u. 27 g N aN 0 2 in 40 ccm W. 
werden yermischt, 6  ccm E g . zugesetzt u. zu 100 ccm aufgefiillt. 1 ccm =  10 mg K  
ais K 2NaCo(N02)e. b) 27 g  ŃaNO, in 100 ccm. c) 100 ccm b) +  100 ccm W. Organ. 
Substanz wird durch NaC103  zerstort; HNO, u. H 2 S 0 4 nach E m m e r t  (Journ. Amer. 
chem. Soc. 25 [1903]. 990). Die K-Lsg., enthaltend 0,3— 19 mg K, wird yerdampft 
u. mit a) yersetzt, nach 5 Min. mit c) zu 20 ccm aufgefiillt u. filtriert. Das F il
trat wird mit einer Lsg., bestehend aus der gleichen Menge a) u. c) colorimetr. yer- 
gliehen. (Journ. Assoc. offieial agricult. Ćhemists 14. 573—75.1931. Melburn, 
Australien.) SCHÓNFELD.

T. Gaspar, Reagens fur das Lilhiumion, Trennung ton L i und Mg, quantitative 
Bestimmung von L i, Trennung von Arseńiten und Arsenalen. Ais Reagens auf Li" ver- 
wendet Vf. eino 5°/0ig. Lsg. yon Alkaliarsenat, zweckmaBig Na3 A s04, unter Zusatz 
yon NH, (oder KOH oder NaOH) u. A. oder Methylalkohol in einer Menge yon 60 bis 
70 Vol.-% der Lsg. Beim Erhitzen von ł / 2 ccm der Probelsg. mit 3—5 ccm Reagens 
tritt in Ggw. yon Li ein weiBer, eyent. schwach rosa gefiirbter Nd. auf, der sich leicht 
filtrieren liiBt. Die Rk. ist empfindlicher ais die mit P O /" . — In Lsgg., die neben Li’ 
Mg" enthaltcn, wird zuerst Mg” mit wss. Na3 A s03 -Lsg., dann Li mit dem beschrie- 
benen Reagens gefallt. —  AsO/" wird mit ammoniakal. alkoh. LiCl-Lsg. gefallt, er
hitzt, filtriert u. im Filtrat A s03"' mit MgCls gefallt. — Quantitativ laBt sich Li" be
stimmen durch Fallung mit Na3 A s0 4 in alkoh. ammoniakal. Lsg., Wasclien mit wss.- 
aikoh. NH 3 -Lsg., Trocknen u. Wagen des Nd. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 
30. 406. Mai 1932. Teneriffa, Uniy. yon La Laguna.) R. K. M u l l e r .

N. A. Tananajew, Der Nachweis von Caesium, Rubidimn und Thallium nadi der 
Tiipfelmelhode. Es werden Rkk. angegeben, die es ermoglichcn, Cs, Rb u. Tl neben- 
einander nachzuweisen u. yoneinander zu unterscheiden. 1 . C s :  1 Tropfen der Cs-
Lsg. wird auf Filterpapier oder einem Uhrglas mit 1 Tropfen einer aquimolekularen
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Lsg. von AuCl3 u . PdCl2 versetzt. Es erscheint auf dom Filterpapier ein schwarz - 
brauncr Fleck, auf dem Uhrglas eih gleichfarbiger, feinkrystallin. Nd. Oder: 1 Tropfen 
einer Bi-Salzlsg. u. 1 Tropfen KJ-Lsg. gibt m it CsCl-Lsg. einen leuchtend roten Fleelc. 
Oder: Cs-Salzlsg. +  KJ-Krys talie im OberschuB geben mit SnCl4  einen schwarzeń 
Nd. von CsSnJs. 2. R b : RbCl gibt mit dem Au-Pd-Reagens einen schwarzen Fleck; 
der Nd. ist bedeutend besser in h. W. 1. ais die entsprechende Cs-Verb. 3. Tl:  Das 
Au-Pd-Reagens vcrursacht m it Tl-Salzlsgg. einen zimtbraunen Fleck. 4. Cs, Rb, Tl:  
Cs wird nach Entfernung des Tl (durch K J) mit SnCl., nachgewiescn. Zum Nachw. 
des Rb ist die Abscheidung des Cs u. Tl unbedingt erforderlich. Tl wird m it dem 
Au-Pd-Reagens ermittelt. 5. Cs, Rb, Tl  in Ggw. andercr Kationen. (Ztschr. analyt. 
Chem. 8 8 . 343—47. Juni 1932. Kiew, Chem.-techn. Inst.) E c k s te in .

Friedrich L. Hahn, Mikroprobe auf Aluminium. Eine Lsg. von 1,2,5,8-Tetra- 
oxyanthrachinon (Chinalizarin) in Pyridin ist ein sehr empfindliches Reagens auf Al.
2 ccm der zu priifenden Lsg. werden mit 6  Tropfen Farbstoff versetzt. Eine saure 
Lsg. wird dabei rot, bei tropfenweisem Zusatz yon 1 -n. NaOH schliigt die Farbę nach 
blauyiolett um. Die Lsg. wird bis eben zum Sieden erhitzt u. nach einigem Stehen 
abgekuhlt. Ein Zusatz von CH3COOH fiihrt einen Farbumsclilag herbei, bei Ab- 
wesenheit von Al nach gelb, bei Ggw. von steigenden Mengen Al yon blaBrosa nach 
rotviolett. Grenzkonz.: 1 ,5-10~8, Erfassungsgrenze: 3 - 10~ 2 y. Der Nachweis ist auch 
bei Ggw. von viel Mg, das in natronalkal. Lsg. einen Nd. bildet (0,02 Al -|- 25 mg Mg) 
gut durchfiihrbar. —  In Form einer Tiipfelprobe auf einem mit dem Farbstoff ge- 
trankten Filtrierpapier laBt sich der Nachweis auch fuhren. Bei Ggw. von Al entstcht 
ein „Pfauenauge“, wenn der getiipfelte Fleck iiber konz. i\’H3  u. dann iiber Eg. ge- 
halten wird. Grenzkonz.: 5-10-7, Erfassungsgrenze: 5 - 10~ 3 y. (Mikrochemie 11 (5). 
33— 36. 1932. Frankfurt a. M., Chem. Inst. d. Univ.) W o e c k e l .

K. Kershner und R. D. DuJf, Eine neue qualitative Prufung auf Aluminium. 
Die zu priifende L sg . wird mit n. NH 3 -Lsg. alkal. gemaeht; der durch Kochen koagulierte 
Nd. wird filtriert u. gewaschcn. Der Nd. wird mit 5 eem 6 -n. NH 3 iibergossen; zu dem 
Filtrat werden 10 ccm n. NH 4 C1-Lsg. zugefiigt u. 1 ccm einer Mischung von 0,4 g  
Purpurin u. 0,01 g Sandaracharz in 1  1  A. Nach heftigem Schiitteln ist bei Ggw. von 
Al der Schaum rot gefarbt. Bei Abwesenlieit groBerer Mengen von Fremdmetallen 
konnen bis 0,001 mg Al nachgewiescn werden. Fe u. Cr stOren nicht sehr. (Journ. 
chem. Education 9 . 1271—73. Juli 1932. Rolla, Miss., School of Mines and Metal- 
lurgy.) L o r e n z .

T. Gaspar, Untersuchungen iiber die Doppelferrocyanide mul einige ihrer An- 
wendungen. (Vgl. C. 1926. II. 618. 917.) Im Anschlufl an die friiher besehriebenen 
Verff. schlagt Vf. ais Verbesserung die direkte Anwendung von Ca2Fc(CN ) 0 zur Fallung 
von A", N H t ' u. Rb' in alkoh. Lsg. u. von Cs' u. T l' in wss. Lsg. in Form yon 
CaMe2Fe(CN ) 6 vor. Die zu verwendende A.-Konz. hangt von der Temp. u. der Konz. 
der Alkaliionen ab. Das Yerf. laBt sich auch auf grayimetr. u. yolumetr. Wege (Lsg. 
des Doppelsalzes in H 2 S 04, Tiltration mit KMn04) zur ąuantitatiyen Best. yerwenden. 
Ais Reagens dient eine wss.-alkoh. (1:1)  Lsg. von Ca2Fe(CN)0. Die Best. von K ' neben 
NH4' oder Aminen erfolgt durch Fiillung mit Ca2Fe(CN ) 0 mit u. ohne yorheriges Er- 
liitzen mit NaOH (mit naehfolgender Neutralisation). — Mg2Fe(CN),., das aus Ba2Fe(CN ) 6 

in geringem tlberschuB u. MgS04 mit nachtragliclier Entfernung des Ba2Fe(CN)0- 
Uberschusses durch Zugabe von A. in Lsg. erhalten werden kann, fallt in der Kalte 
Cs‘, Tl' u. die Hauptinenge Rb', in der Hitze den Rest an Rb' u. das meiste NH4‘, 
nicht aber K \  Entsprechend kann auch Mg" durch Alkaliferrocyanide, insbesondere 
die des Cs u. Tl, gefallt u. bestimmt werden; die Fallung kann auch mit Na- 
oder K-Ferrocyanid in Gg\v. yon NH.,-Salzen u. etwas NH 3 ausgefiihrt werden. — 
Ba2Fe(CN ) 0 fallt in der Kalte Tl', in der Hitze NH4', fallt aber nicht K', Rb' u. Cs', 
hierdurch ist eine Trennung yon Tl' u. NH4' móglich. — Ca" u. Mg" lassen sich von 
Ba" u. Sr" trennen durch Fallung mit Rb4 Fe(CN ) 6 oder von K- oder Na-Ferrocj'anid 
in Ggw. von R b‘ oder Cs'. — Yf. schlagt einen Analysengang yor fiir die Best. von 
K', NH4‘, Rb', Cs' u. Tl' nebeneinander durch aufeinanderfolgende Fallung mit Ba-, 
Ca- u. Mg-Ferrocyanid u. Uberfuhrung der Doppelferrocyanide in Alkalinitrate mittels 
A gN 03, Einzelheiten ygl. Original. — Sn"  u. Sb"' lassen sich in salzsaurer Lsg. trennen 
durch Verd,, wobei bas. Salze ausfallen, Erhitzen, h. Abfiltrieren von den in der Hitze 
unl. Sn-Salzen u. Wiederausfśillung der bas. Sb-Salze durch Abkiihlung. Noch genauer 
erfolgt die Trennung durch Behandlung der hochstens schwach sauren Lsg. mit einem
1. Ferrocyanid (zweekmaBig Ba- oder Mg-Salz) unter Yermeidung eines tJberschusses
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an Fallungsmittcl, die gefiillten Ferrocyanido verlialten sich wie dio genannten bas. 
Salze u. lasscn sich in derselben Weise trennen. — Co" gibt mit Ca2Fe(CN ) 0 cinen griinen 
Nd., fiir den Vf. den Namen Aragongrun vorschliigt; die Rk., dereń Empfindlichkeits- 
grenze bei ±  0,01 mg/ccm liegt, erfolgt rascher ais dic Fallung von K 3 Co(N02)6, sie 
laBt sich zur quantitativen (gravimetr. u. volumctr.) Best. verwenden. Bei tJber- 
schuB an Co-Salz in groBer Verd. ist der Nd. violett (,,Castillaviolell“ ), er geht bei Er
hitzen oder Trocknung in den offenbar isomeren griinen Nd. iiber, nimmt aber bei 
Abkiihlung bzw. Zugabe von W. wieder violctte Farbę an. (Anales Soc. Espanola 
Fisica Quim. 30. 398— 405. Mai 1932. Teneriffa.) R. K. M u l l e r .

G. v. Hevesy und R. Hobbie, Ober die Ermittlung des Bleigehaltes von Oesteinen. 
(Beitrag zur Anwendung der Methode der radioaktiven Indicatoren in der analytischen 
Chemie.) (Vgl. C. 1932. I. 1647.) Die Best. des Pb-Geh. von Gcsteinen erfolgte, indem 
zunaehst durch Abrauchen der Probc mit FluBsiture-Schwefelsaure die Kieselsaure 
entfernt wurde. Daraufhin wurde das Pb angercichert durch Fallung ais Sulfid, welchcs 
durch das aus zugesetztem Ag-Sulfat entstehende AgS quantitativ mitgerissen wurde. 
Das Sulfid wurde dann mit H N 0 3 zu Sulfat oxydiert u. der Elektrolysc unterworfen. 
Die Kontrolle der Genauigkeit der Best. erfolgte durch Zusatz des Pb-Isotops R a  D, 
dessen Aktivitiit naeh der anod. Abscheidung gemessen wurde. Es zeigte sich hierbei, 
daB die Abscheidung nicht quantitativ erfolgt. Durch Anbringen einer entsprechenden 
Korrektur war die Feststellung des wahren Pb-Geh. ermóglicht. (Ztschr. analyt. Chem. 
8 8 . 1— 6 . 1932. Freiburg i. Br., Inst. f. physikal. Chemie d. Univ.) GURIAN.

O r g a n is c h e  Substanzen.
E. W. Alexejewski, Qualitative Reaktion auf Chlorpikrin. Es wurde beob- 

achtet, daB bei Einw. von Na auf alkoh. Chlorpikrinlsg. sich HNOa bildete, die naeh 
der Jod-Starke-Rk. leicht naehgewiesen werden kann. Dio Rk. laBt sich aueh mit 
einer halb gesatt. Chlorpikrinlsg. ausfuhron, unter Anwendung von Ca oder anderen 
Metallen ais Red.-Mittel. Die Empfindlichkeit der Rk. nimmt ab bei Anwendung 
yerschiedener Metalle in folgender Reihe: Ca >  Na-Amalgam >  Ca-IIydrid >  Mg>  
Zn, Al. Ais Reagens fiir den Nitritnachweis eignet sich am besten /?-Naplithylamin u. 
Sulfaminsiiure; es lassen sich noch 2,06 mg Chlorpikrin in k. W. nachweisen, unter 
Anwendung von 1 ecm Lsg. Zur Chlorpikrinbest. ist das Verf. ungeeignot. Die Rk. 
kann aber zum Nachweis von Chlorpikrin in Luft vcrwendet werden. (Journ. chem. 
Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 8 . Nr. 20. 50—51. 1931.) S c h o n f .

W. Krestinski und H. Kelbowskaja, Ober die Bestiminung einiger Acetylen- 
alkohole und die Zusammensetzung ihrer Silberterbindungen. (Chem. Journ. Ser. A. 
Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitseheskii Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 
1 (63). S90—94. 1931. — C. 1931. II. 2907.) S c h o n F e l d .

J.  Sivadjian, Zur Farbreaktion des Ephedrins. Im Gegensatz zu H a r t u n g , 
CROSSLF.Y u. M u n c h  (C. 1931. II. 2361) konnte mit H'tOt stets eine positiye Rk. bei 
Anwendung des friiher vorgeschlagenen Verf. (vgl. C. 1931. I. 1487) erhalten werden. 
Die Farbrk. gestattet die Unterscheidung von Pseudoephedi'in u. Ephedrin, das Reagens 
ist aber fiir Ephedrin nicht spezif. (Journ. Pharmac. Chim. [8 ] 14. 61— 63.1931.) Sonii.

M. Wagenaar, Beitrag zur Mikrochemie des Saccharins. In umfassender u. krit. 
Zusammenstcllung werden die zur Identifizierung des Saccharins gccigneten Rkk. 
besprochen. Vf. gelangt zur Ansicht, daB Saceharin am besten mittels CuS04  u. P y r  id i n 
oder ais Perjodid mit Jodlsg. erkannt werden kann. Weiter eignen sich dazu die Cd-, 
Ag- u. Hg-Salze. Die Identifizierung durch Fiillen u. Sublimieren ist am wenigsten 
genau. (Mikrochemie l i .  [5], 132—35. 1932. Rotterdam.) Z a c h e r l .

M. Wagenaar, Mikrochemische Reaktionen auf Saccharin. (Vgl. vorst. Ref.) 
(Pharmac. Wcekbl. 69. 614— 18. 4/6. 1932.) DEGNER.

E . M ontignłe, Neue Farbreaktiou der Pyrrol- und Jndolrerbindungen. Gibt man 
zu einer wss. L sg . von Pyrrol 8 — 10 Tropfen 10°/oig. SeOa-Lsg. u. 1 ccm konz. H N 0 3 

u. kocht, so fiirbt sich das Gemisch tief yiolett. Empfindliehkeitsgrenze =  0,000 04 g 
Pyrrol. Das S e0 2 wird durch H N 0 3  zu Se0 3  oxydiert, welches sodann das Pyrrol oxy- 
diert. Es entstehen 2 Farbstoffe, der eine rot, unl. in Chlf., der andere blau, 1. in Chlf.
— Indol gibt unter gleichen Bedingungen prachtig yiolette Farbung. Empfindliehkeits
grenze =  0,000 05 g (Nachweis im Harn). — Beim Skatol Farbung ohne HNOs violett, 
auf Zusatz von HNÓ3 rot. — Tryptophan gibt nur eitronengelbe Farbung, auch mit 
H N 0 3 allein. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 689—90. Mai 1932.) LlNDENBAUM .

E. Montignie, Neue Farbreaktion der Sterine. Dampft man eine alkoh. Lsg. yon
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wenig Chólesterin mit einigen Tropfen alkoh. Kieselwolframsaurelsg. bei milder Warnie 
ein, so entsteht eine schone rotbraune Farbung. Gleiche Rk. mit Phytosterin, Stigma- 
sterin, Ergosterin, dagegen mit a- u. /S-Cholesterylen u. Cholestenon nur schwache rótlich- 
gelbe Farbung. Orangegelbe Farbung mit Terpentinol, Eucalyptol, Terpin, Campher, 
Borneol, keine Farbung mit Menthol, Citronenól, Abietinsaure, Chrysen, Phenanthren, 
Anthracen, Naphthalin. Mit Inden priichtig carminrote Farbung, sehr empfindlich u. 
spezif. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 51. 690. Mai 1932.) LlNDENBAUM.

B e s t a n d t e l l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T le r e n .
Th. Sabalitschka und E. Bohm, U ber die Stcrilisation und Sierilhallung von 

Nomalserum mit Phenol, Trikresol und Nipasol. Nipasol-Na (I) ist dem Phenol (II) 
an baktericider Wrkg. im Normalserum etwas, an entwicklungshemmender Wrkg. 
ganz erheblich iiberlegen. Teclm. uberlegen ist es II in der Sterilisation u. Sterilhaltung 
von Serum, da es im Gegensatz zu II keine Ausfallung der EiweiBstoffe verursacht. 
Da I fiir den menschlichen u. tier. Organismus ganz ungiftig ist, ergibt sieh daraus 
fiir die Anwendung bei Stoffen, die in den menschl. oder tier. Kórper gelangen, auch 
ein hygien. Vortcil gegenuber dem giftigen II. In der Praxis geniigt zur Sterilisation 
u. Sterilhaltung von Serum ein Zusatz von 0,56°/p !• Durch diese Konz. werden auch 
unter ungiinstigsten Bedingungen Staphylococcus, Bact. coli u. Paratyphus nieht nur an 
der Entw. gehindert, sondern innerhalb 14 Tagen vollkommen abgetotet. Fiir schnellere 
Abtotung ist ein groBerer Zusatz von I erforderlich. An sieh ist die baktericide Wrkg. 
von I im Serum geringer ais in wss. Lsg. — Trikresol ist infolge der erforderlichen hohon 
Konzz. u. der dadurch bewirkten Ausfloekung der EiweiBstoffe zur Sterilisation u. 
Sterilhaltung von Serum nieht geeignet. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 123. 
351—55. 1932. Berlin.) K o b e l .

F. D. White, Die Bestimmung des Serumcarotins. Unter Mitarbeit von Ethel 
M. Gordon. Es wird eine fur Serienbestst. geeignete Modifikation der PA LM ER schen 
Methode (Carotinoids and Related Pigments, New York, 1922) zur Be3 t. des Carotins 
in 2 ccm Serum mitgeteilt, die die Angabe des Rcsultats in mg Carotin pro 100 ccm 
Serum gestattet. (Journ. Lab. c lin . Med. 17. 53— 59. 1931. Winnipeg, Canada. Univ. 
of Manitoba.) PANTKE.

W. Rieder und A. Neumann, Ein neues colorimetrisches Verfa7iren zur Darslellung 
der SchweiflsekretioJi. Die Priifung der SchweiBsekretion hat eine besondere Bcdeutung 
fiir die Sympathicuschirurgie. Zum colorimetr. Vergleich pinseln Vff. die Haut des 
betreffenden Patienten mit einer F e S 0 4, Tannin u. ZnO enthaltenden Pastę ein. Die 
Pastę bleibt weiB bei mangelnder SchweiBsekretion, sie nimmt aber schon bei geringer 
Sekretion eine blauscbwarze Farbung an. (Klin. Wchschr. 11. 1027— 28. 11/6. 1932. 
Hamburg.) F r a n k .

Franz Buchner, Zur Kontrastuntersuchung ton M ilz mul Leber mit Thorium- 
dioxyd. Thoriumdioxyd wird wahrscheinlich iiberhaupt nieht aus dem Kórper aus- 
geschieden, sondern iń Milz u. Leber gespeichert. Eine funktionelle Schwachung des 
reticuloendothelialen Systems u. der Lymphfollikel der Milz ist bei den prakt. in 
Frage kommenden Dosen kaum vermeidbar. (Klin. Wchschr. 11. 1058— 60. 18/6. 1932. 
Freiburg, Univ., Pathol. Inst.) W a d e h n .

H. E. Anders und Z. Leitner, U ber die rentgenolog ische Darstellung ton M ilz, 
Leber und Knochenmark durch Thoriumdioxyd und ihre histologischen Grundlagen. Vff. 
warnen vor der Einfiihrung der rein diagnost. Zwccken dienenden Hepato-Lie.nogra.phie 
mittels Thorotrast (H e y d e n ), Thoriumdioxydsol. Das Verf. war fiir die Vers.-Tiero 
keineswegs ein gleichgiiltiger Vorgang, es zeigten sieh ausgedehnte Sehadigungen in 
Milz, Leber, Knochenmark, auch Spatschadigungen. (Klin. Wchschr. 11. 1097— 1100. 
25/6. 1932. Berlin, R u d o l f  V irchow -K rankenh.) F r a n k .

K. Brand und Fr. Strache, Ober die Reaktion zwischen Ameisensdure und Queck- 
silber-2-oxyd und iiber den Nachweis ton Essigsaure in  Acidurn formicicum. Vff. haben 
nachgewiesen, daB die Rk. zur Identifizierung der Ameisensaure mittels HgO, wie 
sic das D.A.B. VI vorsehreibt, entgegen den Angaben von H e r z o g  u. H a n n e r  
(vgl. „Die chem. u. physikal. Priifungsmethoden des D.A.B. VI“) nieht nach der 
Gleichung: HgO +  2 H' COOH— Hg +  C 0 2  +  CO +  2ILO, sondern nach der ur- 
spriinglich von LlE B IG  aufgestellten Gleichung:

HgO +  H-COOH — ;y  Hg +  COs +  HsO 
verliluft. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 289—91. 12/5..1932. Marburg, Univ.) D e g n e r .

XIV. 2 . 79
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Lad. Ekkert, Beitrag zu den Reaktionen einiger Saltarsanpraparate. (Pharmaz. 
Zentralhalle 73. 197—200. 31/3. 1932. — C. 1932. I. 2746.) S a i l e r .

F. Viebóck, Zur QuecksUberbeMimmung in  der grauen Qiiecksilbcrsalbe. 1 g Salbe 
wird mit 5 ccm konz, H N 0 3  gelindo erwarmt. Nach Lsg. des Hg wird mit 20 ccm W. 
geschtittelt bis zur Lsg. der nitrosen Gase. Die Lsg. wird mit 1 / 1 0 -n. KMn04 yersetzt, 
bis die Farbo nur mehr allmahlich yerschwindet, auf 60° erwarmt, ein Krystall Fe(N 0 3 ) 3 

zugesetzt u. mit 7io'n- NH4CNS auf scharfen Umschlag titriert, abgekiihlt u. zu Ende 
titriert. (Pharmaz. Presse 37. Wiss.-prakt. Heft. 47. April 1932.) S c h o n f e l d .

Alfons Langer, Beslimmung ton synłhetischem Menthol bei Oegenwart von Methyl- 
salicylat in Salben. Die Salbe wird der W.-Dampfdest, unterworfen. Aus dem Destillat 
werden Menthol u. Methylsalicylat mit PAe. ausgeschiittelt u. nach dessen Verdunsten 
gemeinsam gewogen. Das Salieylat wird dureh Verseifung m it 1 / 2-n. KOH u. Zuriick- 
titriercn mit HC1 bestimmt. Rest: Menthol. Die Verluste an Menthol wurden ermittelt: 
Menthol allein in PAe. gel., nach dessen yorsichtigem Verdunsten 6  Stdn. im Exsiecator 
uber H jS 04, gefunden 92,41%; unter gleichen Verhaltnissen, aber gemeinsam mit 
Methylsalicylat, gefunden 96,22%; Verdunsten des PAe. mit yorgetroeknetem Luft- 
strom: 96,78%; beim Ausseliiitteln aus einer grofieren Menge W. mit entspreehend 
grófierer Kenge PAe.: 91,84%: aus Salbe im Durchschnitt 88,27%. Bei derartigen 
Unterss. ist demnach der Befund entspreehend (um ca. 13,3%) zu erhohen, um den 
ursprungliehen Mentholgeh. zu ermitteln. (Pharmaz. Ztg. 77.707— 08. 6/7.1932.) D e g n .

— , Verfalschung ton Apiol. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 70. 197. 16/4. 1932. — C. 1932.
I .  3320.) S c h o n f e l d .

L. Rosenthaler, Zurn Nachweis von Pliosphorsdureeslem (insbesondere Kresyl- 
phosphat) in Apiol. (Vgl. yorst. Ref.) Der Inhalt einer Kapsel wird mit 2 g gesatt. 
alkoh. KOH im Tiegel auf dem W.-Bade, dann auf freier Flamme bis zur Verasehung 
erhitzt, der Riickstand mit gesatt. NH 4 C1 aufgenommen u. filtriert. Gibt man zu
1 Tropfen Lsg. 1 Tropfen 10°/oig. MgS04, so bilden sich bei Ggw. von Phosphorsaure- 
estern Ivrystallo des MgNH4 -Phosphats. Will man auch das Phenol nachweisen, so lost 
man nach Abdampfen des A. einen Teil des Tiegelinhaltes in W. u. gibt die Lsg. zum 
Diazoreagens (Sulfanilsaure +  NaNOa, dann Alkali). Bei Ggw. yon Kresol tritt Gelb- 
oder Orangefarbung ein. (Pharmae. Acta Helv. 7. 87—88. 28/5. 1932. Bern.) ScHONF.

[russ.] N. I. Anitschkowa, Methodik der Phosphorbestimmung in Wasser. Krasnojarsk 1932.
(IV, S. 5—26) Rbl. 1.75.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

William Clayton, Hcrstellung ton Eimdsionen. I. Thcorie. II. Fdbrikations- 
methoden. Gekiirzte Wiedergabe der C. 1932- I. 2212 referierten Arbeit. (Pharmae. 
Journ. and Pharmacist 128. 63— 64. 88— 89. 30/1. 1932.) S c h o n f e l d .

— , Das Trocknen ton zerstaubten Fliissigkeiten. Grundlagen und Ve.rfahre.n. tjber- 
blick iiber die neuere Entw. bis zum K r a u s e - u . „Rayo Rapid“-Verf. (Chem. Apparatur 
26. 419—20. 7/5. 1932.) R, K. M u l l e r .

Edmond Leclerc, Untersuchung der englisclien Berichte uber die S tau bteru n rein igu n g  
der Atmosphare. Vf. gibt einen Auszug aus den Berichten des „Atmospherie Pollution 
Research Committee" iiber die Natur u. den Grad der Staubyerunreinigung der Luft
u. die Methoden zur Best. des Staub-, S 0 2-, S 0 3- u. Feuehtigkeitsgeh. der Luft u. 
untersucht den EinfluC der atmosphar. Agentien auf die Korrosion u. das Problem 
der Auswaschung von SO, aus Rauehgosen. (Rev. uniyerselle Mines. Metallurgie, 
Trayaus publics ete. 75. ([8 ] 8 .) 22—30. 1/7. 1932. Ltittich, Univ.) R. K. MULLER.

A.Ringer, Fortlaufende Gasanalyse. Besprechung der Grunde fiir die kontinuierliche 
Gasanalyse in industriellen Betrieben. (Warme 55. 338— 39.14/5. 1932. Berlin.) SCHUST.

Soc. des Produits Chimiąues et Matieres Colorantes de Mulhousę, Frankreich, 
Herstellung slabiler Emulsionen. Minerał., yegetabil., animal. Fette u. Ole, Paraffine, 
Waehse, Teere oder Harze werden mit Prodd. emulgiert, die durch Fallung yon sauren 
Gelatine- oder Albuminlsgg. mit aliphat. oder aromat. Gerbstoffen, wie Sulfitcellulose, 
sulfonierten Phenolformaldehydprodd., alkylierten Naphthalinsulfonsauren u. natiir- 
liehenGerbstoffestrakten, entstehen. (F.P. 725296 vom 7/1. 1931, ausg. 10/5. 1932.) R i.
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American Air Filter Co., Inc., V. St. A., Trennen ton Emulsionm o. dgl. Dio 
niiher beschriebene Trennanlage enthiilt eino Anzakl von gleiehmiiBig gekriimmten, 
gleichlangen Schaufeln, zwischen denon hindureh dio zu reinigende Fl. strómt. (F. P.
726 418 vom 1/10. 1931, ausg. 28/5. 1932. A. Prior. 2/10. 1930.) D r e w s .

Lucien Beuret, Frankrcich, Filłerapparat. D a s  Auswasohon des Filterstoffes 
erfolgt durch dieselbe Fl., wclche nunmehr in entgegengesetzter Richtung durch das 
Filter geleitet wird. (F. P. 725 949 vom 9/9. 1931, ausg. 19/5. 1932.) D r e w s .

Wigan Coal & Iron Co. Ltd., Wigan, und Albert Edward Leek, Wigan, England, 
Filteranlage. D a s  in Konstruktionseinzelheiten niiher beschriebene Filter dient zur 
Verarbeitung von Schlammen, insbesondero solchen, welche aus Kohlenwaschanlagen 
stammen. (A. P. 1861537 vom 30/3. 1927, ausg. 7/6. 1932. E. Prior. 22/4. 
1926.) D r e w s .

Soc. An. Le Carbone, Frankreich, Fillrieren von Fliissigkeiten. Ais filtrierendes 
Materiał verwendet man Schichten aus verkohlten Fasorn gewebter oder geflochtener 
Stoffe. Dio Filterstoffe konnen gegebenenfalls aktivicrt werden. Die besehriebonon 
Fiiterstoffe finden ferner fiir die Hersfc. von Filterkerzen Verwendung. Den mit solchen 
Stoffen beschickten Filtcrn kommt eino hohe baktericide Wrkg. zu. (F. P. 726 075 
vom 15/1. 1931, ausg. 23/5. 1932.) D r e w s .

R. Lahaussois, Paris, Frankreich, Ilerstellung von liaarartigen Oberflachen, besonders 
fiir Fliissigkeitsfilter. Man unterzieht die mit Haar oder Faden versehenen Oberflachen 
einer solchen Behandlung, daB eine Verleimung erfolgt. Man kann dio M. einem 
elektrostat. Feld aussetzen. (Belg. P. 359 459 vom 30/3. 1929, ausg. 25/9. 1929.) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entschwefeln von Oasen. 
Gas mit hohem Geh. an II2S wird stufenweise in Ggw. von Luft bzw. 0 2 durch akt. 
Kohle geleitet, wobei das Gas zwischen jeder Stufe gekiihlt wird. (F. P. 723 443 
vom 29/9. 1931, ausg. 8/4. 1932. D . Prior. 29/10. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Enlfemen ton Ammoniak und 
Schwefdwassersloff aus Oasen. Die Gase werden mit Polythionaten behandelt, nach- 
dem zuvor das ŃH3 aus dem Gas entfernt war. Hiernach wird das Gas in mehreren 
Stufen mit Polythionatlsgg. gewaschen Das zuvor abgetrennte NH3 wird in der zweiten 
Stufe wieder zugegeben. Zwecks Regonerierung der Lsg. wird ein Teil derselben aus 
der Stufe, in welcher uberschiissiger H2S Torhanden ist, abgezweigt. Nach der Re- 
generierung wird diese sodann zum Waschen des NH3-freien Gases benutzt u. nach 
weiterer Yerwendung in der letzten Waschphase in dio Anfangsphase zuriickgefuhrt, 
so daB also ein Teil der Waschlsg. einon Kreislauf zwischen den Waschern u. der Re- 
generierung vollfiihrt. (F. P. 725 926 vom 10/7. 1931, ausg. 19/5. 1932. D. Prior.

Soc. de Purification Industrielle des Gaz, Frankreich, Elektrische Oasreinigung. 
Der Reinigungsapp. selbst wird ais Warmetauscher benutzt, so daB in ihm eine Fl. 
oder ein Gas erwiirmt oder abgektihlt werden kann. (F. P. 727 090 vom 4/2. 1931, 
ausg. 13/6. 1932.) D r e w s .

Johan Olsen Nygaard, Norwegen, Vcrdampfen ton Fliissigkeiten. Um die Bldg. 
von Dampfblasen, welche die Ablagerung von festen Bestandteilen der Fl. auf den 
Heizflachen hervorrufen, zu verhindern, wird die Warmeubertragung von der Heiz- 
flache auf die FI. so vorgenommen, daB eino Bldg. von Dampfblasen auf der Heizflache 
ausgeschlossen ist. Dies wird z. B. erreicht durch eine genugend schnello Bewegung 
der Fl. an den Heizflachen entlang, wobei zwischen der Fl. u. der Flachę eine genugend 
kleine Temp.-Differenz aufrecht erhalten wird. (F. P. 726 885 vom 25/11. 1931, ausg. 
4/6. 1932. N. Prior. 25/11. 1930.) D r e w s .

Chemische Fabrik Budenheim A.-G., Mainz (Erfinder: Erich Kiichler, Buden- 
heim), Ununterbroch-enes Eindampfen ton Fliissigkeiten, insbesemdere ton Schlamm ab- 
selzenden Fliissigkeiten, z. B. Rohphosphorsiiure, dad. gek., daB ein an der Eintritts- 
seite der Heizflammen oder Heizgase mit erweiterter Zone versehenes Drehrohr an- 
gewendet wird, das so beschaffen ist, daB sich in der erweiterten Zone starkero FI.- 
Schichten aufhalten ais im engeren Teil des Drehrohres. (D. R. P. 553 814 KI. 12 a

Stratmann & Werner, Leipzig, Kuhlflussigkeit. (D. R. P. 448 742 KI. 17 c vom 
24/9. 1925, ausg. 26/8. 1927. — C. 1928. II. 703 [F. P. 637 898].) D r e w s .

stratmann & Werner, Leipzig, Hersłellung einer Kiihlfliissigkeit von tiefliegen- 
dem Gefrierpunkt gemiiB dem Verf. nach D. R. P. 448 742, dad. gek., daB zur Herst. 
Ausgangslsgg. von wesentlich geringerer Konz., ais im Ausfiihruiigsbeispiel angegeben

10/7. 1930.) D r e w s .

vom 26/1. 1930, ausg. 30/6. 1932.) D r e w s .

79*
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ist, Yerwendet werden. (D. R . P. 530 045 KI. 12 a vom 11/2. 1927, ausg. 20/7. 1931. 
Zus. zu D. R. P. 448 742: vgl. vorst. Ref.) D r e w s .

Dragutin Nussbaum, Zagreb, Kiihlen oder Heizen von Kesseln u. dgl. Das Kiihlen 
bzw. Erwarmen erfolgt mittels im Doppelmantel befindlieher Chemikalien, die bei 
Einw. von Fil. (z. B. W. u. CaO) Warnie oder Kalte entwickeln. (Jugoslaw. P. 7801 
Tom 13/2. 1930, ausg. 1/4. 1931.) S c h o n f e l d .

Albert Payan, Algier, Kiihlbehaller. Die fiir die Montage des Behalters ver- 
wendeten Platten bestehen aus Holzbeton bzw. aus magnesiahaltigem Holz. (F. P. 
723 649 Tom 22/9. 1931, ausg. 12/4. 1932.) D r e w s .

m . Elektrotechnik.
H. Warren, Mineralische Isoliersloffe. II. AUgemeine Besprechung der technischen 

Aussichten. (I. vgl. C. 1932.1 .1279.) Elektr. Isoliereigg. von natiirlichen u. aus Schiefer- 
staub kiinstlich gepreBten Schiefern, Marmor, Basalt, bituminosen Stoffen u. Mineral- 
olen; Entw. ihrer Anwendung. (Eleetrieian 107. 731—33. 1931.) R. K. M u l l e r .

H. Warren, Keramische Isoliersloffe. III. AUgemeine Besprechung der lechnischen 
Aussichten. (II. vgl. vorst. Ref.) Herst. u. Isoliereigg. von Porzellan, Steingut u. Sleatil. 
(Eleetrieian 107. 865—66. 108. 98—99. 22/1. 1932.) R, K. M u l l e r .

H. Warren, Glasige Isoliersloffe. IV. AUgemeine Besprechung der technischen 
Aussichten. (III. vgl. vorst. Ref.) Isoliereigg. u. Venvendung von Quarz, Glas u. 
glasigen EmaiUen. (Eleetrieian 108. 286— 88. 26/2. 1932.) R. K. M u l l e r .

H. Warren, Geformle Isolierstoffe. V. AUgemeine Besprechung der lechnischen 
Aussichten. (IV. vgl. vorst. Ref.) Herst., Isoliereigg. u. Verwendung von Kompositionen 
mil natiirlichen Bindemitleln, h. gesehm. Hartgummi-, Schellack- u. Kopalkompositionen, 
k. gesehm. MM. von Bilumen mit trocknenden Olen u. Kompositionen mit Zementbinde- 
mitteln. (Eleetrieian 108. 432—33. 458. 25/3. 1932.) R. K. M u l l e r .

H. Warren, Geformte syntliełische Isolierstoffe. VI. AUgemeine Besprechung der 
technischen Aussichten. (V. vgl. vorst. Ref.) Herst., Isoliereigg. u. Verwendung von 
Kunslsloffen (Phenol-Formaldehyd-Harzen u. -Puhrem, Harnstoff- u. Thioharnstoff- 
Formaldehyd-Harzen, Glyptalharzen, Furfural-, Cumaron-, Inden- u. Aeetonharzen, 
Metallresinaten, Harzestern). (Eleetrieian 108. 668— 69. 723— 24. 27/5.1932.) R. K. Mi}.

A. Gemant, Ełeklrische Eigenschaften von gedehntem Gummi. An Vulkanisat 
(95% Crepe, 3% ZnO, 1% S, 1% Besehleuniger u. Alterungsschutzmittel; Vulkani- 
sationstemp. 143°, Vulkanisationszeit etwa 20 Min.) werden Messungen der Durch- 
schlagswerte, Porositatsmessungen, Messungen der dielektr. Verlusteu. der Ableitung vor-, 
sowie Zeitkurven der Durehschlagsfeldstarke bei gleichzcitiger Dehnung aufgenommen. 
Es kamen dunne Platten yon 0,2—0,6 mm Starkę zur Verwendung. Die Durchschlags- 
werte werden ungedehnt u. bei 300% Dehnung gemessen u. ergeben bei 50 period. 
Weehselspannung eine durchschnittliche Erhohung um 46%. Durch Priifung gedehnter
u. ungedehnter Proben bei gleicher Starkę wird gezeigt, daB dies kein reiner Dicken- 
effekt ist, dieser wiirde etwa 12% betragen. Die Verbesserung der elektr. Eigg. tritt 
nicht sprunghaft, sondern allmahlich auf. Werden die Verss. mit Gleiclispannung oder 
unter Ol angestellt, so versehwindet der Effekt. Daraus ist zu schlieBen, daB im un- 
gedehnten Zustande irgendein ungiinstiger Umstand zur Geltung kommt, weleher 
ebenso wie durch Dehnung auch durch Ol ais Medium u. durch Gleichspannung ver- 
sebwindet. Die Porositatsmessungen, die mit Kondensator u. WAGNER-Briicke im 
Vakuum (Genauigkeit 2%0), einer mechan. Zeigervakuummethode (Genauigkeit 0,2%o)
u. elektrophotograph. (vgl. C. 1931. II. 2366) (Genauigkeit > 0 ,2 % o) versucht wurden, 
ergaben das Fehlen jeglicher Poren. Die auffallenden Unterschiede zwischen Gleich-
u. Weehselspannung im Dehnungseffekt lieBen yermuten, dafl yielleicht die dielektr. 
Verluste bei der Dehnung abnelimen u. daher die Durehschlagsfeldstarke zunimmt 
(Warmedurchschlag).

Messungen zwischen Hg-Elektroden zeigen, daB die Verluste infolge der Dehnung 
herabgesetzt werden. Es handelt sieh indessen nicht um Herabsetzung der Verluste 
innerhalb des Gummis. Mittels kolloidalen Graphits wird die gedehnte u. die un- 
gedehnte Gummioberflache in luftfreien Kontakt mit den Elektroden gebracht. So 
ausgefiihrte Messungen zeigen keinen Unterschied zwischen gedehnten u. ungedehnten 
Proben (wie im Olvers. der Durchschlagsmessungen). D ie Gleichstromleitfahigkeit so 
behandelter Proben wurde zu 1,0-10—16 S/em bestimmt. Ferner wurden Kurven auf
genommen, die die Durehschlagsfeldstarke in Abhangigkeit von der Beansprucliungs-
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zeit darstellen. Infolge der zu erwartenden 0 3-Ein\v. wurden nur Zeiten bis zu 1 Min.
aufgenommen. Die Festigkeit des Gummis betragt 50 kV/mm u. nimmt auf etwa
42 kV/mm ab (Messungen unter Ol). Eine Dehnung andert diese Werte nicht. Bei 
Messungen in Luft nimmt die Festigkeit viel starker ab u. betragt fiir 1 Min. 24 kV/mm. 
Die Erscheinung beruht auf einer Verbesserung der Oberflachenbeschaffenheit des 
Gummis durch die Dehnung, wodurch die sehiidigende Luftionisation nicht so zur Aus-
wrkg. gelangt. (Ztschr. Physik 7 3 . 526— 37. 1931.) A l b u .

Hooker Electro-Chemical Co., New York, ubert. von: Kenneth E. Stuart,
Niagara Falls, Elektrolytische Anlage. Die sich insbesondere fiir die Elektrolyse von 
NaCl eignende Anlage enthalt eine zur Aufnahme des fl. Elektrolyten geeignete Zelle, 
welche Vorr. besitzt, die der Ableitung der entstandenen gasformigen bzw. fl. Prodd. 
dienen. AuBerdem ist fiir eine Warmetauschmóglichkeit auBerhalb der Zelle zwischen 
wenigstens einem der genannten Prodd. u. dem Elektrolyt gesorgt. (A. P. 1862 245 
vom 25/4. 1930, ausg. 7/6. 1932.) ” D r e w s .

Hooker Electro-Chemical Co., New York, ubert. von: Kenneth E. Stuart, 
Niagara Falls, Kathodcndiaphragma fiir elektrolytische Zwecke. Die Kathode hat eine 
gekriimmte, akt., durchbohrte Oberflache, welche mit einer gleichmaCigen Schicht 
eines faserigen Materiales, z. B. Asbest, uberzogen ist. (A. P. 1862244 vom 7/5. 
1928, ausg. 7/6. 1932.) D r e w s .

Earnest Lee Langley, Sweetwater, Texas, Eleklrolyłische Zersctzung von IFasser. 
D ie  naher beschriebene Zers.-Anlage wird mit elektr. Strom betrieben, welcher ent- 
weder mittels Windmiihlen erzeugt oder ais stat. Elektrizitat aus der Atmospharo 
gewonnen wird. (A. P. 1 862 224 vom 11/2. 1929, ausg. 7/6. 1932.) D r e w s .

Willoughby Statham Smith, Devonshire, Henry Joseph Garnett, Kent, und 
John Norman Dean, Kent, Eleklrisches Isoliermaterial aus ganz oder teilweise ent* 
harzter (u. evtl. von Proteinen befreiter) Guttaperćha u. bzw. oder Balata, einschlieBlich 
einer Guttapercha mit geringem Harzgeh., in Mischung mit einem gereinigten fl. 
Petroleumprod., z. B. einem hochgradigen dicken Schmieról. Kautschuk, Bitumen u. 
Yaseline konnen zugesetzt werden, wobei unter Bitumen auch Mineralwachs wie 
Ozokerit, Ceresin- oder Paraffinwachs yerstanden werden soli. — Eine Mischung be- 
steht aus 80% des Petroleumprod. oder aus 75% gereinigter Balata u. 25 Teilen eines 
Mineralschwerols. (E. P. 373134 vom 14/2. 1931, ausg. 16/6. 1932. Zus. zu E. P. 
346 382; C. 1931. II. 752.) P a n k ó w .

Ferdinand Wolesky und Vaclav Wolesky, Prag, Isoliermittel f i r  elektrotechnische 
Zwecke. Ais Isoliermaterial wird Cellophan benutzt. (Tschechosl. P. 33 048 vom 
4/8. 1928, ausg. 10/7. 1930.) S c h o n f e l d .

J. R. Geigy Akt.-Ges., Basel, Isolicrmasse fiir  dic Starkstrom- und Hochfreguem- 
technik. Einer anorgan. oder organ, isolierenden Tragermasse, z. B. Mikroasbest, 
Glimmcr, Ramiefaser oder Holzmehl wird eine Kautschuksubstanz in so geringer 
Menge zugesetzt, daB sie nur die Rolle eines Bindemittels spielt. Diese Mischung wird 
durch Anwendung von Druck u. W. erhartet. Neben der Kautschuksubstanz kann man 
auch S zusetzen. Die Isolicrmasse hat einen Erwcichungspunkt von iiber 120°. Sio 
ist wa8scr- u. olbestandig u. weist infolge ihrer Homogenitat in allen Richtungen gleich- 
maBige elektr. Eigg. auf. (Schwz. P. 151480 vom 23/1. 1931, ausg. 1/3.1932.) ĆEISZLER.

Electrical Research Products Inc., New York (Erfinder: G. W. Elmen), 
Herstellung von magnetischem Materiał. Dic Legierung besteht aus Fe u. Ni mit einem 
Ni-Geh. von wenigstens 55%; sie wird auf eine nahe dem magnet. Umwandlungspunkt 
liegendo Temp. erhitzt u. danach mit einer Geschwindigkeit abgekiihlt, welche zwischen 
der liegt, welche das gewóhnliche Ausgliihen erfordert, u. der, bei welcher bercits un- 
gebuhrliche Spannungen im Materiał entstehen. Die erhalteno Legierung zeichnet 
sich durch hohe Permeabilitat aus. Die Magnetisierungskraft betragt 0,2 Gauss oder 
weniger. (Schwed. P. 68 629 vom 17/10. 1921, ausg. 24/12. 1929.) D r e w s .

Electrical Research Products Inc., New York (Erfinder; G. W. Elmen), Be- 
handeln ton magnetischem Materiał. Das Fe u. nicht weniger ais 25% Ni enthaltende 
Materiał wird zunachst in die zum Gebrauch erforderlichc Form gebracht u. danach 
einem GliihprozeB unterworfen. Hierbei wird wiihrend verhaltnismaBig kurzer Zeit, 
gegebenenfaDs wenige Minuten, eine solche Temp. eingehalten, bei welcher dic Permea
bilitat sich ihrem Hochstwert nahert. Diese Temp. wird nicht uberschritten. Danach 
wird verhaltnismaBig schnell unter Beruhrung mit der AuBeniuft gekuhlt. (Hierzu
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vgl. D iin .P . 40 500; C. 1932. I. 1711.) (Schwed. P. 68 907 Yom 31/3. 1921, ausg. 
25/2. 1930. A. Prior. 24/7. 1916.) DREWS.

International Standard Electric Corp., New York, Verfahren zur HersteUung 
von Pulver aus einem magnetisierbaren Materiał fu r Massekeme, dad. gek., daB das 
magnetisierbare Materiał gemahlen, die groberen Teilehen ausgesiebt u. nach einer 
Warmebchandlung abermals gemahlen werden. — Vorteilhaft Y erw en d e t man eine 
Fe-Ni-Lcgicrung. die z. B. durch Oxydation sprode u. durch Warmbcarbeitung fein- 
kórnig gemacht ist. (D. R. P. 551266 KI. 21 g vom 2/10. 1929, ausg. 27/5. 1932.
E. Prior. 4/10. 1928.) G e i s z l e r .

IV. Wasser; Abwasser.
Wilfred F. Langelier, Die Theorie und Praxis der Liiflung. Vortrag. Vf. erlautert 

Begriff u. Wrkg. der Luftung des W. u. gibt, ausgehcnd von den Arbeiten von A d e n e y  
iiber die Absorption Yon Gasen im W., eine Ubcrsicht iiber die theoret. Behandlung 
des Yorgangs u. den EinfluB der bestimmenden Faktoren (Temp. des W., Sattigungs- 
defizit bzw. Grad der Ubersattigung des Gases im W., GroBe der Beriihrungsflache 
je Vol.-Einheit, Beruhrungszeit u. Bcwegungszustand des W. in der Grenzflache). 
Der Unterschied der zwisehen dem Tropfenfall u. dem Diffusortyp ais Extremen liegen- 
den iiblichen techn. Einrichtungen fiir die Luftung des W. wird an der wirksamen 
Beliiftung (Prod. aus Beriihrungsflache je Vol.-Einheit u. Beriihrungszeit) gezeigt. 
(Journ. Amer. Water Works Assoc. 24. 62—72. Jan. 1932. Berkeley, Calif., 
Univ.) M a n z .

W. L. Mallmann, Bakteriologie des Schwimmbades. Vortrag. Die ubliche Norm 
(kein Coli in 50 ccm u. weniger ais 100 Keime im ccm) laBt sich bei gewissenlmfter 
Einhaltung eines Rcstchlorgeh. von 0,2—0,5 mg/l je nach Freąuenz des Bades unter- 
schreitcn bis zu Keimfreiheit in 50 ccm. (Canadian Engineer 62. Nr. 25. 49—50. 54. 
21/6. 1932. East Lansing, Mich., State College.) Manz.

L. Pesch und Elisabeth Sauerborn, Erfolgreiche Algenbekdmpfung in den Stadion- 
schwimmbecken in Koln. D ie  Algenbckampfung mit Chloramin u. Kupfersulfat blieb 
erfolglos, weil die zugesetztc Menge durch den Schlamm des Beckenwassers oder durch 
ausfallendes bas. Carbonat gebunden u. unwirksam wurde. Standiger Zusatz von 
Chlor-Sodalauge (durch Sattigen Yon l,42% ig. Sodalsg. mit Cl) unterdriicktc Algen- 
wachstum. (Ztschr. Gesundheitstechn. Stadtehygiene 24. 229—35. Juni 1932. Koln, 
U niY .) Ma n z .

Walter Buchmann, Die Bekampfung der Chironomidenbr-ut in Hallem■ ui\d 
Sommerbadem, sowie Wasserversorgungsanlagen mit Chlor und Kupfer. Durch 12 mg/l 
akt. Cl allein wird Zuckmuckcnbrut in 6— 10 Stdn. ycrnichtet, wahrend Cu auch in 
Mengen von 50 mg/l ohne Wrkg. bleibt. Wird Cl u. Cu zusammen in gleichen Mengen 
dosiert, so erfolgt Abtotung schneller u. erfolgreicher. (Ztschr. Gesundheitstechn. 
Stadtehygiene 24. 235— 42. Juni 1932. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt f. Wasser-, 
Boden- u. Lufthygiene.) M a n z .

Carl A. Hechmer, Chironomus in der Wasserversorgung. Das Vork. von Wiirmern 
im Leitungswasser war durch Infektion des Reinwassers in offenen Behaltern durch 
Fliegen herrorgerufen. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 24. 665— 68. Mai 1932. 
Hyattsville, Md.) M a n z .

Walter.Buchmann, Chironomidenschdden bei dem Belebtschlamrnverfahren und 
ihre Verhiitung und Behcbung mil ehemischen M ittdn. Die durch den Gehinisebau der 
Zuckmiickenlarven, dereń Biologie ausfiihrlich beschrieben wird, im Schlamm u. ihre 
FreGtiitigkeit entstehenden Schaden sind erfolgreich durch Insektenpulver (3 mg/l, 
Abtotung 80%), das den Schlamm nicht schadigt, zu bekiinipfen; auch mit Derris- 
wurzel u. Rotenon wurden giinstigc Ergebnisse erzielt. Eine Anderung der Rk. des W. 
schadigt die Brut wenig. Die Reaktionsbreite fiir die Larven betragt ph =  5,0—9,0. 
(Ztschr. Gesundheitstechn. Stadtehygiene 24. 31—38. 83— 102. Febr. 1932. Berlin- 
Dahlem, Landcsanst. f. Wasserhygiene.) G r o s z f e l d .

Meillśre, Begulachtung eines Mineraluussers. Eine kleine Mineraląuelle bei Saint- 
Meeus, Gemeinde Gap, mit einer Schiittmenge von 15— 25 1/Min. u. Tempp. yoii 8,5 
bis 12,5° enthalt 0,2949 g feste Stoffe. Es ist eine Trinkąuelle ohne therapcut. Wirk- 
samkeit. (Buli. Acad. Med. 107. ([3] 96). 808—10. 14/6. 1932.) E n s z l i n .

Ludwig HeB, Der Kohlensduregehalt des kunstlichen Mineralwassers. B c sc h re ib u n g  
einer Vorr. (Abbildung im Original), bei der die Mineralwasserflasche in geschlossenem
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Raum geóffnet, dio C 02 durch Vakuum abgesogen u. durch eingestellte Laugo geleitefc 
wird, Einzelheiten im Original. Bei 16 Handels-Mineralwassern betrug der C 02-Geh. 
7,29— 12,03 g/l. (Mineralwasser-Fabrikant 36. 351—52. 21/5. 1932. Berlin-Frie- 
denau.) ___________________ GROSZFELD.

Joseph Amann, Frankreich, Abwasserreinigung. Um das W. yon den Sinkstoffen 
in dem AbsitzgefaB gut abzutrennen, wird das W. aus dem Innorn eines doppelwandigen 
Rohres abgezogen, das durch mehrere seitliche Rohransatze gespeist wird. Dazu eine 
Abb. (F. P. 723 559 vom 21/8. 1931, ausg. 11/4. 1932.) M. F. M u l l e r .

Augustę Coąuiard, Frankreich, Reinigen von Abwassern aller Art von Haus- 
u. Industriebetrieben unter gleichzeitiger Gcwinnung von Diingemitteln durch Zusatz 
von Phosphorsaure u. nachtraglieh yon Salzen, die ais schweriosliche Phosphate aus- 
fallen, z. B. Ca- oder Mg-Salzcn. Bei der Bildung der schwerloslichen Phosphate werden 
gleichzeitig die Sink- u. Fremdstoffe ausgefallt. Der Nd. wird yon dcm gercinigten 
Abwasser in einer Filterpresse abgetrennt. (F. P. 721685 yom 18,^11. 1930, ausg. 
7/3. 1932.) M .F .  M u l l e r .

Clarifosse Soc., Frankreich, Reinigen von schlammJialligen Abwassern. Um 
das Absitzen des Schlammes móglichst zu fórdern, ist eine Absitzkammer yorgesehen, 
die durch Bleche in drci Unterabteilungen derart geteilt ist, daB eine besonders guto 
Absitzmoglichkeit gegeben ist. Dazu mehrere Abb. (F. P. 722935 vom 16/9. 1931, 
ausg. 30/3. 1932.) M . F. M u l l e r .

V. Anorganische Industrie.
I. J. Zeitlin, Verwertung der Borlager der USSR. zur Herstellung von Borax. 

(Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6 . 494—501. 1931.) SCHONFELD.
— , Problcme der Industrie von Borverbindungen, insbesondere von Per- und Penła- 

boraten. Uberblick iiber die neuere Patent- u. Zeitschriftenliteratur. (Metallborse 22. 
849— 50. 6/7. 1932.) R , K . M u l l e r .

Gr. Frischenfeld, Zur Salzabscheidung aus Ldsungen bei tiefen Temperaiuren. 
Das in- Kempendjaisk u. Niljum angewandte Verf. des „natiirlichen Ausfrierens“ von 
NaCl u. seine Vortcilc. (Berg-Journ. [russ.: Górny Shurnal] 14. Nr. 10. 52— 53.
1931.) SCHONFELD.

— , Calciumchlorid. Qualilałserfordernisse f  iir die łechnische Lufttrocknung. CaCI2 
fiir Trocknungszwecke soli nicht mehr ais 5% W. u. nicht mehr ais 5% mit einer Teilchen- 
gróBe < 0 ,6  cm enthalten u. in poroser (ungeschmolzener) Form angewandt werden. 
Fiir die Entwilsserung wird eine Maximaltemp. von 400— 500° yorgeschlagen. (Chem. 
Trade Journ. 90. 567. 10/6. 1932.) t R. K. M u l l e r .

P. Brauman und S. Takvorian, Ober ein Verfaliren zur Darstellung wasserfreier 
Chloride der Mełalle der Cererden. Wasscrfreie Chloride der Ce-Reihe lassen sich dar- 
stellen, indem man dio aus Na-Benzoat u. ncutraler oder schwach saurer Lsg. eines 
Salzes des betr. Metalls hergestellten Benzoate ^re(C6H5COj)3‘ 3 IT,0 durch 2—3-std. 
Erhitzen auf 110° vom Krystallwasser befreit u. im Extraktionsapp. mit an HC1 frisch 
gesatt. A. bchandelt. Das Prod. wird durch Hindurehleiten von troekenem HC1 bei 
60° yon A. befreit u. sodann HC1 durch trockene Luft yertrieben. Vff. haben in dieser 
Weise die Chloride von La, Nd u. Sm in 1. Form ohne Bldg. von Oxvcliloriden her- 
gestellt. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1579—80. 2/5. 1932.) R. K. M u l l e r .

W. S. Ssyrokomski, E. W. Snopowa und N. I. Rotkow, Reduklion von Ilmenit 
in der Gasphase. Vorl. Mitt. Zweck der Verss. war die Gcwinnung des im Ilmenit ent- 
haltencn TiO .. Der angewandte Ilmenit enthielt 51,28°/0 TiO,, 37,46% FcO, 10,55% 
Fe20 ?, 1.07% MnO u. 0,08% S i0 2. Das Erz wurde im Elektroofen im 0 2-Śtrom gerostet, 
wobei festgestellt wurde, daB die Oxydationsgeschwindigkeit mit der Gliihtemp. 
bis 850° zunimmt. Bei 700° findet eine scharfo Zunahme der Oxydations- 
geschwindigkeit statt u. sic ist am groBten zwischen 800 bis 900°; bei hohen 
Tempp. wird das Erz yollstandig oxydiert. Beginnend mit 800° wird das MnO 
zu Mn30 4 osydiert. Dic Red. des oxydierten Erzes wurde im H2- u. CO-Strom 
u. mit H2-CO-Gemischen bei 600— 1100° untersueht. Dic Red.-Geschwindigkeit nimmt 
schnell zu zwischen 600 u. 800°, langsam oberhalb 800°; bei 700° nimmt sie mit der 
Temp. des yorangehenden Róstens zu. In H2 ist die Red.-Gesehwindigkeit groBer 
ais in CO. Die Verss. ergaben, daB die Red. der Fe-Oxyde sowohl der unbehandelten, 
wie der gerosteten Erze leicht in der Gasphase durchfiihrbar ist. Zwischen 700—800°
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unterliegt dagegen das T i0 2 kaum der Red., wohl aber bei 900— 1100°. (Minerał. Roh- 
stoffc [russ.: Mineralnoje Śsyrjc] 6. 522— 27. 1931.) SCHÓNFELD.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Gewinnung ton reinem Schwefel. 
Man bchandelt die Lsg. des Yerunreinigten S in CS2 unter Riihren mit konz., H N 03 
enthaltender H2S 0 4, mit Chlorsulfonsiiure oder S 0 3. Die abgesehiedenen Verunreini- 
gungen werden alsdann abgetrennt. Hiernach wird der'CS2 abdest., so daB der reino 
S in prjichtig ge ber Farbung zuriickbleibt. Zur Entfernung des S 0 2 aus der mit rauch. 
H sS 0 4 od. dgl. behandelten Lsg. des S in CS2 wird dieso vor dem Abdest. des CS2 mit 
NH.,-Sulfit u./oder -bisulfit oder mit Adsorptionsmitteln, wie akt. Kohle, Ton, Gele, 
behandelt. An Stello des CS2 kónnen auch andere geeignete organ. Lósungsmm. Ver- 
wendung finden. (F. P. 726 380 vom 19/11. 1931, ausg. 27/5. 1932. D. Prior. 4/12.
1930, 10/8. u . 27/10. 1931.) D r e w s .

Raymond F. Bacon, Bronxvillc, iibert. von: Henry T. Hotchkiss jr., New 
Rochelle, Gewifinung ton Schwefel aus Eiscnsulfid enthaltenden Stoffen. Die Ausgangs- 
materialien worden mit Cl2 u. S2C12 unter solchen Bedingungen behandelt, daB FeCl2 
u. elementarer S entstehen. Letzterer wird verdampft, wahrend das FeCl2 mittels Cl 
in FeCJ3 ubergefiihrt wird. Dieses ergibt durch Behandcln mit uberhitztem W.-Dampf 
Fe20 3 u. HC1. Aus letzterem wird durch Oxydation mittels Luft in Ggw. von Fe20 3 
Cl gewonnen, welches in den Kreislanf zuriiekkehrt. (A. P. 1864290 vom 26/2. 1930, 
ausg. 21/6. 1932.) D r e w s .

Raymond F. Bacon, BronxvilIe, iibert. von: Henry T. Hotchkiss jr., New 
Rochelle, Gewinnung ton Schwefel aus Eisensulfid enthaltenden Stoffen. Das Ausgangs- 
material wird mit S2C12 behandelt, wobei neben dem elementaren S FeCl2 entsteht. 
Man arbeitet bei Tempp., bei dencn der S verdampft. Das FeCU wird unter der Einw. 
von Luft bei erhóhter Temp. in FeCl3 u. Fe20 3 ubergefiihrt. Erstercs wird bei Tempp. 
von 300—400° mit uberhitztem W.-Dampf bchandelt, so daB HC1 neben Fe20 3 ent
steht. Aus der HC1 wird in Ggw. von Fe20 3 mittels Luft Cl gewonnen. (A. P. 1 864 480 
yom 26/2. 1930, ausg. 21/6. 1932.) D r e w s .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin, Herslellung ton Schwefeldioxyd aus 
Schwefeltrioxyd enthaltenden Gasen durch Red., 1. dad. gek., daB dio S 0 2-haltigen 
Gasc durch S oder Se-Sulfide geleitet werden. — 2. dad. gek., daB zur Reinigung des 
Gascs eine M. mit einem Geh. an aktivem S Yerwendet wird. — 3. dad. gek., daB ais 
Reinigungsmasse Se-Sulfid, vorzugsweise bei etwa 80—85°, verwendet wird. — Zwei 
weitere auf die Vorr. beziigliche Anspriiche. (D. R. P. 553 234 KI. 12i vom 3/7. 1930, 
ausg. 23/6. 1932.) " D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Dohse, Heidel
berg), Herslellung ton Schwefeldiozyd, 1. dad. gek., daB man Oleum bei erhóhter Temp. 
im Gegenstrom auf S einwirken laBt. — 2. dad. gek., daB die aus dem Oleum nach der 
Behandlung mit S erhalteno H2S 0 4 durch Einleiten von niedrigprozentigen S 0 3-hal- 
tigen Gasen vom KontaktprozeB wieder mit S 0 3 bcladcn u. erneut im Kreislauf mit 
S in Beruhrung gebracht wird. (D. R. P. 553 817 KI. 12i yom 3/1. 1931, ausg. 1/7. 
1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Gumlich, Lud- 
wigshafen a. Rh., und Adolf Richter, Dessau), Gewinnung ton Schwefeldiozyd aus 
dieses enthaltenden Gasgemischcn durch Absorption u. Wiederaustreiben aus Losungs- 
mitteln im Kreislauf, 1. dad. gek., daB ais Absorptionsmittel eine wss. Lsg. von Salzen 
Yerwendet wird, die Anionen solcher wasserlóslicher, kein gasfórmiges Anhydrid bil- 
detidcr, ein- oder mehrbas. Sauren enthalten, dereń Dissoziationskonstante (im Falie 
mehrbas. Sauren bezogen auf die erste Dissoziationsstufe) bei Normaltemp. kleiner 
ist ais die der ersten Dissoziationsstufe der S 0 2 u. die W.-Menge derart bemessen ist, 
daB fiir die Dauer der Absorption eine homogene Lsg. erhalten blcibt. — 2. dad. gek., 
daB NH4-Salze der genannten Sauren Yerwendet werden. — 3. dad. gek., dafi Salze 
organ. Oxysauren Yerwendet werden. — 4. dad. gek., dafi die Lsgg. auficr den ge
nannten Salzen noch Alkali- oder NH4-Sulfit enthalten. (D. R. P. 553 910 KI. 12i 
vom 17/12. 1930, ausg. 2/7. 1932.) D r e w s .

Edeleanu-G. m. b. H., Deutschlaud, Herslellung ton gasfonnigem oder fliissigem  
Schwefeldiozyd. S 0 2 enthaltende Gase werden mit N-haltigen organ. Yerbb. behandelt, 
so daB eine Absorption des S 0 2 stattfindet. Zur Absorption sind besonders geeignet: 
aliphat. oder cycl. Aminę, Hydroxylamine, Hydrazine, ferner heterocyel. Verbb., wie 
Pyridin oder Chinolin. Die S 0 2 wird aus diesen Fil. bei erhóhter Temp. ausgetriebcn
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u. sodann vorriiissigt. (F. P. 725 253 vom 19/10. 1931, ausg. 10/5. 1932. D . Prior. 
20/10. 1930.) D r e w s .

Erich Rothammel, Pforzheim, Herslellung ton Schwcfelsaure. Dio angesaugtc, 
durch eine Regelvorr. regulierte Menge Gloverabgase wird in eine am unteren Teil 
des GIoverturmes angeordnete, injektorartig wirkende Diise eingeblasen, derart, da fi 
in dem Rostgaszufuhrungsrohr ein durch ein Regulierorgan regelbarer, gleichmaBiger 
Zug entsteht. Von den dem Glover nachgeschalteten Kammcrn werden die beiden 
ersten Kammern mit einer nitrosehaltigen H2S 0 4 von 58— 59° Be berieselt, welche 
immer erneut wieder durch die beiden Kammern gcleitet wird, so daB diese Siiure in 
der ersten Kammer Stickoxyde an das durchziehende Gasgemisch abgibt u. in der 
zweiten Kammer Stickoxyde absorbiert. Dio aus beiden Kammern abflieBendo Saure 
wird in einem Behalter gesammelt u. vermischt. (Schwz. P. 151 952 vom 25/4. 1930, 
ausg. 16/4. 1932.) D r e w s .

Metallgesellschaft A. G., Frankfurt a. M., Ilerstellung ton Sulfatm. 0 2 oder
0 2 enthaltendo Gase werden in so feiner Verteilung u. mit solcher Geschwindigkeit 
in eino wss. Fl. eingeleitet, daB dieso wenigstens teilweise in Sehaum ubergeht. In die 
Fl. wird kontinuierlich oder diskontinuierlich freie oder gebundene S 0 2 eingcfuhrt. 
Man arbeitet naturlieh in Ggw. von festen, fl. oder gasfórmigen bas. Stoffen, wie NH3, 
fein verteiltem Cu-Oxyd, Zn-Oxyd. Gibt man sekundare oder tertiaro Phosphate zu, 
so erhalt man gleiehzoitig Sulfate u. Phosphate. (Hierzu vgl. Schwz. P. 144 293; 
C. 1931. II. 1043.) (F. P. 725195 vom 8/10. 1931, ausg. 9/5. 1932. D. Prior. 20/1.
1931.) D r e w s .

Union Chimiąue Belge (Soc. an.), Belgien, Ammoniumsulfat. Bei der Herst.
von (NH4)2SO.i aus CaSO., u. wss. Lsgg. von (NH4)2C03 wird das CaS04 in stetigem  
Betriebo Mahlvorr. zugefiihrt, in welchen es in Ggw. von gleiclifalls in stetigem Betriebe 
zugefiihrten wss. Lsgg. der annahernd aquivalenten Mengen (NH4)2C03 zerkleinert 
wird. Gegenuber den bekannten Vcrff. wird die Umsetzung beschleunigt u. die GroBc 
der erforderlichen GefaBe yerringert. (F. P. 722 314 vom 26/11. 1930, ausg. 15/3.
1932.) K u h l i n g .

Collin & Co., Doutschland, Ammoniumsulfat u. dgl. Um bei der Herst. von
(NH.,)2S 0 4 o. dgl. durch Einlciten gasfórmigor Komponenten, yorzugsweise NH3 ent- 
haltender Gaso, in einen Sattiger groBo Krystalle zu erhalten, wird die mit Krystallen 
beiadene Laugo vom Boden des Sattigers mittels Ejektors einer Sammelvorr. zugefiihrt, 
an dereń kon. Boden die groBeren Krystalle sich sammcln u. zeitweilig einer Salz- 
schleuder zugefiihrt werden, wahrend die kleinen Krystalle im Kreislauf mit der Lauge 
zum Sattiger u. yon da zur Sammelvorr. zuruckgefiihrt werden. (F. P. 720 570 vom 
24/7. 1931, ausg. 22/2. 1932. D. Prior. 25/9. 1930.) K uH L IN G .

Stockholms Superfosfat Fahriks Aktiebolag, Stockholm (Erfinder: J. Gel- 
haar), Słabilisicren ton Ammoniumcarbonat. Das (NH4)2C03 bzw. dieses enthaltendo 
Gemische werden mit einem oder mehreren 1. Salzen yermischt, dereń Basen mit C02 
eine schwer 1. oder unl. Verb. ergeben. Geeignete Salze sind CaS04, MgS04, Ca(N03)2 u. a. 
(Schwed. P. 69 335 vom 26/2. 1929, ausg. 1/5. 1930.) D r e w s .

Lewis Bailey Skinner, V. St. A., Verarbeilen ton liohphosphaten. Zerkleinerte 
Mischungen von Rohphosphaten, uberschiissigen C enthaltendcm Stoff, vorzugsweiso 
bituminóser Kohle u. gegebenenfalls S i0 2 u. CaO werden in Flammofen auf Tempp. 
erhitzt, bei denen dio P20 5 des Rohphosphats zu P reduziert wird, eine fl. Sehlaeke 
u. eine unter ihr befindliche Schicht gebildet wird, welche aus der dem vorhandenen 
Fe aquivalenten Menge geschmolzenen Eisenphosphids besteht. Die unmittelbare 
Nachbarschaft der Besehickung wird frei von 0 2 u. C 02 gehalten. Uber der Rk.-Schicht 
bofindet sich ein Stroni schwach oxydierender u. wasserdampfhaltiger Gase, welcher don 
entstandencn P verbrennt, zu einem Warmeaustauscher u. einer Kolonne fiihrt, in 
welcher das P20 5 mittels einer wss. Lsg. von H3P 0 4 absorbiert wird. (F. P. 721566 
vom 10/8. 1931, ausg. 4/3. 1932.) K u h l i n g .

Hubert Kappen, Bonn, AufsMiefien ton Rohphosphaten mit Salzsdure unter 
Wiedernutzbarmachung der yerbrauchten AufschluBsaure im KreisprozeB, dad. gek., 
daB die Terbrauehte HC1 aus der anfallenden CaCl2-Lauge mit Hilfe von M gS04 oder 
dieses enthaltenden Salzgemischen wiedergewonnen u. im KreisprozeB zum Auf- 
schlieBen neuer Phosphatmengen yerwendet wird. (D. R. P. 553 277 KI. 12i vom 
13/9. 1930, ausg. 23/6. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Doutschland, AufscMuP ton icasserunloslichen 
PhosphaUn. Die fein gepulverten Phosphate, besonders minerał. (Roh-)Phosphate
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werden unter solchen Bedingungen mit Lsgg. von Ammoniumsalzen, wie (NH.,)2S 04, 
(NH.,)3PO.t oder mehreren von ihnen erhitzt, daB sich aus diesen unter Abspaltung 
von NH3 saure Salze des NH4 bilden. Diese setzen sich mit den unl. zu 1. Phosphaten 
u. 1. oder unl. Calciumsalzen der Sauren der Ammoniumsalze um. (F. P. 720140 
vom 18/7. 1931, ausg. 16/2. 1932. D. Prior. 19/7. 1930.) K u h l i n g .

Chemische Fabrik Budenheim Akt.-Ges., Mainz (Erfinder: Guido Hedrich, 
Budenheim), Verhinderung der Schaumbildung beim Aufschlu/3 von Rohphospkat mit 
Sauren, besonders Scliwefelsaure, dad. gek., daB h. Gase oder Flammen wahrend des 
Eintragens der Saure u. bis zur Beendigung der Gasentw. auf oder iiber dio Ober- 
flache des Rk.-Gemisches geleitet werden. — Das Verf. ist billiger u. ungefahrlicher 
(feuer- u. esplosionssicherer) ais die bekannten Verff. zur Verhiitung des Schaumens 
bei Pliosphataufschlussen. (D. R. P. 553 924 KJ. 16 vom 16/9. 1930, ausg. 2/7. 
1932.) K u h l i n g .

Rutgerswerke A.-G., Berlin-Charlottenburg, Verarbeitung von Kieselsaure in 
grojieren Mengen enthalteiidem Fłuflspat oder anderen Fluoriden mit gróBerem S i02- 
Geh. durch Zers. mit H ,S 0 4 u. unter Trennung der HF u. H2SiF6 durch Kiihlen, 
dad. gek., daB man auf die unreinen Fluoride in trockenem Zustande móglichst konz. 
H2S 04 oder dereń Monohydrat einwirken laBt u. das entweichcnde Gasgemisch in mog- 
lichst wasserfreiem Zustande der Trennung durch Kuhlung untcrwirft. (D. R. P. 
553 501 KI. 12i yom 16/2. 1927, ausg. 27/6. 1932.) D r e w s .

Max Buchner, Hannovcr-Kleefeld, und Wilhelm Bachmann, Seelze, Her
stellung hochadsorbierender Kieselgele, 1. dad. gek., daB kiinstlichc Silicate, die das W. 
nur in Form von Krystallwasser in einem festen stochiometr. Verhaltnis enthalten, 
mit Sauren aller Art zers. werden. — 2. dad. gek., daB die krystallwasserhaltigen Silicate 
durch Einw. von C02, S 0 2 oder anderen gasfórmigen Sauren zers. werden. — 3. dad. 
gek., daB zur Zers. der krystallwasserhaltigen Silicate Rauchgase Verwendung finden. —
4. dad. gek., daB ais kiinstliche krystollwasserhaltige Silicate sowohl einfache wie 
Polysilicate verwendet werden. — 5. dad. gek., daB man die Porositat der Kieselsaure- 
gele durch Wahl eines yersehiedenen, aber bestimmten W.-Geh. oder durch Zugrunde- 
legung eines Silicatcs mit versehiedenem, aber bestimmtem S i0 2-Geh. abwandelt. 
(D. R. P. 551943 KI. 12 i vom 28/8. 1927, ausg. 8/6. 1932.) D r e w s .

Alfred Mentzel, Deutschland, Herstellung von Alkalihydrat aus Alkalicarbonat 
oder -bicarbonat. Alkalicarbonat u./oder Alkalibicarbonat wird nach dem Vermischen 
mit Kohle u. nach Zusatz einer Erdalkali- oder Mg-Verb. bei hoher Temp. m it N2 azo- 
tiert. AnschlieBend erfolgt Verseifen der M. bei wenig erhóhter Temp. u. Auslaugung 
zwecks Gewinnung des Hydrats. Das Verf. laBt sich im Kreislauf beliebig oft wieder- 
liolen, da dio Zusatzstoffe aus dem Rk.-Riickstand zuriickgewonnen werden. Die 
Verarbeitung des Rk.-Gemisches erfolgt in dunner Schicht. (F. P. 726 211 vom 
13/11. 1931. ausg. 25/5. 1932. D. Prior. 17/12. 1930.) D r e w s .

Salinę Ludwigshalle, Wimpfen, Herstellung ton Aluminium-Alkalidoppelfluorulm. 
Tonerde u. Fe-Yerbb. enthaltende Ausgangsstoffe werden mit dem zu gewinnenden 
Doppelfluorid entsprechenden Mengen von H F behandelt. Aus der erhaltenen Lsg. von 
Al-Fe-Fluorid wird das Al-Fluorid ais Al-Alkalidoppelfluorid mit der erforderlichcn 
Menge eines Alkalisalzes gefallt, dessen Saureradikal ein 1. Fe-Salz bildet. (E. P. 
372 572 vom 27/5. 1931, ausg. 2/6. 1932.) D r e w s .

Byron Ellsworth Carl, New York, Herstellung von wasserfreiem Aluminium- 
chlorid. Man arbeitet in sieli drehenden, von auBen beheizten Rk.-Raumen aus ge- 
schmolzenem S i0 2, in welche getrennt geregelte Mengen yon Cl, sowie eines innigen Ge- 
misches von AI20 3 u. Kohle eingeleitet werden. Die entwickelten AlCl3-Dampfe werden 
gesammelt u. verdichtet. (A. P. 1862 298 vom 2/5. 1925, ausg. 7/6. 1932.) D r e w s .

Electric Smelting & Aluminium Co., V. St. A., Gewinnung %on hydratisclier 
Tonerde aus Alkalialuminatlosungen. Die entsprechende Lsg. wird in cin FallgefaB 
gebracht. In diesem wird die erforderliche Bewegung der Lsg. durch einen aufsteigenden 
Fl.-Strom erzeugt. Hierdurch wird die hydrat. Tonerde zu gróBeren Tcilchen zusammen- 
geballt, welche bei einer bestimmten GróBe trotz der Bewegung der Fl. von dieser 
nicht mitgefiihrt werden, sondern am Boden des Behalters sich sammeln. Das Verf. 
wird an Hand einer Zeichnung naher erlautert. (F. P. 725 965 vom 26/9. 1931, ausg. 
20/5. 1932. A. Prior. 10/10. 1930.) ' D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Gewinnung ton reinem Zinkoxyd 
bei der Herst. von Alkalihydrosulfit durch Einwirkenlassen von S 0 2 auf Zn-Staub, 
Umsetzung der erhaltenen Lsg. mit Alkalien u. Aufarbeitung des gewonnenen Zn-Nd.
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zu reinem ZnO, dad. gek., daB man auf die gebildete Zn-Hydrosulfitlsg. ein unl., Zn 
enthaltendes Materiał einwirken laBt, das vor der Umsetzung mit den Alkalien samt 
den Verunreinigungen entfcrnt wird. (Hierzu vgl. E. P. 347 849; C. 1931. II. 2220.) 
(Schwz. P. 152 603 vom 12/11.1930, ausg. 2/5.1932, D . Prior. 18/1.1930.) D r e w s .

Leon Leibosis, Frankreich, Herslellung ton iceificrn Zinkoxyd aus zinkhaltigen 
Rucksld-nden. Die Riickstande bzw. Mineralien werden zunaehst auf eine KorngroBe 
yon 2—3 mm gebraeht u. sodann zur Entfernung der in ihnen enthaltenen 1. Stoffe 
mit w. W. in Ruhrwerken gewaschen. Sodann bringt man in Saugfiltern ihren W.- 
Geh. auf ca. 15—20%- AnschlieBend werden die Prodd. in einem Drehofen getrocknet, 
yentiliert u. Icicht dest. Die Dest.-Prodd. werden kondensiert u. gegebenenfalls auf 
die in ihnen enthaltenen Metallo verarbeitet. Das gereinigte Prod. wird sodann im 
Gemisch mit Koks in Dest.-Ofen dest. Das ZnO wird in Kondensationskammern auf- 
gefangen. (F. P. 725 751 vom 30/10. 1930, ausg. 18/5. 1932.) D r e w s .

Tuscania I. R., Italien, Herslellung von Kupfersulfatlosungen. Das Verf. wird
in 4 Stufen ausgeubt: 1. Oxydation von gekórntem Cu. 2. Bldg. von S 0 3. 3. Tlber- 
fiihrung des S 0 3 in H2SO,. 4. Lsg. des Cu-Oxydes in der H2SO.,. — Die Oxydation 
des Cu erfolgt in Rk.-Turmen mittels atmosphar. Luft. Sobald die Oxydation becndet 
ist, wird die S 0 2 dureh die mit Cu-Oxyd gefulltcn Tiirme geleitet, wobei Bldg. von S 0 3 
unter Red. eines Teiles des Cu-Oxyds zu metali. Cu yor sieh geht. Das S 03 wird durch 
W., welches in den Turm eingeleitet wird, in H2S 0 4 ubergefiihrt; das nieht red. Cu- 
Oxyd wird von der H2S 0 4 gel. (F. P. 727 654 vom 3/12. 1931, ausg. 22/6. 1932. 
It. Prior. 3/12. 1930.) D r e w s .

Dr. Alexander Wacker Ges. fiir elektrochemische Industrie G .m .b .H ., 
Miinchen (Erfinder: Felix Kaufler und Franz Xaver Schwaebel, Miinehen), Her- 
slellung von Icohlensauren Verbindunge.n des Kupfers aus Cu, bzw. Cu-Legierungen, 
C02 u. 0 2, 1. dad. gek., daB Cu in einer wss. Lsg. von Halogensalzen der 1. oder 2. Gruppe 
des period. Systems mit Gasen behandelt wird, die C 02 u. 0 2 enthalten. —  2. dad. 
gek., daB die Lsg. auBer den Halogensalzen auch noch kohlensaure oder doppelkohlen- 
saure Salze der 1. oder 2. Gruppe des period. Systems enthalt. (D. R. P. 552 757
KI. 12 n yom 26/2. 1931, ausg. 16/6. 1932.) D r e w s .

[russ.] Inna Witaljewna Puare, Cliodslientskcr Kochsalzlagerstattcn in Fergan. Moskau-
Leningrad: Geolog. Verlag 1932. (76 S.) Rbl. 1.75.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Kamp, Mineralrohstoffc in der Emailinduslrie. Beschreibung der minerał. Roh- 

stoffe u. ihrer Zus. (Glashutte 62. 425— 27. 20/6. 1932.) SALMANG.
AnsonHayes, J. J. Canfieldund G. W. Mc Gohan, Der Mechanismus der Bildung 

von schu-arzen Fleeken in Email durch Aufkochen des Grundemails. Experimentelle u. 
mkr. Unterss. zeigten, daB das Wiederaufkochen des Grundemails yoii einer RiBbldg. 
herriihrt. Luft dringt in die Poren u. Risse ein, die sieh naehher schlieBen. Die ein- 
geschlossene Luft dehnt sieh nach oben u. gegen das Metali aus. Entw. von Gas aus dem 
Email heraus wurde nieht gefunden. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 338— 44. Juni 
1932. Middletown, Ohio, American Rolling Mili Co.) S a l m a n g .

Robert B. Schaal und Donald H. Fuller, Diskussion iiber „ den Mechanismus 
der Bildung schvxirzer Fleeken im Email durch Aufkochen des Grundemails“. (Vgl. vorst. 
Ref.) Vff. sind der Ansicht, daB das Email beim Wiedererhitzen selbst Gase 
abgibt, u. sehen hierin die Ursaehe der Fleeken. Die RiBbldg. kann ebenfalls auftreten 
u. diese Wrkg. unterstiitzen. Vff. fiihrcn das Aufkochen auch ais Ursaehe anderer 
Emailfehlcr, z. B. Fischschuppen usw., an. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 344—53. 
Juni 1932. Hatboro, Pa.) S a l m a n g .

S. R. Scholes, Der GlasschmeIzproze.p. (Vgl. C. 1932. II. 267.) Uberblick. 
(Fuels and Furnaces 9. 1079—81. 1931.) PANGEITZ.

S. R. Scholes, Glaszusammensetzungcn fiir  spezielle Zuecke. (Vgl. C. 1932- I. 
1283.) Fensterglas, opt. Glas, Flaschenglas usw. (Fuels and Furnaces 10. 221— 22. 226. 
Marz 1932.) _ P a n g r i t z .

H. E. Beckett, UUraviolett durchlassige Fenslerierglasung. Bericht iiber die biolog. 
Wrkgg. der Sonnenstrahlen, die Durchlassigkeit verschiedener Glaser u. die Yerwendung 
dieser Glaser im Bauwesen. (Dep. scicnt. ind. Res. Build. Res. Buli. Nr. 8- 12 Seiten.
1930.) S a l m a n g .
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G. Banchi und A. Maffei, Spektrographische Analysc der rómischcn Puzzolanerde.
In einer Puzzolanerde von San Paolo werden auf spektrograph. Wege folgendo Elemente 
nachgewiesen: Ag, Sn, Pb, Cu, Bi, (Mo ?), Al, Fe, Mn, Ti, Si, V, Zr, Ca, Sr, Ba, K u. Na. 
(Annali Chim. appl. 22. 138—42. Marz 1932. Rom, Ing.-Schulo, Lab. f. Baustoff-
chemie.) R . K . Mu l l e r .

A. Maffei und G. Banchi, Die Verdran-gung der Alkalien in den Puzzolanerden
durch Einwirkung des Kalks. Vff. mischen feingcmahlcno Puzzolanerde mit 3—65% 
CaO, pasten mit W. an u. bestimmen in grófleren Zeitabstanden (24— 182 Tage) die in 
Lsg. gegangenen Alkalimengen. Die hieraus bereehnete Verdrangung der Alkalien 
durch Ca ist abhangig von der CaO-Konz. u. der Einw.-Dauer, sie nimmt mit letzterer 
um so rascher zu, jo hoher die CaO-Konz. ist. Wahrend K in relativ kurzer Zeit von Ca 
yerdrangt wird, geht die Verdrangung des Na parallel der Verdrangung des Gesamt- 
alkalis. (Annali Chim. appl. 22. 93—98. Febr. 1932. Rom, Ing.-Sehule, Lab. fiir Bau- 
stoffehomie.) R. K. M u l l e r .

W. Weisgerber, Feinkomaufbau und Qualiłdiseigenschaften der Żenienie. Dis- 
kussion zu S t e i n e r  (C. 1932. II. 107). (Zement 21. 337. 9/6. 1932.) S a l m a n g .

H. Grossmann und Eicke, „Elemit-Durasbest“, seine Ilersłellung und Verwendung.
Zusammenfassend wird die Herst. u. Anwendung des Asbestzementes zu Róhren, 
Wellplatten, Bedachungen etc. bohandelt. (Pappers- och Travarutidskr. Finland 1932. 
179— 82. 15/3.) R o u t a l a .

Richard Hoffmann, ,,Albesco“, ein weifler Portlandzemenl. (Zement 21. 382.
30/6. 1932.) S a l m a n g .

H. Hein, Die chemische Zusammenselzung der flussigen Phase im Portlandzemenl- 
Normenbrei. Die Alkalien im Klinker bilden mit Ca(OH), Alkalihydroxyde, welche 
mit CaS04 im Gleichgewicht stehen unter teilweiser Bldg. von K aS 0 4 u. Ca(OH)2. 
Dio Abbinde-Rkk. bestehen in Wechselwrkg. dieser Lsgg. mit den Klinkerbestandteilen. 
Die Wrkg. der Alkalihydroxyde ist hierbei die Steigerung der Abbindegesehwindigkeit. 
(Tonind.-Ztg. 56. 632—34. 20/6. 1932.) S a l m a n g .

Haegermann, Zur Kennlnis des Tonerdezementes. In Bestatigung seiner Arbeit 
(C. 1932. I. 860) teilt Vf. mit, daB Tonerdezement auch in Betonkórpern bei 22,5— 28° 
eine Abbindeverzogerung hat. (Tonind.-Ztg. 56. 635. 20/6. 1932.) S a l m a n g .

V. Charrin, Der B auzit und die Tonerdezemenle. Roter Bauxit aus einem franzos. 
Vork. m it 50— 62% ALOa u. 18—24% Fe20 3 laBt sich mit CaO nach magnet. Abschei- 
dung von Fe auf einen Sohmelzzement mit je ca. 40% A120 3 u. CaO u. je ca. 10% S i0 2 
u. Fe20 3 yerarbeiten, der binnen 3— 5 Stdn. abbindet u. eine grpBe Widerstandsfahigkeit 
auch gegenuber sehr rcinom W. aufweist. (Ind. chimique 19. 409— 10. Juni 
1932.) R. K. M u l l e r .

C. R. Platzrnann, Phijsikalische Andernngen von Zementmortel infolge Einwir- 
kungen von Kolilensaure. C 02 wirkt auf Zementmortel nicht nur durch Bldg. von 
CaCOj ein, sondern auch durch Gelzersetzung. Dies ist dio Ursache der Schwindung 
yon Żementmórteln. (Zement 21. 381—82. 30/6. 1932.) SALMANG.

W. H. Glanville, Die Durchldssigkeil ton Portlandzementbeion. Bei gleichmafligem 
Einschlagon gibt dieselbo W.-Menge, welche das geringste Volumen zu erzeugen ge- 
stattet, auch den undurchlassigsten Beton, u. beste Druckfestigkeit. Der EinfluB des 
W.-Geh. iiuBert sich in der ersten Zeit der Betonlicrst. stark, spater weniger. Bei 
konstantem Einschlagen ruft zu wonig W. gróBere Durehlassigkeit hervor ais zu vicl W, 
Der EinfluB des W.-Geh. wird groBer bei mageren u. geringer bei fetten Misehungon. 
Die Beziehung zwischcn Durehlassigkeit u. W.-Geh. wrird durch die Gleiehung 
p  =  A ■ B*!c dargestellt, in der p  die Durehlassigkeit, A u. B  Konstanten u. w/c das 
W.-Zementyerhaltnis bezeichnen. Voraussetzung ist yollige Konstanz der Vcrs.- 
Bedingungen. Fiir die beschriebenen Vcrss. war A — 0,05 u. B  =  1,112. Hiemach 
sind Zement u. W.-Geh. von gleicher Wichtigkeit. Erhóhung des Zementgeh. in einer 
1 :2 :  4-Misehung beeinfluBt bei guter Erhartung dio Durehlassigkeit wenig. Sehr 
nasse Mischungen miissen reicher an Zement sein, ebenfalls solche, welche schlccht 
abbinden konnen. Der Grad der Verminderung der Durehlassigkeit hangt yom Zement- 
geb. ab. Von 2 Mischungen mit gleicher Durehlassigkeit wird dic m it gróBcrein Zement
geh, am ehesten an Durehlassigkeit abnehmen. Festigkeit (S) u. Durehlassigkeit (p) 
stehen in der Beziehung: p  =  F /SG, wo F  u. G Konstanten sind. Sorgfaltige Korn- 
misehung der Zuschlage ist yon geringerer Bedeutung ais Wahl der richtigen ilengen  
yon W. u. Zement. Es niuB genugend feines iMaterial yorhanden sein. Zusatze von 
Sandmehl, Kalkhydrat, Schiefermehl u. Eisenschlamm wirkten giinstig. Magere
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Mischungen miissen langer gomischt werden ais fette. Langere Rammdauer wirkt auf 
n. Betone nicht ein. Trocknero werden dadurch an Porenraum, Durehlassigkeit u. 
Festigkeit verbessert. Gliitten der Oberflache von Beton wirkt nur bei mageren 
Mischungen giinstig. Bei GuBbetonen sind immer die stehend gegossenen weniger 
durchliissig ais flach gegossene. Bearbeitung der Oberflache mit einer Drahtbiirste 
beeinfluBt dio Durchliissigkeit. Mit zunehmender Alterung fallt sie, bis zu 1 Monat 
nach der Abbindung, dann sind die Anderungen gering. Die Erliiirtungsbedingungen 
sind vom allergroBten EinfluB, auBer bei Tonerdezement. W.-Lagerung gibt die un- 
durchlilssigsten Betone. Obwohl die Durchliissigkeit dem aufgowandten Druck bei der 
Priifung proportional ist, gilt dies nicht mehr, wenn der Druck 7 Tage aufrecht erhalten 
wird. Diese Verwischung der Unterschiede ist auf innero Verschlammung, Hydratation 
u. Quellung zuriiekzufiihren. Fette Mischungen werden schneller undurchlassiger ais 
magere. Die Quellung in den ersten Tagen hat wenig EinfluB. (Dep. seient. ind. Res. 
Build. Res. Techn. Paper Nr. 3. 62 Seiten. 1931.) Sa l m a n g .

W. H. Glanville, Untersuchungen iiber Eisenbelon. I. Festigkeit des Yerbandes. 
Sie wird auf 2 Ursachen zuriickgefuhrt: Die Adhiision durch kolloidale oder chem. 
Krafte, ferner die Reibung, die durch Ausiibung von Druck yom Beton auf das 
Eisen erzeugt wird. Letzterer ist bei Tonerdezement gróBer ais bei Portlandzement. 
Vf. macht noch Angaben iiber die Verteilung der Bindekriifte, ihre Beeinflussung durch 
den zugcsetzten Schlicker, Bereehnung u. Messung der Oberflachendrucke zwischen 
Beton u. Stahl u. den EinfluB der Zus. u. des Zustandes des Betons. (Dep. scient. ind. 
Res. Build. Res. Techn. Paper Nr. 10. 37 Seiten. 1930.) Sa l m a n g .

W. H. Glanville, Untersuchungen iiber Eisenbelon. II. Schwindspannungen. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Angaben uber die Verteilung der Spannungen uber einen Eisen- 
betonstab. (Dep. scient. ind. Res. Build. Res. Techn. Paper Nr. 11. 49 Seiten. 
1930.) S a l m a n g .

W. H. Glanville, Untersuchungen iiber Eisenbelon. III. Das Kriechen oder 
Fliefien von Beton unter Belastung. (II. ygl. vorst. Ref.) Vf. gibt Messungen der Fak- 
toren, welche Liingenanderungen liervorrufen, namlich Kriechen unter Belastung, 
Schwindung u. Anderungen im Elastizitatsmodul. (Dep. scient. ind. Res. Build. Res. 
Techn. Paper Nr. 12. 39 Seiten. 1930.) S a l m a n g .

William Podmore und Oswald Gladstone Collier, Stoke-on-Trent, Reinigen 
von Glasurmasse. Dio zu reinigende M. wird mittels einer Umlaufpumpe aus einem Vor- 
ratsgefaB angesaugt, nacheinander auf ein Schuttelsieb u. einen magnet. Scheider 
aufgebracht u. nach hier erfolgter Abtrennung groberer u. magnet. Teile zum Vorrats- 
gefaB zuruckgeleitet. (E. P. 367 849 vom 20/11. 1930, ausg. 24/3. 1932.) K u h l i n g .

Mathys & SchaaJf, Ziirich, Herstellung glasurartiger, durch Warmebehandlung zu 
Mrtender Oberziige auf Stein, Kunststein o. dgl. aus einer ais Bindemittel Kunstharze 
enthaltenden M., dad. gek., daB unter hauptsaehlicher Verwendung des ais Lack u. 
Impragniermittel bekannten Harnstofformalinharzes die Oberziige nach dom Trocknen 
bei einer Temp. von 130° gehartet werden. — Die Erzeugnisse sind den keram. Glasuren 
liinsichtlich Hiirte u. Bestandigkeit fast gleichwertig. (D. R. P. 550 319 KI. 80 b 
vom 30/12. 1926, ausg. 13/5. 1932.) K u h l i n g .

Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits Chimigues de Saint- 
Gobain, Chauny et Cirey, Frankreich, Herstellung von Olashdfen u. dgl. Hóchstens
0,2% A120 3 enthaltender CaO u. hóchstens 0,3% A120 3 enthaltende S i0 2 werden in 
dem (unter Beriicksichtigung der eintretenden Verdampfung yon S i0 2) der Formel 
CaSi03 entsprechenden Verhaltnis zusammengeschmolzen, zweckmaBig unter Zusatz 
von bis zu 5% CaF2. Die Schmelze wird in Sandformen gegossen u. langsam abkiihlen 
gelassen. (F. P. 720 317 vom 17/10. 1930, ausg. 18/2. 1932.) K u h l i n g .

Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits Chimigtues de Saint- 
Gobain, Chauny et Cirey, Frankreich, Armierte Glaser. Zur Herst. der armierten 
Glasgegenstande werden Glaser yerwendet, welchc bis zu 15% yon Oxyden der Formel 
Me20 3, wie A120 3 oder, besonders, B20 3 bzw. Metallsalze dieser Oxyde, wie Aluminate 
oder Borate enthalten. Die Glaser haften fest an den Armierungen u. besitzen ein 
glanzendcs Ausschen. (F. P. 720 298 yora 14/10.1930, ausg. 17/2. 1932.) K u h l i n g .

Leopoldo Sanchez-Vello, Nogent-sur-Marne, Frankreich, Ziehen ton Glasrohren 
durch AusflieBenlassen einer rohrfórmigen Glasmasse aus der Bodenóffnung eines 
Behalters u. Ausziehen dieser Glasmasse zu einem Rohr, 1. dad. gek., daB ein Luft- 
strom in schiefer Richtung gegen die Innenwand der Glasmasse gefiihrt wird, um dieser
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eine kreisende Bewegung zu erteilen. — Anspruch 2 besohreibt eine Vorr. zur Aus- 
fuhrung des Verf. naeli Anspruch 1. (D. R. P. 551275 KI. 32 a vom 6/6. 1930, ausg. 
28/5. 1932. F. Prior. 8/6. 1929.) K u h l i n g .

Lava Crucible Co., Pittsburgh, iibert. yon: Harold E. White, Butler, V. St. A., 
Keramische Oegenstdnde. Gemischen von Ton oder Kaolin u. B ausit werden 1 bis 
10% gcpulyertes Al, Mg oder Al u. Mg zugesetzt. Der Zusatz regelt das Schrumpfen 
der geformten Gegenstiinde beim Brennen. (A. P. 1 856 303 vom 5/2. 1929, ausg. 
3/5. 1932.) _ K u h l i n g .

Josef Dorfner, Deutsehland, Keramische. Oegenstdnde. Zwecks Herst. von Brenn- 
kammern, Muffeln, Tiegeln, Platten, Ringen u. dgl. werden an freier S i0 2 arme Tone, 
Kaoline oder Gemische von Tonen u. Kaolinen mit brennbaren Stoffen, wie Holzmehl, 
Torfpulver, Steinkohle o. dgl. u. gegebenenfalls gut warmeleitenden u. liitzebestiindigen 
Stoffen, wie SiC einerseits u. Korund, Zr02 o, dgl. andererseits innig gemiseht, die 
Misehungen in bekannter Weise geformt u. gebrannt. Wenn erwunscht, kónnen sie 
auch mit einer Schutzschicht iiberzogen werden. (F. P. 721820 vom 21/8. 1931, 
ausg. 8/3. 1932. D. Prior. 25/8. 1930.) K u h l i n g .

Deutsche Ton- & Steinzeug Werke Akt.-Ges., Charlottenburg (Erfinder: 
Hans Josef Moczala, Freienwalde), Herstellung von mindestens auf einer Seite offenen 
keramischen Hohlkorpem mit Hohlrdumen beliebiger Form, unter Bonutzung von durch 
Fil. ausschlammbaren Stoffen ais Schablonen, dad. gek., daB die Schablonen von einer 
elast. wasserdichten Hiille oder einer wasserdichten Zwischenschieht umgeben sind, 
welche die Entfernung des Fullstoffes vor dem Brande ohne Gefahrdung des Rohform- 
lings gestattet. — Nach Aussehlammung des Fullstoffes wird die elast. Hiille z. B. 
durch Evakuieren von den Wandungen des Formlings abgelóst. (D. R. P. 553 030 
K I. 80 a vom 29/6. 1930, ausg. 21/6. 1932.) K u h l i n g .

Riverside Cement Co., Los Angeles, iibert. von: Harold H. Steinour, River- 
side, V. St. A., Zement. Zementen werden Gemische yon Calciumborat u. Ćalcium- 
oxychlorid zugesetzt. Der Zusatz von Calciumborat beschleunigt das Abbinden, die 
durch den Zusatz bewirkte Verringerung der Festigkeit der Erzeugnisse wird durch 
den weiteren Zusatz von Calciumoxyehlorid beseitigt. (A. P. 1852 595 vom 4/10.
1930, ausg. 5/4. 1932.) K u h l i n g .

Riverside Cement Co., Los Angeles, iibert. yon: Harold H. Steinour, River- 
side, V. St. A., Zement. Zementrohmischungen, welche mehr CaO cnthalten ais sich 
selbst bei wiederholtem Brennen mit den sauren Bestandteilen yerbinden kann, werden 
gebrannt, die Klinker gemahlen, mit so viel gemahlenem Ton gemiseht, daB die in 
diesem enthaltenen sauren Bestandteile den freien CaO des Klinkermehles binden 
konnen u. die Misehung yon neuem gebrannt u. gemahlen. Die abgebundenen Er
zeugnisse besitzen hohe Anfangsfestigkeit. (A. P. 1856 442 vom 30/9. 1929, ausg. 
3/5. 1932.) K u h l i n g .

Dow Chemical Co., iibert. von: Leroy C. Stewart, Midland, V. St. A., Magnesia- 
zement. Gemischen yon MgO u. Lsgg. yon MgSO,, werden geringe Mengen von Citraten, 
Tartraten u. gegebenenfalls Phosphaten der Alkalien oder des NH4 zugesetzt. Die 
Zusatze erhóhen die Festigkeit der Erzeugnisse. (A. P. 1 853 521 yom 4/9. 1928, ausg. 
12/4. 1932.) K u h l i n g .

Dow Chemical Co., iibert. yon: Leroy C. Stewart, Midland, V. St. A., Magnesia- 
zement. Gemischen yon MgO u. Lsgg. von M gS04 werden 1—3% vom Gewieht des 
yorhandenen M gS04'7 H 20  an Na2H P 04-12 H20  zugesetzt. Die Festigkeit der Er
zeugnisse wird dureh den Zusatz yerbessert. (A. P. 1853 522 vom 22/10. 1929, ausg. 
12/4. 1932.) K u h l i n g .

Peninsula Lime and Fertilizer Co. Proprietary Ltd. (Erfinder: Charles 
Chandler), Melbourne, Australien, Oeuinnung von Kalle, besonders aus Gemengen 
yon Kalkstein u. Torf durch Formen zu Bloeken, Brennen in Kalkófen u. Zcrkleinern 
der M. Geeignete Vorr. sind angegeben. (Aust. P. 26 579/1930 yom 8/5. 1930, ausg. 
2/4. 1931.) A l t p e t e k .

Andre Paul Edouard Bourdet, Triel-sur-Seine, Troclcnen von Stoffen, insbesondere 
Brennen von Gips. Der benutzte Ofen enthalt wenigstens zwei drehbare Troekenrohren, 
welche an einer Seite mit einer Heizgaszufiihrung yerbunden sind. Im ersten Drehrohr 
wirken die Gase auf das zu trocknende Gut im Gleichstrom u. im zweiten Rohr im 
Gegenstrom ein. Die Drehrohre sind geneigt angeordnet u. auBerdem mit Zerkleinerungs- 
yorr. yersehen. (Schwz. P. 152182 vom 30/6. 1930, ausg. 16/4. 1932. Belg. Prior. 
19/12. 1929 u. 18/6. 1930.) D r e w s .
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Elie Giroud, Frankreich, Herstellung von Baustoffen. Eine zerkleinerte sehwach 
S i0 2-haltige Subsfcanz wird naeh dem Misclien mit Carbidkalk geformt u. im Auto- 
klaven ca. 8 Stdn. bei einem Druck von 7 at oder mehr behandelt. (F. P. 727038 
vom 28/1. 1931, ausg. 11/6. 1932.) D r e w s .

G. R. Speaker & Co. Ltd. und Percival Charles Coombes, London, Bau-, 
Pflasterplatlen u. dgl. Bimsstein wird auf hoehstens ErbsengroBe zcrkleinert, durch 
nasse oder trockene Scheidung von schwereren Beimengungen befreit, mit Zement u. 
gegebenenfalls der zum Ablóschen des Zements erforderliehen Menge W. gemischt 
u. geformt. Die Erzeugnisse sind leicht, greifen metali, u. Bestandteile des Bodengrundes 
nicht an, sind warme- u. schalldicht sowie feuersicher. (E. P. 368 041 vom 17/2. 1931, 
ausg. 24/3. 1932.) K u h l i n g .

Rockland & Rockport Lime Corp., iibert. von: Wesley C. L. Hemeon, Rock- 
land, V. St. A., Herstellung eines Kalkpflaslers. Man zerkleincrt calcinierten Kalkslein 
u. setzt eine wasserl. M. hinzu, die imstandc ist, eine wasserl. Hiille fiir die Kalkteilchen 
zu bilden, z. B. A l2(SOt )3, u. calciniert das Prod. nochmals. (A. P. 1856 763 vom 
15/2. 1930, ausg. 3/5. 1932.) S c h u t z .

Robert Arnot, England, Slraflenbdagmassen. Den zu StraBenbauzwecken ver- 
wendeten bituminósen Stoffen werden Losungsmm., welche, wie Solaról, Tieftemperatur- 
teer, oder von niedrigsd. Bestandteilen befreites Schieferól, ungesatt. Bestandteile 
enthalten, u. Katalysatorcn, wie Oxyde oder Hydroxyde der Erdalkalimetalle oder des 
Mg, zugesetzt. Die mit diesen Mischungen liergestellten Strafienbelage trocknen rasch, 
sind elastiseher u. haften besser ais Belage, welche unter Yerwendung von aussehlieClich 
gesatt. Losungsmm. bereitet sind. (F. P. 715 076 vom 10/4. 1931, ausg. 25/11. 1931. 
A. Prior. 30/1. 1931.) _______________  K u h l i n g .

Rudolf Schenck, Dic Priifung von StraBenbaustoffen und neueren Straflcndeeken. Halle:
Knapp 1932. (X, 170 S.) gr. 8°. =  Laboratoriumsbucher f. d. chem. u. vcr\vandte
Industrien. Bd. 32. nn M. 10.50; geb. nn M. 11.80.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
E. Villax, Qefdjidungungsversuche mit perennierenden Kleearten. Topfverss. m it 

Luzerne, Rotklee u. Esparsette auf Sandbodcn, Lehmboden u. Moorboden. Eine 
Kali-Phosphordiingung bewirkte starkę Ausbldg. des Wurzelsystems u. langsame 
Zunahme der oberird. M., die in den niichsten Jahren anhielt. Stickstoff-Zusatzdiingung 
schrankte die Wurzelbldg. ein u. fiihrte yoriibergehend zu hohem Ertrag an oberird. 
Pflanzenmasse. (Ernahrung d. Pflanze 28. 161—65. 1/5. 1932. Magyaróyńr, Un- 
garn.) W. S c h u l t z e .

Paul Wagner, Der Einflup Marker Kalidiingung auf die Breniibarkeit der Tabak- 
blatter. Verss. bestiitigten die schon von NESSŁER Tertretene Ansicht, daB starko 
Kalidiingung die Breniibarkeit (Glimmdauer) des Tabaks erhoht, ein lioher Chlorgeh. 
sie cntspreehend herabsetzt. (Ernahrung d. Pflanze 28. 208— 10. Juni 1932.) W. SCHU.

P. Konig, U ber den Kaligehalt von deutsćhen und spanisclien Tabaken. Die deut- 
schen Tabaksorten mit dcm hochsten K 20-Geh. sind nicht dic besten. Der K,0-Geh. 
ist nicht allein fiir die Giite des Tabaks maBgcbend. (Ernahrung d. Pflanze 28. 211— 12. 
Juni 1932. Forchheim.) W. S c h u l t z e .

L. Schmitt, Beziehungen zimschen der Reaktion und dem Gehalt der Boden an 
wurzelloslicliem K ali. Zahlreiehe N E U B A U E R -U nterss. ergaben, daB saure Boden das 
Diingungskali nur unvollkommen absorbieren konnen u. die Gefahr der Auswaschung 
auf solchen Boden sehr groB ist. (Ernahrung d. Pflanze 28. 216— 18. Juni 1932. Darm
stadt, Landw. Versuchsstation.) , W. S c h u l t z e .

Sojiro Kawase und Yoshijiro Kihara, Ober die Mineralbestandteile des ameri- 
kanischen „Ldssil, eines Bodens von dolischer Ablagerung. Eine mkr. Unters. ergibt, 
daB die feinen Teile des „L<Sss“ aus Quarz, Feldspat, Hornblende, Zirkon u. Magnetit 
bestehen. (Buli agricult. chem. S oc. Japan 8. 3— 4. Jan.-Marz 1932.) W. SCHULTZE.

M. O. Johnson und G.H. Godfrey, Chlorpikrin zur Nematodenbekampfung. 
Erfolgreiche Bekampfung auf Ananasboden mit einer Gabe von 180 Pfund pro acre. 
Der Mehrertrag betrug im nachsten Jahre bis zu 57°/0. (Ind. engin. Chem. 24. 311— 13. 
Jlarz 1932. Honululu, Univ. of Hawaii.) W. SCHULTZE.

T. E. Boldyrew, a nwendungsversuch von Chlorpikrin bei der Desinfektion der 
Kasemenraume. Chlorpikrin hat sich ais sehr geeignet fiir die Desinfektion yon Kasemen-
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ritumen erwiesen. Es tótet sowohl Insekten, ais auch dereń Eier. 10 ccm/cbm geniigen 
nach 48-std. Einw.-Zeit. (Militar-Med.-Ztschr. [russ.: Wojenno-Medizinskii Shurnal] 2. 
211— 14. 1931.) S c h o n f e l d .

E . Pannę witz, Vber die Herstdlung fliissiger Insektenvertilgungsniittel mit Pelroleum- 
basis. (S e ifen s ied e r-Z tg . 59. 365— 66. 8/6. 1932.) • SCHONFELD.

N. J. Gothard, Die eigentliche Basis f iir  Insekticide. Es werden die Eigg. der 
geeigneten Erdolprodd. besprochen. Am besten entsprieht den Anforderungen ein 
,,straightrun“ -Prod. ausparaffin. E rdólm itK p. unter 350—510° F, dassoweitraffiniert 
ist, daB es befriedigend mit Pyrethrum u. dgl. yerwendet werden kann. (Soap 8. Nr. 6. 
103—07. Juni 1932.) S c h o n f e l d .

A. Selaw, Unłersuchung von Petroleumemulsionen. Vf. gibt einige Yerff. zur 
Unters. von Emulsioncn mit Zusatz von Pb-Arsenaten oder Nicotinpraparaten zur 
Insektenbekampfung. 1. Best. des Olgeh. nach Zerstorung der Emulsion durch konz. 
KOH-Lsg., H2S 0 4 oder A. 2. Best. des Seifengeli. 3. Best. des W. u. 4. Dest. nach 
bekannten Verff. 5. Zur Best. der Verdampfung werden 25 g des Ols in einem 200 ccm- 
Kolben auf dem W.-Bade in einem auf die Oberflache der Fl. gefuhrten Luftstrom 
(1 KubikfuB je Std.) erwarmt u. der Gew.-Vcrlust nach 12—72 Stdn. ermittelt. Weitere 
Angaben iiber die Best. der nicht sulfurierbaren Anteile des Ols u. seine Aufnahme- 
fahigkeit fiir Pb-Arsenat im Original. (Chemist-Analyst 21. Nr. 3. 6—7. Mai 
1932.) N a p h t a l i .

C. G. Donovan, Eine elektrolytische Methode zur Bestimmung von Kupfer und 
B k i in Bordeaux-Bkiarsenatmischungen. Bei dem Verf. wird das stórende As durch 
Dest. mit HC1 +  HBr beseitigt, die Chloride u. Bromide werden durch mehrmaliges 
Abrauchen mit H N 03 zers., Cu- u. Pb-Salze in vcrd. H N 03 h. gel. u. elektrolysiert. 
Dauer des auBerdem einfaehen Yerf. 1/3 des amtlichen. Das abgeschiedene P b 02 
wird 1 Stde. bei 105— 110° getrocknet, worauf zur Umrechnung auf PbO je nach 
Menge des P b 0 2 (0,0723—0,5101 g) der empir. Umrechnungsfaktor 0,9318—0,9247, 
im Mittel 0,9267, dient. (Journ. Assoc. official agricult. Chemists 15.289—92. 15/5. 1932. 
Washington, U. S. Food and Drug Administration.) G r o s z f e l d .

C. E. Shepard und E. M. Bailey, Untersuchung ton tierischem Gewebe auf Arsen. 
Vergleichende Unterss. ergaben, daB die Methoden von G u t z e i t  u . R a m b e r g  prakt. 
iibereinstimmendc Werte geben, wahrend die Methode M a r s h - B e r z e l i u s  zu  niedrige 
Werte liefert. (Report Connecticut agricult. Exp. Stat. 54. 666— 68. 1931.) G rim m e .

Soc. d’fitudes pour la Fabrication et 1’Emploi des Engrais Chimiiiues, Frank- 
reich, Dungemittel. Die gemaB dem Hauptpatent erhaltenen Gemische von Cii3(P 04)2 
u. Ca3(P 04)2 werden bei 50—80° mit langsam durchflieBendem konz. NH3 behandeit, 
wobei unter intermediarer Bldg. eines NH3 enthaltenden bas. Kupferphosphats eine 
abflieBende Lsg. yon Ammoniumphosphat entsteht, wahrend das zuriickbleibende 
Gemenge von Cu(OH)2 u. Ca3(P 04)2 bei weiteren Rohphosphataufschliissen yerwendet 
wird. (F. P. 39 976 vom 22/8. 1930, ausg. 21/3. 1932. Zus. zu F. P. 693 319; C. 1931. 
1.513.) K u h l i n g .

Soc. d’Źtudes pour la Fabrication et 1’Emploi des Engrais Chimiques (Er- 
finder: Louis Hackspill und Louis Andrśs), Frankreich, Dungemittel. Etwa 30%ig. 
Lsgg. yon roher H3P 0 4 werden mit 1 Mol. gasformigem oder wss. NH3 neutralisiert, in 
der h. Lsg. wird unter stetigem Ruhren festes KC1 gel. Beim Erkalten der Lsg.krystalli- 
siert ein Misehsalz, welches aus NH4-H2P 0 4, KH2P 0 4 u. gegebenenfalls A1(H2P 0 4)3 u. 
Fe(H2PO.,)3 bzw. Fe(H2P 0 4)2 besteht u. ein nichthygroskop. Dupgemittel bildet. Die 
Mutterlauge wird entweder zur weiteren Abscheidung von (jetzt ehlorhaltigen) Kry- 
stallen oder zur Trockne yerdampft, oder es wird aus ihr mittels Kalkmilch die noch 
yorhandene H3P 0 4 ais CaHP04 gefallt u. das Filtrat von diesem zur Trockne yerdampft, 
oder bei spateren Durchfiihrungen des Yerf. weiter yerwendet. (F. P. 720 356 yom 
23/10. 1930, ausg. 18/2. 1932.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert GrieCbach 
und Walter Sommer, Mannheim-Ludwigshafen a. Rh.), Herstelkn von Dicalcium- 
phosphat von gleiM kibender Citratloslichkeit aus den dureh Fallen yon AufschluBIsgg. 
yon Rohphosphaten mittels Ca(OH), oder CaC03 erhaltenen Ndd., dad. gek., daB die 
Ndd. mit einer an CaHP04 gesatt. sauren phosphat- bzw. phosphorsaurehaltigen Lsg., 
zweckmaBig yon pn =  etwa 4 oder etwas darunter, ausgewaschen werden. — Die zum 
Auswaschen verwendete Lsg. kann z. B. durch Behandeln yon Ca(H2P 0 4)2 mit W. er
halten werden. (D. R. P. 553 379 K I. 16 yom 29/9. 1926, ausg. 25/6. 1932.) K u h l i n g .
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Nikodem Caro und Albert Rudolph Frank, Deutschland, Kalkstickstoff. 
Mischungen von moglichst silioiumfrcier Kohlo u. CaO, CaC03 oder Ćaleiumphosphat 
werden im Strom von N2 bei Tempp. von 900—1600° erhitzt, bis der gesamte P bzw. die 
gesamte C 02 entwiclien ist, dann wird die Temp. auf 1600—1900° gesteigert, wobei 
CaC2 entsteht, u. bis zur vollendeten Azotierung bei 900—1200° weiter erhitzt. (F. P. 
720098 vom 17/7. 1931, ausg. 15/2. 1932. D. Priorr. 8/8., 11/10. 1930, 6/5. 1931.) Kii.

Hubert Kappen, Bonn, Herstellung von alkalisch reagierenden Kalisalzen zu Diinge- 
zwecken, dad. gek., daB MgS04 enthaltende Kalisaize mit CaCl2 oder CaCl2 enthaltenden 
Stoffen in Ggw. yon Wasserdampf erhitzt werden. — Das aus dem M gS04 u. CaCl2 
gebildete MgCl2 wird durch den Wasserdampf unter Entw. von HC1 u. Entstehung 
von MgO zers. (D. R. P. 553 631 KI. 16 vom 9/8.1930, ausg. 28/0.1932.) K u h l i n g .

Kali-Chemie A.-G., Berlin (Erfinder: Friedrich Riisberg und Hans Mendheim, 
Berlin-Niederschóneweide), Unmittelbare Gewinnung von Gemischen der Alkalinitrałe, 
wobei in an sich bekannter Weise einerseits Alkalichlorid in wss. Lsg. mit (NH4)2S 0 4 
in Ggw. von NH3 zu Alkalisulfat umgesetzt u. andercrseits das erhaltene Alkalisulfat 
mittcls Ca(Ń03)2 in Alkalinitrat u. CaS04 ubergefiihrt, das CaSO, mittcls NH3 u. C 02 
in (NH,)2S 0 4 zuriickyerwandelt, der dabei erhaltene CaC03 in H N 03 gel. u. dic an- 
fallende C 02 im KrcisprozeB wieder yerwendet wird, dad. gek., dafi man von vorzugs- 
weise natiirlichen Gemischen der Alkalisalze ausgeht u. je nach der gewiinschten Zus. 
der erstrebten Nitrate ein entsprechendes Verhiiltnis der Sulfate durch dic Mengen des 
zur Anwendung gelangenden (N H ,),S04 oder bzw. u. NH3 herstellt. (D. R. P. 551419 
KI. 12 1 vom 16/7. 1929, ausg. 2/6? 1932.) D r e w s .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz (Erfinder: Fritz Wolff, Laubenheim), 
Saatgułtrockenbeize, gek. durch die Anwendung in Phenol gel. mercurierter bas. Farb- 
stoffe, z. B. mercuriertes Methylyiolott, mereuriertes Auramin oder ein aus 3-Amino- 
carbazol hergestellter mercurierter Iminfarbstoff. (D. R. P. 552104 KI. 45 1 vom 
29/1. 1931, ausg. 9/6. 1932.) G r a g e r .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz (Erfinder: Fritz Wolff, Laubenheim 
b. Mainz), Saatguitrockenbeizmittel, gek. durch den Geh. yon 9-Mcthylolcarbazol. Der 
Vorteil soli in der Cjuecksilberfreiheit liegen. (D. R. P. 553 857 KI. 45 1 vom 10/7.
1931, ausg. 1/7. 1932.) G r a g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Steindorff,
Heinrich RoBner und Kaspar Pfaff, Frankfurt a. M.-Hóchst), Trockenbeizmiltel, 
gek. durch die Vermischung der ublichen fur die Trockenbeize geeigneten Fungicide 
mit geringen Mengen fl., wasserl., hoehsd. organ. Stoffe, z. B. Glyccrin, Glykol, Glykol- 
monoacctat, Athylglykol, Butylglykol oder Diacetonalkohol. Diese Beizmittel staubcn 
nicht u. sind im Gegensatz zu den geolten Trockenbeizmittcln ohne weiteres wasserl. 
(D.R. P. 553 436 KI. 45 1 yom 29/10. 1930, ausg. 25/6. 1932.) G r a g e r .

N. V. Noord-West Orion Handel Maatschappij, Amsterdam, Beizung von 
Saatgut, Getreide usw. mittcls Schaumes, dad. gek., daB der wirksame Stoff aus Yerbb., 
welche ihrer Natur nach schaumen, z. B. Glutinqueeksilberch!orid, (Juecksilberpeptonat 
oder -albuminat, bestcht. (D. R. P. 553 211 KI. 45 1 yom 9/3. 1930, ausg. 23/6.
1932.) G r a g e r .

Georg Dreyer & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M., Verfahren zuni Beizen von
Saatgut, dad. gek., daB man ais Beizmittel ncben HgCl2 Dioxydiphenylquecksilber 
yerwendet. Dcm Beizmittel konnen auflerdem saure oder sauer wirkende Salze oder 
Verbb. u. auch swl. Cu-Verbb. oder -Salze zugesetzt werden. Zur besseren Verteilung 
des Trockenbeizmittcls auf dem Saatgut wird die Durchmisehung zweckmaBig in Ggw. 
von geringen Mengen Fl., z. B. W., yorgenommen. (D. R. P. 552 253 KI. 451 yom  
9/11. 1926, ausg. 10/6. 1932.) G r a g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Insektenvertilgung. Es werden Verbb., die 
aus aromat. Oxycarbonsauren bzw. dereń Substitutionsprodd. oder D eriw . durch 
gleichzeitige Vcresterung bzw. Veratherung der COOH- u. OH-Gruppe erhalten werden, 
z. B. 2-Methoxy-5-chlorbenzoesaureamylester, 2-Tsoamyloxy-l-naplithoesaurebutylester 
oder 3,5-Dimethoxybenzoesaurebenzylester, in Form ihrer Lsgg. in organ. Mitteln, 
z. B. Pctroleumdestillaten, beliebig hergestellter wss. Emulsionen oder in Form von 
Pulyern gcgebenenfalls unter Zusatz anderer Insekticide, yon Emulgier- oder Haft- 
mitteln yerwendet. (F. P. 726111 yom 9/11. 1931, ausg. 23/5. 1932. D. Prior. 14/11.
1930.) G r a g e r .

Roscoe H. Carter, Washington, Verfahren zur Herstellung von Insekliciden. Zur 
Herst. eines SiO„ u. die Doppelfluoride eines Alkalimetalls u. des Al enthaltenden

XIV. 2. ’ 80
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Mittels werden in Ggw. von W. ein wasserl. Al-Salz, eine Alkalimetallyerb. u. Kiesel- 
fluorwassorstoffsaure in geeigneten Verlialtnissen zur Rk. gebracht, z. B. 1 Mol 
A12(S 04)3, 12 Mol KOH u. 2 Mol H2SiF„. (A. P. 1863 266 vom 15/11. 1929, ausg. 
14/6. 1932.) G r a g e r .

Roscoe H. Carter, Washington, Verfahren zur Herslellung von Insekticiden. 
Es werden dio wss. Lsgg. yon 1 Mol A12(S 04)3, von 12 Mol KOH u. von weniger ais 
12 Mol HF zur Rk. gebracht. Das entstehende Prod. besteht aus wasserunl. Doppel- 
fluoriden u. Al(OH)3. Die Mittel besitzen groBo Haftfaliigkeit. (A. P. 1863 519 
vom 15/11. 1929, ausg. 14/G. 1932.) G r a g e r .

Ralph Nelson Chipman, Bound Brook, New Jersey, V. St. A., Pflanzenver- 
lilgungsmittd. Verf. zur Herst. eines in Lsg. zu yerwendenden Pflanzenyertilgungsmittels, 
in dem Ca(CI03)2 wirksam ist, gek. durch Anwendung einer Lsg. yon aquivalenten 
Mengen NaCI03 u. CaCl2 u. eines geringen, 2°/0 nieht ubersteigenden Uberschusses 
von CaCl2, aus welcher beim Ycrdampfen Ca(C103)2 im Entstehen wirkt. (Vgl. F. P. 
C60 265; C. 1929. II. 2930 u. F. P. 659957; C. 1930. I. 1031.) (D. R. P. 553 612 
KI. 45 1 vom 8/9. 1928, ausg. 28/6. 1932.) G r a g e r .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz (Erfinder: Fritz Wolff, Laubenheim 
und Karl Beier, Mainz), Ackerunkrauh-emicTitungsmittel, dad. gek., daB es aus neutralen 
oder ammoniakal. Lsgg. der Kupferammoniakate besteht, die aus eisernen Geraten 
yerspritzt werden kónnen. (D. R. P. 552 858 KI. 451 vom 8/5. 1930, ausg. 24/6. 
1932.) G r a g e r .

Ambrogio de Stefanis und Piętro de Stefanis, Rom, M ittel zum Verhindem von 
Moosbildung auf der Luft wul dem 1 Yetter ausgesetzten Marmor- und Sleinflachen von 
Denkmalern, Brunnen u. dgl., dad. gek., daB es aus gelautertem Mohnól u. Paraffin 
im Mischungsverh&ltnis 1: 0,15 besteht. Etwa yorhandene Moosschichtcn werden 
mechan. entfernt u. das Mittel aufgetragen. (Oe. P. 128 378 vom 21/3. 1931, ausg. 
25/5. 1932.) G r a g e r .

Georg Ornstein, Berlin, Verfahren zum Abtoten von Algen in W. oder Abwasser 
mittels Cu-Yerbb., dad. gek., daB Cu oder Cu-haltiges Materiał mit einem Stroni eines 
Cu-Losungsm. von bekannter Starkę in Ggw. yon W. behandelt u. die entstandene 
Lsg. dem zu behandelnden W. oder Abwasser zugeleitet wird. (D. R. P. 545 378 
KI. 451 vom 6/9. 1928, ausg. 29/2. 1932.) G r a g e r .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
D. N. Vedensky und L. H. Duschak, Starkę in der Flotation non Golderzen. Durch 

einen Zusatz von 1. Starkę bei der Flotation kann ein Teil der leiclit flotierbaren Be- 
standteile der Gangart niedergeschlagen werden. Bedingung ist, daB yollig 1. Starko 
angewandt wird. Vff. schlagen vor, diese durch Kochen von 5°/0 Starko mit 2%ig. 
NaOH-Lsg. herzustellen. (Engin. Mining Journ. 133. 334— 35. Juni 1932.) R. K. Mu.

G. Quittkat, Die Aufbereitung der Golderznorkommen in Eumanien. Die Gold- 
erzyork. im nórdlichen (Distrikt Baia Mare) u. im mittleren Siebenburgen (Muszari, 
Bradisor, Valea Mori) werden in ihrer Lage, Beschaffenheit, Entstehung, Zus. der Erze 
erórtert. Sie sind infolge des betrachtlichcn Geh. an yererztem Gold u. der feinen Ver- 
teilung des Goldes im Erz durch roinc Amalgamation nur unbefriedigend zu yerarbeiten. 
Dio wichtigsten Goldgewinnungsstatten werden in ihren Arbeitsgangen (Stammbaume) 
eingehend geschildert, es wird betont, daB durch Einfiihrung der Flotation das Gold- 
ausbringen in den pyrit. Erzen wesentlich yerbessert wurde. Es mangelt- noch an einem 
Laugeyerf. zur Verhuttung der goldhaltigen Konzentrate. (Metali u. Erz 29. 168— 74. 
Mai 1932.) S i l l e .

W. E. Moore, Zwanzig Jahre Fortschritt auf dem Gebiet der elektrischen Lichlbogen- 
ofen. (Heat Treating Forging 17. 982—87. 1931. Pittsburgh, Electric Furnace Corp.
—  C. 1931. II. 3247.) E d en s.

W. E. Moore, Der Elektroofen in der Gufleisenindustrie. Nach einer kurzeń Be- 
sprechung des Kraftverbrauches modemer Elektroofen wird auf die Vorteile des im 
Elektroofen erschmolzenen GuBeisens hinsichtlich geringeren P- u. S-Geh., ferner 
besserer Gefiigeausbldg., eingegangen, wobei insbesondere der Vorteil der tlber- 
liitzungsmoglichkeit erortert wird. Die Schmelzverff. u. die Schmelzkostcn werden 
kurz besprochen. (Trans, electroehem. Soc. 61. 409— 17. April 1932. Pittsburgh, Pa., 
Pittsburgh Electric Furnace Corp.) E d e n s .
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Colin D, Abell, Faktoren, welche die Graphilkrystallisation im Roheisen beein- 
flussen. Vf. kommt zu dem Ergebnis, daB das Verhilltnis yon Mn: S eher bestimmend 
ist fiir dio Graphitkrystallisation ais der Si-Geh., da das MnS ais Keim fur die Graphit- 
bldg. wirkt. (Foundry Tradc Journ. 46. 341. 2/6. 1932.) E d e n s .

T. D. Yensen, H ipemik und, and&re magnetische Legierungen. Verbesserungen 
durch Warmebehandlmig. Geschicktliche Entw. i tler Legierung 50% Ni-Fe. Zufallig 
erhalteno gutc Proben (2000—3000 Anfangspermeabilitat) veranlaBten weitere Herst., 
wobei Fehlsehlage eintraten, die auf O- bzw. Oxydverunreinigungen zuruckzufiihren 
waren. Wurden diinnoBleche oderDriihte 8 Stdn. bei 1000° im H2-Strom erhitzt, erhiełt 
man (1924) ein Materiał mit 3000—6000 Anfangspermeabilitat u. 300—400 Erg Hysteresis- 
verlust, genannt Hipernik. Heutiges Materiał hat noch bcssero magnet. Eigg. Der 
Atomaufbau der Elemente u. Legierungen Fe2, Fe3, Ni, Fe,Nu, FeNi3, Ni., wird dis- 
kutiert; auch FeNi3 weist naeli einer besonderen Warmebehandlung hervorragende 
magnet. Eigg. auf (Permalloy). (Metal Progress 21. 28—34. 70. Juni 1932. Westing- 
house Research Lab. East Pittsburgh, Pa.) Z a p p n e r .

— , Uber awstenitisches Gufleisen. Eine Ubersicht iiber dio Verwendung u. Eigg. 
von austenit. GuBeisen. Das austenit. GuBeisen ist besonders gekennzeichnet durch 
liohe Korrosions- u. Hitzebestandigkeit, ferner durch hohen elektr. Widerstand bei 
gleichzcitig niedrigem Temp.-Koeff. dessolben, ferner durch einen hohen Warme- 
ausdehnungskoeff. Tabellar. Zusammenstellung des Verh. von austenit. GuBeisen gegen 
verschiedene Mittel. (Foundry Trade Journ. 46. 325—26. 26/5. 1932.) ED EN S.

— , Korrosionsbestandiges Gufieiscn. Die Entwicklung der auslenilischen Legierungen. 
Die mechan. Eigg. von austenit. GuBeisen werden besproeben, wobei insbesondere auf 
den EinfluB yon Ni u. Cu eingegangen u. das Verh. gegen Alkalien u. Sauren erortert 
wird. Weiterhin wird iiber einige neue GuBeisensorten beriehtet, wobei in einer Tabelle 
das Verh. einer Legierung mit 14% Ni, 6% Cr, 5% Cu, 1% -Mn. — „No 7 Alloy“ ge
nannt — gegen yerschiedeno Agenzien zusammengestellt ist. Zum SchluB wird noch 
kurz auf die Hitzebestandigkeit von austenit. GuBeisen eingegangen. (Chem. Tradc

F. P. Gilligan und James H. Curran, Der Einflup der Wandstarke auf die Zer- 
reipfestigheit von grauem Gufieiscn. Aus Untcrss. an fehlerhaften GuBstucken kommen 
Vff. zu dem Ergebnis, daB eindeutige Beziehungen zwischen der Wandstarke des Mate
rials u. der ZerreiBfestigkeit bestehen, wobei der EinfluB der Zus. des Gufieisens bei 
groBeren Wandstarken weniger in Erscheinung tritt. Es wird ein Diagramm fiir den 
EinfluB der Wandstarke yon 50—270 mm auf dic ZerreiBfestigkeit aufgestellt. Zum 
SchluB wird noch kurz auf den EinfluB der Legierungsbestandteile eingegangen. (Iron 
Age 129. 406— 07. 1125. 19/5. 1932. Hartford, Conn., H e n r y  S o u t h e r  E n g .  
Co.) E d e n s .

Peter Bardenheuer und Werner Bottenberg, Einflup der Schmelzbehandlung 
auf den Gasgehalt und die Schwindung ton weipem und grauem Gupeisen. Auszug aus 
der C. 1931. II. 2775 referierten Arbeit. (GieBerei 19. 201—06. 27/5. 1932.) E d e n s .

Erich Matejka, Vencendung ton Ferngas im Siemens-Martin-Stahlwerk und in 
der Stahlgieperei. Vortrag. E s  wird iiber die Verwendungsmóglichkeit von Ferngas 
in den fur eine StahlgieBerei in Betracht kommenden Ofen beriehtet, wobei 
dio Einzelheiten u. Fehlerąuellen bei der Umstellung, ferner der EinfluB der Brenner- 
bauart u. -anordnung besprochen werden. Zum SchluB werden Angaben iiber die 
Wirtschaftlichkeit bei der Verwendung von Ferngas gemacht. (Stahl u. Eisen 52. 
481—89. 19/5. 1932. Gelsenkirchen.) E d e n s .

Erich Becker, Modemer Stahlformgup. Zusammenfassendes iiber die Schmelz- 
verff. zur Herst. von StahlformguB, ferner iiber die GieByerff. in der StahlformgieBerei 
u. iiber das GuBgefiige u. dic Warmebehandlung des Stahles. Weiterhin allgemeine 
Betrachtungen iiber niedrig- u. hochlegierten StahlformguB. (Ztschr. ges. GieBcrei- 
praxis 52. 377— 78. 387—89. 393— 95. 406—07. 1931.) E d e n s .

Bernhard Matuschka, Ober die Erstarrung und Krystallisation ton Stahlblocken; 
der EinfluP der Gieptemperatur und der Untcrkuhlungsfahigkeit des Stahles. (Vgl. C. 1932.
I. 2227.) AusfiihrlicheWiedergabe der C. 1931. II. 3533 referierten Arbeit. (Journ. Iron 
Steel Inst. 124. Nr. 2. 361— 86. 1931. Ternitz.) E d e n s .

R. Harrison, Der EinfluP ton Silicium auf Nickelstahl. Ausfiihrliche Wieder
gabe der C. 1931. II. 3534 referierten Arbeit. (Journ. Iron Steel Inst. 124. Nr. 2.
261—82. 1931. London.) E d e n s .

Journ. 90. 499—500. 20/5. 1932.) E d e n s .
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J. W. Urguhart, Fortschrilte auf dem Gebiete der Stahłharłung. Zusammenfassendo 
Betrachtungcn iiber das Hiirten yon Stahl in den verschiedensten Absehreekmitteln. 
(Heat Treating Forging 17. 672—74. 1931. London.) E d e n s .

J. Seigle, Der Einflu/3 der Wasscrabschrcckung auf weiche mul besonders weiche 
Stahle. — Uber die Alterung nach dem Harten. Es wird iiber Verss. mit weichen Thomas- 
stahldrahten, sowie mit sehr weichen Siemens-Martinstahlproben, ferner mit Elektrolyt- 
eisenproben u. mit Materiał mit erhohten Si-Gehh. beriehtet. Es wird der EinfluB des 
Abschreckens yon Tempp. zwisehen 500 u. 950° in W. auf die Zugfestigkeit bei sofortiger 
Prufung nach dem Absehreeken, sowie bei Priifung nach mchrwóchentlichem Lagern 
untersucht. Torsionsverss. erganzen diese Unterss. AuBerdem wird noch der EinfluB 
der Abschrecktemp. u. der Alterung nach dem Absehreeken auf dio Kerbzahigkeit 
untersucht. Die Beziehungcn zwisehen den Erscheinungen der Alterung nach dem 
Harten u. der Alterung nach Kaltreckung werden erórtert, wobei auch noch die Alterung 
nach dem Absehreeken unterhalb A 1 (Aushiirtung) kurz gestreift wird. An Hand des 
Systems Fe-C wird nachgewiesen, daB fiir gewohnlieh gehartete Stahle u. fiir dio oben 
besprochenen geharteten sehr weichcn Eiscnsorten vollig yerschiedene Verhaltnisse 
maBgebend sind. Zum SehluB wird auf die Wichtigkeit des Hartens weicher Eisensorten 
fur prakt. Verwendungszwecke kurz hingewiesen. (Rev. techn. Luxembourgeoise 24. 
50—59. Marz/April 1932. Nancy.) E d e n s .

W. J. Merten, Zusammensetzung und Herstellung von nitrierten Stdhlen. Die typ. 
Zuss. u. Eigg. einiger Nitrierstahle werden aufgeziihlt, ferner wird das Schmieden von 
Nitricrst&hlen besprochen, endlich wird auf die beim Nitrieren entstehenden Volumen- 
iinderungen des Stahlcs eingegangen. (Fuels and Furnaces 9. 825—30. 1931.) E d e n s .

— , Die Auswahl uud Hartung von Schnelldrehstahlen. Zusammenfassende Be- 
sprechung der Schwierigkeiten bei der Warmebehandlung von Sehnelldrehstahlen. 
(Metallborse 21. 1300—01. 1349—50. 1931.) E d e n s .

G. V. Luerssen und O. V. Greene, Das Verhalten versehiedener legierter Stahle 
nach einer Behandlung bei niedrigen Temperaturen. Es wird der EinfluB einer Abkiihlung 
auf niedrige Tempp. (durch Eintauchen in festes C02 usw.) auf die Permeabilitat, die 
Festigkeitseigg., Kerbzahigkeit, Bearbeitbarkeit, Brinellharto u. das spezif. Volumcn 
von Cr-Ni-Stahlen mit 0,10% C, 17,50% Cr u. verschiedenen Ni-Gehh. yon 4—9% 
untersucht. Gefiigeunterss. u. Bestst. der Haltepunkte erganzen die Verss. E s  zeigt 
sich, daB die Stahle mit 5% Ni auf der Grenze zwisehen dem austenit, u. martensit. 
Zustand sich befinden, u. daB sie durch Abkiihlung unter Raumtemp. wesentlich ge- 
hartet werden konnen. Weiterliin werden analoge Yerss. mit Fe-Ni-, Fe-Ni-Si- und 
Fe-Ni-Mo-Legierungcn durchgefiihrt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 19- 501—52. 
April 1932. Reading, Pa., Carpenter Steel Co.) E d e n s .

W. H. Cunningham und J. S. Asłlbury, Oberflachenhartung eon Aluminimn- 
Chrom-Molybdan-Sliihlen. (Vgl. C. 1932.11. 599.) (Heat Treating Forging 18. 178— 79. 
248— 50. Marz 1932. Sheffield.) E d e n s .

A. B. Kinzel, Verziehungsfreier <x(d)-Einsatzstahl. Das Verziehen einsatz- 
gehiirteter Stahle beim Absehreeken wird auf die Volumenanderungen des Kernes bei 
der Umwandlung zuruckgefiihrt, Zur Vermeidimg dieser Ersehcinung wird so yiel 
eines Spezialelementes, wio Si, V oder Cr, welches das /-Gebiet absclmurt, zugegeben, 
daB beim Absehreeken keine Umwandlung stattfindet. Diese Stahle lassen sich gut 
zementieren, wobei die Einsatzschicht yor dem Absehreeken austenit, wird u. der Kern 
ferrit. bleibt, wodurch beim Harten das Verziehcn auf ein Minimum reduziert werden 
kann. Die Eigg. des Kernes werden durch eine Kombination yon Cr u. Si ais Zusatze 
noch weiter yerbessert. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 19. 438— 48. Marz 1932. 
Long Island City, N. Y., Union Carbide & Carbon Res. Lab.) E d e n s .

Richard Tuli, Modeme Eniwicklungen auf dem Gebiete der legierten Stahle. Zu- 
sanunenfassendes iiber die Verwendung legierter Stahle fiir Ganzmetall-Flugzeugen, 
ferner uber den Fortschritt auf dem Gebiete der Cr- u. der Cr-Mn-Si (Chromansil-) 
Stahle. (Blast Furnaee Steel Plant 20. 422—24. Mai 1932.) EDENS.

T. Holland Nelson, Korrosionsbestdndige Legierungen (rostfreie Stahle). Deckt 
sich inhaltlicb mit der C. 1931. II. 2503 referierten Arbeit. (Heat Treating Forging 
17. 564—69. 679—83. 773—75. 1931. Philadelphia, Pa. Midvale Co.) E d e n s .

Wilhelm Oertel u n d  Alexander Schepers, Hitzebestandiger Stahl durch Legierung 
m it Chrom, Nickel, Aluminium und Silicium. An Stahlen m it  14— 19% Cr, bis 3% Si 
u. b is  3% A l, fe rn e r  m it  s te ig e n d en  Ni-Gehh. b is  10%, w e rd e n  d ie  W a rm z u g fe s tig k e ite n  
bei Tempp. y o n  700— 1200°, fe rn e r  d e r  Gewichtsyerlust b e im  Gliihen im  e le k tr .  Ofen
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boi 900—1200° ermittelt, wobei Unterss. des Bruch- u. Gcfiigeaussehens die Versa. 
crgiinzcn. Es zeigt sich, daB der Stahl mit 18% Cr, 8% Ni, 2,5% Si u. 0,5—1% Al 
die besten Eigg. aufweist. (Stahl u. Eisen 52. 511— 13. 26/5. 1932. Yólklingen.) E d e n s .

G. Burns, Der Einflup ton Molybdan auf Stahle mit mitlleren Kohlcnsloffgehaltcu, 
die 1 bis2,5°/0 Mangan enthalten. Ausfuhrliehe Wiedergabe der C. 1 9 3 2 .1. 279 referierten
Arbeit. (Journ. Iron Steel Inst. 124. Nr. 2. 241—59. 1931. Woolwich.) E d e n s .

R. Wasmuht, Eisen-Borlcgierungen und 18-8-Stahle mit Borzusdtzen. Die Hdrtung 
und Ausscheidungshartung solcher Legierungen. (Metals & Alloys 3. 105— 10. April 
1932. Essen. —  C. 1932. I. 2084.) " E d e n s .

George Batty, Beziehungen zwischen der Lunkerbildung (pin hole trouble) und 
der geringen Zahigkeit bei Stahlgufi. Ausfiihrliche Wiedergabe der C. 1932. I. 279 
referierten Arbeit. (Trans. Amer. Eoundrymen’s Assoc. 3. 861—912. April 1932. 
Philadelphia.) E d e n s .

Richard Walie, Festigkeitseigenschaften von Stahlgu/3 bei tiefen Temperaluren. 
E s  wird iiber die Ermittlung der Streckgrenze, Zugfestigkeit, Dehnung, Einschniirung, 
Brinellharte u. Kerbzahigkeit von Stg 45,81 u. Stg 52,81 bei Tempp. bis —80° be- 
richtet. (Stahl u. Eisen 52. 489—90. 19/5. 1932. Karlsruhe, Mechan.-Technolog. Inst. 
d. T. H.) E d e n s .

L. Grenet, Der Widerstand des Stahles gegen wiederholten Schlag. Einzelheiten der 
Versuchsbedingungen werden besprochen, ferner werden die Ergebnisso fiir ver- 
schiedene unlegierte u. legierte Stahle mitgeteilt u. mit den Werten der Kerbzahigkeit 
u. der Brinellharte ycrglichen. AuBerdem wird der EinfluB der Lage der Probe im 
Werkstiick, sowie der EinfluB des Zementierens des Materials verfolgt. (Aciers speciaux, 
Metaux, Alliages 7. 82—92. Marz 1932.) E d e n s .

C. E. Sweetser, Ober die Entsłehung von Bissen in geharteten Stahlen durch das
Schleifen und durch die Warmebehandlung des Materials. "Ober das Auftreten yon Bissen 
durch unzweckmaBigo Warmebehandlung oder durch falsches Schleifen (innerlialb 
des Blaubruchgebietcs) des fertigen Stahles. Die Verss. sind durchgefiihrt an einem 
Schnelldrehstahl, einem ólhartenden Cr-W-Stahl u. einen hoch-C- u. hoch-Cr-haltigen 
Stahl. Die Ergebnisse sind zu zahlreichen Tabellen zusammengestellt. (Heat Treating 
Forging 17. 776—80. 1931. Norton Co. Bes. Lab.) E d e n s .

G. A. Hankins und M. L. Becker, Der Einflup der durch Warmebehandlung 
bedingtenOberfldchenbeschaffenheit auf die Dauerfestigkeit ton Federstahlen. Ausfuhriicho 
Wiedergabe der C. 1931. II. 3536 referierten Arbeit. (Journ. Iron Steel Inst. 124.
Nr. 2. 387— 460. 1931. Nat. Physieal Lab.) E d e n s .

J. F. Cunningham und James Gilchrist, Ober die Kerbzdhigkeitseigenschaftm von 
Stahlscliienen bei niedrigen Temperaturen. An Hand yon Kerbzahigkeitsunterss. an 
Schienenstahlen bei Tempp. bis — 58° wird nachgewiesen, daB bei perlit. Stahlen mit 
rund 0,60% C u. 0,75% Mn die Kerbzahigkeit bei tieferen Tempp. bis etwa — 18 
bis — 20° abnimmt, bei noch tieferen Tempp. aber wieder zunimmt. Auch bei reincn 
C-Stahlen mit 0,42% u. 0,92% C, sowie bei einem Weicheisen mit 0,02% C wird ein 
ahnlicher Verlauf der Kerbzahigkeit beobachtet. Nur bei einem Nietenstahl mit
0,10% C zeigt sich, daB die Kerbzahigkeit erst von —40° abwiirts gleichmaBig ab
nimmt. Zur Erklarung dieser Erscheinungen wird angenommen, daB dio yerschiedenen 
Kontraktionskoeff. der einzelnen Gefugebestandteile (Zementit, Ferrit) bis etwa — 18 
bis — 20° konstant sind, bei tieferen Tempp. aber yoneinander abweichen u. so innere 
Spannungen bedingen, die bei etwa —28° ein Maximum erreichen. (Trans. Amer. 
Soc. Steel Treating 19. 624—38. Mai 1932. Winnipeg, Canada.) E d e n s .

E. F. Lake, Die Warmebehandlung von Kurbelwellen fiir  Flugzeugrmtore. (Vgl. 
C. 1931- I. 2110.) Uber das Gliihen, Harten u. Anlassen von Cr-Ni-Stahlen fiir Kurbel
wellen. Mitteilung yon Vorschriften fiir die einzelnen Warmebehandlungen, sowie 
Angaben iiber dic hierbei erzielte Gefugeausbildung u. iiber die Eigg. der fertigen 
Werkstiicke. (Heat Treating Forging 17. 763—67. 1931.) E d e n s .

Wilhelm Kramer, Die Entwicklung des Feinblechwalzwerkes. tjber die Fort-
schritte in der Entw. der Feinblechwalzwerke; ferner Yorsehlage fiir die Weiterentw. 
von Feinblechwalzwerks-Anlagen. (Stahl u. Eisen 52. 439— 43. 5/5. 1932. Godes- 
berg.) E d e n s .

E. F. Dayis, Die Ilersłellung und Warmebehandlung ton Stahlblcch und Bandstahl.
Zusammenfassendes. (Fuels and Furnaces 10. 113— 18. 205— 08. 220. 261—64. 345 
bis 348. Mai 1932.) E d e n s .
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J. M. Schlendorf, Neue Verwendungsmoglichkeiten fiir hgierte Stahle. Zusammen- 
fassendes. (Heat Treating Forging 18. 31—32. Jan. 1932. Rcpublie Steel Corp.) E d e n s .

V. T. Malcolm, Neue Enlioicklungen auf dem Gebiete der Chrom-WolframstaM& fu r  
Olraffinalionsanlagen. Naeh einor Besprechung der in Raffinationsanlagcn zu ver- 
wendenden legierten Stahle wird iiber die Eigg. u. das Verh. von Cr-W-Stahlen mit 
4,5—6,5% Cr, 0 75— 1,00% W neben 0,15— 0,25% C berichtet. Die Ergebnisse von 
dilatometr. Unterss., von Warmebehandlungsverss. zur Verbesserung der meclian. 
Eigg., von Ermittlungen der Eigg. dor Stahle bei erhóhten Tempp., sowio von Unterss. 
zur Feststellung des Verh. im Betrieb, insbesondere hinsichtlich ihrer Verwendung 
in Ulraffinationsanlagen, werden mitgeteilt. (Trans. A. S. M. E. Petroleum meehan. 
Engin. 54. Nr. 6. 15— 25. 30/3. 1932. Indian Orchard, Mass., Chapman Valve Mfg. 
Co.) E d e n s .

Jean Galibourg. MetaUe fiir den Bau von Dampfkesseln mit hohem Druck und 
erhóhlen Temperaturen.Verschiedeno Festlegung dor Bezeichnung Dauerstandfestigkeit. 
Dehnungs- u. Dchnungsgeschwindigkeitskurven yerschiedener Stahle bei Tempp. im 
Bcreicli 400— 650° u. in Abhangigkeit von der Zeitdauer. Verhaltcn von Stiihien mit 
5% Ni, Ni-Cr-Stiihlen mit 2,5% Ni u. 0,36% Cr, geharteten Mo-Stiihlcn mit 2,75%Ni,
0,75% Cr u. 0,03% Mo u. einem Mo-Stahl mit 0,5% Mo bei 450° u. 500°. Anwendung 
dieser Stahle im Dampfkesselbau bei uberhitztem Dampf bis 500° u. einem Druck 
von 100 kg/qem. (Techniąue mod. 24. 305—09. 15/5. 1932.) N ik l a s .

O. Bauer, Ober die Ursachen von Dampfkesselschaden. Yortrag. E s  wird iiber 
die Ursachen u. Vcrmeidung yon Sehaden bei Dampfkesselblechen bcrichtet, wobei 
folgendc Fragen erórtert werden: die Matorialfrage, die Beeinflussung der Material- 
cigg. durch die Weiterverarbcitung, die durch den Betrieb u. die Bauart der Anlagc 
yerursachten Kesselschaden; ferner die Art der SchweiBarbeit, wobei auch kurz auf dio 
Verff. zur Nachprufung der Giite der SchweiBung cingegangen wird. Leitsatze zur 
Vermeidung von Dampfkesselschaden. (Mitt. dtsch. Materialpriif.-Anstalten 1932. 
Nr. 19. 92— 104.) E d e n s .

C. R. Austin und W. S. Jeffries, Preflschweipung von niedrig gekohlłen Stahlen 
viit theorełischen Betrachtungen des Vorganges einer solchen Schtvei(3ung. Naeh Be- 
schrcibung eines Verf. zur PreBschweiBung von Stahl wird iiber Unterss. der mechan. 
Eigg. u. des Mikro- u. Makrogcfiiges yerschiedener niedriggekohlter Stahle berichtet, 
die mittels PreBschweiBung behandelt worden sind. Die Ergebnisse sind in zahlreichen 
Tabellcn zusammengestellt. Die bei der PreBschweiBung stattfindenden Vorgangc 
werden einzeln erórtert. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. 
Nr. 451. 40 Seiten. Febr. Pittsburgh, Pa.) E d e n s .

C. W. Eichrodt und R. w .  Rowen, Das Rosten von Anodcnsdilammtn aus der 
Kupferekklrolyse im Nichols-HerresJwff-Róstofen. (Trans, electrochem. Soc. 61. 5 Seiten. 
1932. Sep.) S i l l e .

C. W. Clark und A. A. Heimrod, Gemnnung ton Edelmetall aus den Anoden- 
schldmmen der Kupferelekirolyse. (Trans, electrochem. Soc. 61. 14 Seiten. 1932. 
S ep .)  S i l l e .

G. Genin, Eigenschaften und Anwendungen der seltenen Metalle. Vf. beschrcibt. 
dio Entw. der Darst. u. Anwendung von metali. Ta, W, Mo, Nb, Cs u. Rb. (Ind. chimiąue 
19. 326— 29. Mai 1932.) R . K . M u l l e r .

Bert E. Sandell, Einwirbmg der Temperatur auf die Charpy-Kcrbzdhigkeil von 
SpritzgufSlegierungen. Die Kerbzahigkeit yon SpritzguBlegierungen mit Zn-Basis ist 
bei — 18° sehr gering, steigt langsam mit der Temp., hat ein Maximuin bei ca. 175°, 
etwas unterhalb der krit. Temp. der Zers. der /S-Phase u. fiillt dann etwa in gleicher 
Starkę bei weiter stcigender Temp. Al-Si-Legierungen zeigen keine wesentliclie Bcein- 
flussung der Kerbzahigkeit durch Tempp. zwischen — 18 u. +260°. (Trans. Amer. 
Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. Preprint. 4 Seiten. Chicago, Ul.) Z a p p n e r .

— , Reinnickel und dic Nkkel-Chromlegierungen. Zusammenstellung der mechan. 
Eigg. voh Reinnickel in gewohnlichein Zustande, gewalzt u. yergiitet. Yerh. gegen 
Formanderungen u. Korrosion, insbesondere gegen Alkalien im SehmelzfluB. Wider- 
standsfestigkeit yon Cr-Ni-Legierungen gegen Osydation u. hohe Tempp. Gebrauch- 
lichste Legierungen enthaltcn 10—20% Cr, in Ausnahmefallen bis 40% Cr. Dauer- 
standsfestigkeit einzelner Ni-Cr-Legierungen bei hohen Tempp. (650°); Fcstigkeits- 
cigg. einer Legierung: 14% Cr, 5— 6% Fe, Rest Ni. (Technique mod. 24. Nr. 9. 46. 
1/5. 1932.) N i k l a s .
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Leon Guillet, Augustę Le Thomas und Marcel Ballay, Dic Eigensclmftcn der 
Kupfer-Nickellegierungen mit Zinn und Silicium und ihre Anwendung ais Dampf- 
dichlungen. Kupfer-Nickellegierungon vcrschiedener Zus. m it Zusatzen von 0— 16°/0 Sn 
u. 0— 5°/o Si worden auf ihre Brinollharto u. ihre Struktur (bzgl. der Anteile an a- u. 
D-Komponentę, analog der a- u. (5-Komponento in Bronzen) untersucht. Von don unter- 
suehten Legierungen erscheinon von besondorer Wichtigkeit fiir hochbeanspruchto 
App. die beiden Typon: a) 50% Ni, 39% Cu, 8% Sn, 3% Si u. b) 65% Ni, 27,5% Cu, 
4% Sn, 3,5% Si. Ihre Brinellharte ist ungefa.hr 350 bei 20° u. 315— 320 boi 450°. Sio 
habon die gleieho Struktur wio gewohnliche Bronzen mit 15% Zinn. (Compt. rond. 
Aoad. Sciences 194. 2102—05. 13/6. 1932.) K r u m m a c h e r .

Augustę Le Thomas, Herstellung von Nickel-Mangan-Mcssing. Die tlberlegenheit 
der Spezialmessinge beruht auf ihrem guten Korrosionswiderstand, insbesondero gegen- 
iiber Meerwasser, ihror hohen Elastizitat u. ihrer Widorstandskraft fiir dauerndo, 
stoBweise Beanspruchung. Fiir die Horst. von Spezialmessing wird immor auf ein 
bestimmtes Yerhiiltnis zwisehen Cu u. Zn hingearbeitet, jo nach don Erfordernissen, 
dio an dio Legierung gestellt werden. Beim Erschmelzen der Spezialmessinge wird 
eine Vorlegierung von Cu =  16,7%, Zn =  30% , N i =  33,0% u. Mn =  20% Yer
wendet, dio einem 60/40 Mcssing zulegiert wird. (Rcv. Nickel 3. 65— 70. April 
1932.) N ik l a s .

A. Sourdillon, Uber Ilarterisse. Es wird iiber dio Entstehung von Harterissen, 
insbesondere in Abhiingigkeit von der Abkiihlungsgeschwindigkeit, den Abmessungen 
der gehiirteten Stiicke u. der therm. Leitfiihigkeit des Materials berichtet, fernor wird 
auf die beim Harten entstehenden Volumenanderungen u. auf die Hartetiefo eingegangen. 
Dic Vermeidung der Hiirterisse, insbesondere durch Vermeidung des Auftretcns von 
Warmespannung, wird kurz erórtert. (Rov. Metallurgie 28. 631—3S. 1931.) E d e n s .

Welton J. Crook und Warren R. Philbrook, „ Black magnetic rougc“-Polituren. 
Nach Oberblic.k iiber die friihoren Verff. der Politur von Metalloberflachen zur metallo- 
graph. Priifung wird die Politur mit „black magnelic rouge“ beschrieben, das aus einem 
eigens praparierten 99% ig. Fe30 4 besteht u. sich vorziiglich bewiihrt hat. Mikrophoto- 
graphien der bohandelten Stahlproben. (Metal Progress 21. Nr. 5. 72—74. Mai 1932. 
Stanford, Calif., Univ.) KÓJfIG.

E. V. Crane, Warum KaUbearbeilung die Eigenschaften der Metalle veranderl. 
Zusammenfassende Botrachtungen iiber die Anderung der Eigg. u. des Gefiiges der 
Metalle u. Metallegierungen durch Kaltbearbcitung. (Iron Ago 128. 626—30. 1931. 
Brooklyn, E. W. Bliss Co.) E d e n s .

Adam M. steever, Gule Schmiedestiicke erfordern ordnungsgemdpes Erhitzen und 
richligen Faserverlauf. Bei ordnungsgemaBem Erhitzen sind folgende Faktoren zu 
beachten: MaB u. Dauer der Erhitzung, Hochsttemp., um Yerbrennung des Materials 
zu yermeiden, Hochstschmiedetemp., Oborflachenentkohlung, Zunder, Fertigschmiede- 
temp. Niihere Ausfiihrungcn ebenso dariiber, wie dio Faser zwecks Erreichung gróBter 
Festigkeit verlaufen muC. (Metal Progress 21. 50— 54. Juni 1932. Chicago, Great Lakes 
Forge Co.) Z a p p n e r .

R. J. Cowan, Der chemische Einfluji von Gasalmospharen auf Metalloberflachen 
beim Gliihen. (Proceed. Amer. Gas Assoc. 1931. 1031—34. Toledo, Ohio. — C. 1931.
II. 2383.) SCHUSTER.

E. G-. de Coriolis und R. J. Cowan, Gewinnung ron Metallen m it Oberflachen- 
glanz durch Ausgliihen in Kohlenwassersloffgasatmosphare. (Ind. engin. Chem. 24. 
18— 20. Jan. 1932. Toledo, Ohio. — C. 1932. I. 575.) SCHUSTER.

Chas. H. Jennings, Dehnung von Lichibogenschweiflungen und ihre Beziehung 
zur Festigkeit. Die Dehnung von SchweiBstaben wird am besten an A. S. T. M. Zer- 
reiBproben von %" Durehmesser festgestellt u. ist dann direkt mit am Grundmaterial 
erhaltenen Worten vergleichbar. Fiir die Feststellung der Dehnung von SchweiB- 
stellen werden Flaehstabe besondorer Form mit beiderseitiger Verjiingung in Fonn 
von Kreissegmenten an der SchweiBstelle benutzt, die mit anderen Metallen ver- 
gleichbare Werte ergeben. Biegeproben sind leieht auszufiihren, sind aber nur unter- 
einander zu vergleichen. (Journ. Amer. Weld. Soc. 11. Nr. 4. 37— 42. April 1932. 
Westinghouse Res. Lab., Electric and Manufacturing Comp.) Z a p p n e r .

E. R. Fish, Weshalb hohe Dehnung der Schweifindhte fiir geschweif}te Druckgefd/3e 
uńchtig ist. Die Verwendung von SchweiBmaterial mit hoher Dehnung ist wichtig, 
um die beim Abkiihlcn des lokal erhitzten SchweiB- u. Grundmaterials entstehenden 
Krafte ohne RiB- u. Bruchbldg. aufzunchmen. Die Meinungen der interessierten IŁreise
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hieriiber sind jcdoch geteilt u. eingehendc Unterss. sehr erwiinscht. (Journ. Amer. 
Weld. Soc. 11. Nr. 4. 32—33. April 1932. The Hartford Steam Boiler Inspection and In-

H. Buchholz, Geeigndes aulogencs Schwc.ifJi-erfahren fiir den Kessel- und Bdidllerbau. 
Ausgehend yon den wiehtigeren Ursaohen, die zu Schaden an Dampfkesseln fiihren, 
gibt Vf. eine allgemeino Betrachtung uber die Bewertung von Niet- u. SehweiBverbb. 
u. charakterisiert die yersehiedenen SehweiBycrff. Ais besonders hochwertige Methode 
fiir Kesselbleehe empfiehlt er dio RechtsschweiBung mit V-Quersehnitt, wobei die 
Naht an der Wurzel noehmals ubcrsehweiBt wird. Durch diese Arbcitsweise wird die 
Kerbzahigkęit der Naht wesentlich erhoht. (Warme 55. 365—70. 28/5. 1932. 
Koln.) L u d e r .

Willard P. Curley, Neue AussicMen fiir die Iłohrschweiflung. Entw. der Rohr- 
schwciBung. Industrieller Eortsehritt im yorigen Jahre. Anzustrebende Verbesserungen 
fiir Neuanlagen. Diinnwandige Rohre, wie seit kurzem in Deutschland eingefiihrt. 
Normung der Bohre u. Verbindungsstiicke. Verwendung geringster Rohrdurchmesser 
unter Berucksichtigung des Druckabfalles durch Reibung. (Journ. Amer. Weld. Soc. 11. 
Nr. 4. 33—35. April 1932. Tube Turns, Inc.) ZAPPNĘR.

Ira T. Hook, Schweifien gesprilzter Bronze. Kurze Beschreibung des Spritzverf. 
Hauptsachlicho Legierungen. SchweiBen derselben unter besonderer Berucksichtigung 
von Architekturzwecken; z. B. gleiche Farbę yon Grund- u. SchweiBmetall auch nach 
der Yerwitterung. (Journ. Amer. Weld. Soc. 11. Nr. 4. 42— 48. April 1932. American

F. R. Hensel und E. I. Larsen, Uber Erscheinungm der AUerungshartung in 
lypischem Sdmelzschweipmelall. Es wird iiber Unterss. iiber die Alterungshartung 
yon elektr. geschweiflten Nahten berichtet, die durch Ausscheidung von Fe-N-Vcrbb. 
erklart wird. Die Anderungen der Hartę, magnet. Eigg., elektr. Leitfahigkeit, Zer- 
reiBfcstigkeitseigg. u. des Gefuges werden yerfolgt. Es zeigt sich, daB die SchweiB- 
nithte, die bis O^SYo N 2 enthalten, beim Abschrccken yon 600° insbesondere beim 
Lagern erheblich altern. Der Grad der Alterung ist abhangig yom N 2-Geh.; alterungs- 
freies Materiał darf hóchstens 0,05% ^ 2  enthalten. Aus Vergleichen mit SchweiB- 
nahten, dio nach dem GasschweiBverf. hergestellt wurden, ergibt sich, daB letztere 
den elektr. geschwciBton .Nahten iibcrlcgen sind, da sio weniger altcrungsempfindlich 
sind. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 19. 639—72. Mai 1932. East Pittsburgh, Pa. 
Westinghouse Electric Mfg. Co.) E d en s.

L. Rostosky, Gekomtes Aliiminium-ScMagloł. Vf. beschreibt ein gekórntes AI- 
Hartlot, das bei 540° schmilzt u. fiir „indirekte“ Lotungen mit dem Bunsenbrenner 
oder im elektr. Ofen geeignet ist. Es lassen sich damit z. B. Folien von 8 fi Starkę 
loten. Die Lotungen sind korrosionsbestandig. (Hausztschr. V. A. W. u. Erftwerk 
Aluminium 4. 73—74. Marz 1932. Berlin.) L u d e r .

M- N aphtali, Eróffnung neuer Verwendungsgebicte durcli die Metallisierung von 
Holz. Vf. beschreibt dic Herst. von Holzmetall nach S c h m i d t  (C. 1930. II. 2214. 3885). 
Das Prod. hat fiir Bau- u. dekorative Zwecke u. ais Lagermaterial, z. B. fiir Walz- 
werke, Verwendung gefunden. (Chem. metallurg. Engin. 39. 269. Mai 1932. Berlin- 
W?ihnersdorf.) R. K. MULLER.

H. Pirak und W. Wentzel, Uber die Beicertung von Sparbcizpraparaten. Es wird 
eine kurze tjbersicht iiber die Veróffentlichungen gegeben, in denen uber die Best. des 
Hemmungswertes yon Sparbeizpriiparaten berichtet wird, wobei insbesondere auf dic 
Art der Probekórper, Art u. Konz. der Beizsaure, Versuchstęmp. u. -dauer, Zusatz- 
menge an Sparbeize u. insbesondere auf die Auswertung der Yers.-Ergebnisse naher 
eingegangen wird. Ferner wird ein Vergleieh zwischen der grayimetr. u. gasvolumetr. 
Methode zur Best. der Hemmungswrkg. von Sparbeizmitteln angestellt. (Chem.-Ztg. 
56. 193—94. 214— 15. 308. 16/3. 1932.) E d e n s .

A. Willink, Gegen Abnutzung widerstandsfahige Verchromung ton Stahl. Gckurzte 
Wiedergabe der C. 1932. I. 1295 referierten Arbeit. (Metal Clean. Finisk. 4. 231—32. 
239. April 1932.) K c t z e l n i g g .

— , Haiuldsubliches Cadmiumozyd. Giiłeanforderungcn fu r die Elektroplattieritng. 
Der Cd-Geh, soli mindestens 84% betragen. (Theorie 87,5.) Zu niedriger Geli. kann 
durch tcilweise Umwandlung in bas. Carbonat yerursaeht sein. — 10 g des Musters 
sollen sich in 200 ccm 10%ig. NaCN-I^sg. in wenigen .Min. yollstandig auflósen. Ein 
etwaiger Riickstand kann aus Fe20 3 oder CdS bestehen. Ferner ist Abwesenheit yon

surance Comp.) Z a p p n e r .

Brass Comp.) Z a p p n e r .
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Schwermetallen u. von S zu fordem. (Analyscnbcispiele.) (Chem. Trade Journ. 90. 
472—73. 13/5. 1932.) I C u t z e l n i g g .

A. R. Matthis, Priifung der Verzinnung an mit Kautschuk isolierten Leitcm. 
(Vgl. C. 1930. I. 1214.) Die Methode beruht auf der Fiihigkeit des XH3, in Ggw. 
von Luft metali. Cu aufzulosen. Der Leiter, dessen Lange l so bemessen ist, daB dio 
Obcrflache O immer 0,04 qm groB ist, gemiiB l =  O/n-D (D  =  Durehmesser des Leiters), 
wird um ein Glasrohr gewickelt u. in einer weithalsigen Flasche 5 Min. lang mit NH3 
geschuttelt. Danach wird der Leiter aus dem GefaB herausgenommen, mit dest. W. 
gut abgespiilt u. der Cu-Geh. der ammoniakal. Lsg. elektrolyt. oder colorimetr. bestimmt. 
(Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 14. 201— 03. 15/5. 1932.) B l a n k e n f e l d .

Guido Prachtl, Einiges aus der mechanischen Oberflachenbehandlung im Auto- 
mobilbau. Zusammenfassende Betrachtungen. (Automobilteelm. Ztschr. 34. 575—77.
1931. Brandenburg-H.) E d e n s .

U. R. Evans, Die Bedeutung der Wasserstoffaufnahme des Eisens fiir Korrosions- 
Corgang. Krit. Bemerkungen zu der Arbeit von L ie b r e i o h  (C. 1932- II. 118). (Korro- 
sion u. Metallschutz 8. 68. Marz 1932. Cambridge, England.) E d e n s .

F. L. Woli und L. A. Meisse, U ber die Korrosion von Tempergupeisen. Es wird 
das Verh. von TemperguB, SchweiBeisen, bas. SlEMENS-MARTlN-Stahl u. Weieheisen 
gegenuber Lokomotivabgasen u. gegeniiber sauren Grubenwiissern untersucht. Bzgl. 
des Yerh. gegenuber Lokomotivabgasen wird festgestellt, daB TemperguB den anderen 
Sorten erheblich uberlegen ist, ferner daB dio Bestandigkeit des Tempergusses durch 
Cu-Zusatze bis 2% noch erhoht wird. Dagegen Yermindern Cu-Zusatze die Bestandig
keit von TemperguB gegenuber sauren Grubenwassern. TemperguB ohne Cu-Zusatzc, 
aber mit einem Zn-t)berzug Yersehen, zeigt innerhalb 17 Jahren ein besseres Verh. 
gegenuber Lokomotiyabgasen ais verzinkte Stahlsorten. Beim Verzinken unter gleichen 
Bedingungen wird der Zn-tlberzug auf TemperguB starker ais auf den anderen Eisen- 
sorten. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31. Part II. 422—34. 1931. Mansfield, 
Ohio, Ohio Brass C o.) E d e n s .

A. Sanfourclie und A. Portevin, Eine besondere Art der Korrosion austenitischer 
Chrom-Nickeldiihle. (Vgl. C. 1931. II. 3540.) CrNi-Stahl mit 18% Cr, 8% Ni wird 
von k. H3PO, nieht angegriffen. Je konz. die H3P 0 4 ist, um so kleiner kann der HC1- 
Zusatz sein, z. B. bei H3P 0 4 von 35° Be. geniigt ein Verhaltnis HC1: H3P 0 4 =  1: -625. 
Der Zustand der Stahloberflache spielt bei hoherer Konz. der H3P 0 4 eine wichtigo 
Rolle. Mit Sand gereinigte Stahlproben werden yon II3P 0 4 53° Bć. erst angegriffen, 
wenn der HCl-Zusatz auf 1: 312 erhoht wird, wahrend mit HC1 gereinigte Proben bei 
geringerem HCl-Zusatz leicht angegriffen werden. Bei H3P 0 4 60° Be., HCl-Zusatz 
1: 790, yerlauft die Rk. wie folgt: a) Passiyitat u. steigende EK.; b) bei 0,10—0,12 V 
plotzliche Rk., Ansteigen der EK. auf 0,22—0,24; c) hat dic wieder fallende EK. den 
Wert 0,18—0,19 erreicht, hort dic Rk. plotzlieh auf unter weiterem Fali auf 0,12 bis
0,14 Volt. Das Aufhóren der Rk. wird dadurch heryorgerufen, daB die Probe mit 
einem sehwarzen Oberzug von Cr-Fe-Carbid bedcckt ist. Eine theoret. Erklarung 
der .beschriebcnen Erscheinungen wird nieht gegeben. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
1741—43. 17/5. 1932.) Z a p p n e r .

— , Ilostsclmtz von Melalltcilen. Parkerisieren und Bonderisieren. Zusainmcnfassondcs. 
(Dycr Calico Printer 67. 381. 1/4. 1932.) E d e n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von Metallen 
aus ihren Carbonylen. Die Carbonyle werden in Ggw. einer zur yollstandigen Oxydation 
nieht ausreiehenden Menge Oo verbrannt: Fe(CO)5 +  5 0  =  5 C 02 +  Fe -f  291,9 cal. 
(F. P. 723174 vom 21/9. 1931, ausg. 4/4. 1932. D. Prior. 22/10. 1930.) D r e w s .

W. W. Stender, U.S.S.R., Gefdp zum Zersetzen von Alkali- oder Erdalkaliamalgarmn. 
Die Innenwande der GefaBe bestehen aus Graphit oder Kohle, die mit Metallen, z. B. 
Co u. Ti, oder Metallsalzen impragniert sind. (Russ. P. 23384 vom 4/1. 1929, ausg. 
31/10. 1931.) R ic h t e r .

Aluminium Ltd., Toronto, Legierungen. Die Legierung enthalt 7— 15% Si;
0,2—0,3% Mg; 0,5—7% Metali (?) u. 0,3—7% Cu. (Belg. P. 364 285 vom 5/10. 1929, 
Auszug veróff. 15/4. 1930. A. Prior. 22/12. 1928.) D r e w s .

Willoughby Statham Smith, Newton Poppleford, Deronshire, Henry Joseph 
Garnett, Sevenoaks, Kent, und Walter Frederick Randall, Ewell, Surrey, Raffination 
ton magnetischen Metallen und Legierungen, besonders Fe-Ni-Legierungen, im Schmelz- 
fluB. Durch das Metallbad wird in Abwesenheit von Luft, z. B. in einem geschlossenen
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Tiegel, cin inertes Gas, z, B. N 2, dem 0 2 oder ein festcs Oxydationsmittel, z. B. Ni- oder 
Fe-Oxyd, beigemischt ist, hindurchgeblasen. Dann wird iiber dem Metallbad ein Unter- 
druck erzeugt. Durch dio Behandlung soli der C-Geh. des Ausgangsstoffes vollkommcn 
entfernt werden, oline da/3 eine Schlackcnbldg. eintritt. Man kann dio Behandlung auch 
so durchfiihren, dafi man das Oxydationsmittol auf dio Badoberflache gibt u. dann das 
inerte Gas durch das Bad leitet. (E. P. 368 780 vom 6/12. 1930, ausg. 7/4. 1932.) Gei.

A. A. Bulach, U. S. S. R., Verfahren zur Aufarbeitung des bei der Elektrolyse von 
Bronzen abjallendcn kupferhatiigen Schlammes. Der Schlamm wird zuniichst zwecks 
Entfernung von Cu u. Ni mit 25—75% H ,S 04 bei 150—200° extrahiert. • Nach Ab- 
trennung der Lsg. wird der Riickstand erneut mit etwa 200% H2S 0 4 bei 300° behandelt. 
(Russ. P. 22 264 vom 16/1. 1926, ausg. 31/8. 1931.) R ic h te r .

Alexander Djidieh, Tamaąua, Pennsylv., Nichi Jcorrodierendes Wasser fu r Auto- 
mobilkuhler, erhalten durch Zusatz 1 Teils einer gesatt. CuSO.,-Lsg. zu 8 Toilen einer 
gesatt. Na2C03-Lsg. Das Gemisch wird in geringor Menge dem Kiihlwasser zugesetzt. 
(A. P. 1853 341 vom 15/1. 1930, ausg. 12/4. 1932.) M. F. M u l l e r .

W enjamin S. Messkin, Die ferromagnetisclien Legierungen und ihre gewerblicho Vcrwendung. 
Umgearb. u. erw. von A. Kussmann. Berlin: J. Springer 1932. (VIII, 418 S.) gr. 8°. 
Lw. M. 44.50.

[russ.] Nikołaj Anatoljewitsch Minkewitsch, Eigenschaften, thermische Behandlung u. Rolle 
von Stahl und Eisen. Bd. I. Moskau-Leningrad: Wiss.-Techn. Verlag fiir Maschinenbau, 
Metallbearbeitung u. Eisenmetallurgie 1932. (682 S.) Rbl. 6.50.

[russ.] Dmitrij Nestorowitsch Monastyrski, Bcispiele der techn. Analyse in der metallurgisehen 
Industrie. H cftI . Leningrad: Kubutsch 1932. (239 S.) Rbl. 3.— .

[russ.] Władimir Jakowlewitsch Mostowitsch, Aufarbeiten goldhaltiger Erze. Moskau- 
Leningrad: Zwetmetisdat 1932. (110 S.) Rbl. 1.75.

[russ.] N. N. Muratach, Cheinischc Grundlagen der Metallurgie der Nichteisenmetallo. Moskau- 
Leningrad: Zwetmetisdat 1932. (86 S.) Rbl. 1.20.

IX. Organische Praparate.
E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: James

H. Wemtz, Wilmington, Delaware, V. St. A., Stabilisierung organisclier Salpeter- 
saureester. Nitrate mehrwertiger aliphat. Alkohole, sowio der Cellulosc werden, ge- 
gebonenfalls in Lsg., durch eine Behandlung mit Athylenoxyd stabilisiert. (Vgl. A. P. 
1 817 456; C. 1932.1. 612). (A. P. 1846 926 vom 20/11. 1930, ausg. 23/2. 1932.) E b e n .

W. I. Maximow, U.S.S.R., Verfahren zur Darstellung von Dimethyl- oder Dialhyl- 
sulfat. Eino Mischung aus Alkylschwefelsaure u. einem Neutralsalz, wio z. B. K 2SÓ4, 
oder dem Alkalisalz der Alkylschwefelsaure wird nach dem Vcrf. des Russ. P. 11052 
unter Zusatz von Alaun, Al- oder Pb-Sulfat, dest. (Russ. P. 23 389 vom 30/10. 1928, 
ausg. 31/10. 1931. Zus. zu Russ. P. II 052; C. 1931. I. 2932.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Atliionmure 
oder Carbylsulfat oder dereń Homologen aus aliphat. oder hydroaromat. Alkoholen oder 
den entsprechenden Olefinon durch fiinw. von Sulfonierungsmitteln in Ggw. von fi. S 0 2. 
Durch Yerseifung werden Isoiithionsaure oder dereń Homologen gewonnen. — In 
480 Teile A. werden unter Riihrcn u. Kiihlen einlaufcn gelassen 2400 Teile S 0 3 gel. in 
3000 Teilen fl. S 0 2. Nach dem Abdest. der S 0 2 wird der Krystallbrei abfiltriert. (F. P. 
716 914 vom 11/5. 1931, ausg. 30/12. 1931. D. Prior. 16/5. 1930.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von gesattigten 
Aminen. Ungesatt. Carbonylyerbb. mit mehr ais 4 C-Atomen werden in fl. Phase 
unter Druck mit NH3 oder primaren Aminen u. H2 in Ggw. von Katalysatoren be
handelt. — Z. B. erhiilt man aus v.-Athyl-p-propylacrolein (I), das durch Dest. von 
oc-Athyl-/9-oxyhexaldehyd (erhaltlich durch Einw. yon Alkali auf Butyraldchyd) ge
wonnen wird, mit H« u. N H 3 (II) bei 100° u. 100 at in Ggw. von Ni das p-Athyl-n-hexyl- 
amin der Formel C4H9 ■ CH(C21I5) ■ CH, • N H , vom Kp. 169,5°. Aus z-Methyl-p-alhyl- 
acrolein (III) u. II entsteht das p-Methyl-n-amylamin der Formcl C3HT • CH(CH3)■ C H ,■ 
N H S vom Kp. 123°, aus I u. (3-Athyl-n-hexylamin zunachst ein Zwischenprod. der 
Formel C3H: -CH : C(C2H5)-CH : N-CH2-CH(C2H5)-C4H9 u. aus diesem das Di- 
(P-athyl-n-hexyl)-amin der Formel [C,H9• CH(C,H5) • CH2]2NH vom Kp.18 1550, aus 
M esityloxyd u. II das a,y-Dimethyl-n-butylamin der Formel CH3• CH(CH3) • CH?■ CH■ 
(CH3)-N H , vom Kp. 108°, aus III u. Anilin  das Phenyl-fl-methyl-n-amylamin der 
Formel C3H7-CH(CH3)-CH2-NH*CeH5 vom Kp.13 137— 138° u. aus ix-Methylzimł-
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aldehyd u. II das fi-Melhyl-y-phenyl-n-propylamin der Formel CH2(CcH5)• CH(CH3) • 
CH2-A’H2 vom K p.,3 107,5— 108°. Bei der Rk. zwischen I u. II konnen ais Ńeben- 
prodd. auch n-Butylamin  vom Kp. 78° u. fl-Alhyl-y-oxy-n-hexylamin vom Kp. 222° 
entstehen. (E. P. 3 6 5  2 1 4  vom 24/10. 1930, ausg. 11/2. 1932.) N o u v e l .

Egon Glucksmann, Berlin-Schoneberg (Erfinder: Gustav Heilner, Berlin), Ver- 
fahren zur Herstellung ąuartdrer aliphatischer Ammoniumbascn, 1. dad. gek., daB man ter- 
tiaro aliphat. Basen mitDialkylsulfatcn behandelt, die entstandcnen alkylschwefelsauren 
Salze der quartiiren Basen in dio Sulfatc der ąuartaren Basen iiberfiihrt u. diese mit 
den Hydroxyden solcher Metalle umsetzt, welche wl. Sulfate bilden. —  2. dad. gek., 
daB man die Lsg. der ąuartaren aliphat. Basen nach Entfernung der ausgeschiedenen 
Metallsulfatc, zweckmaBig im Vakuum, eindampft u. liierbei dio aus den Verunreini- 
gungen des Ausgangsmaterials stammenden, niedriger alkylierten Basen entfernt. — 
Z. B. versetzt man rohes Trimethylamin, in Bzl. gel., mit Dimethylsulfat u. fiihrt die 
Methylsulfonatc durch Kochen mit 20%ig. H2S 0 4 in dio Sulfato iiber, neutralisiert 
mit Ba(OH)2 u. gewinnt aus dem Filtrat beim Eindampfen im Vakuum reinos krystalli- 
siertes Telramełhylammoniumhydroxyd. In gleicher Weiso wird aus Triathylamin das 
Telradlhylammoniumhydroxyd erhalten. (D. R. P. 545 430 KI. 12 q vom 3/4. 1927, 
ausg. 29/2. 1932.) N o u v e l .

Egon Glucksmann, Berlin-Schoneberg, Verfahren zur Erhdhung der Stabilitdt 
von Salzen durch Halogen- oder Estergruppen subslituierler ąuartdrer Ammoniumbascn, 
dad. gek., daB diese Salze in festem oder gel. Zustande mit solchen Salzen behandelt 
werden, dereń Kationen schwacher bas. sind ais die betreffendon Ammoniumbascn. —  
Z. B. erhalt man aus Trimeihyl-fi-bromuthylammoniu.mhroinid u. Trimethyl-(carbobenzyl- 
oxymełhyl)-ammoniumchlorid (dargestellt aus Trimethylamin u. Monochloressigsaurc- 
bcnzylester), gel. in Methanol, durch Zusatz von theobromin-2-essigsaurem Ag ein Doppel- 
salz der Formel (CH2Hr- CH2)(CH3)3N • OCO • CH, • CTHT0 2N.„ (C„H5-CH2 OCO-CH2)- 
(CH3)3N -0 C 0 , CH2-CrH70 2N., ais wciBo krystallin. M. Aus mandelsaurem Jodmeihyt- 
trimelhylammonium u. KH^POt entsteht beim Verreiben ebenfalls ein Doppelsalz, des- 
gleichen aus theobromin-l-essigsaurem Acelylcholin u. samem Chininsulfat. Die wss. 
Lsgg. der Doppelsalze reagieren sauer. (D. R. P. 545 851 KI. 12 q vom 22/2. 1929, 
ausg. 5/3. 1932.) N o u v e l .

Henry Dreyfus, England, Katalytische Herstellung von Essigsaure und Melhyl- 
acelat aus CO u. W.-Dampf u. event. Methylalkohol in Ggw. von Katalysatoren, wie 
Phosphorsauren oder Phósphato, zweckmaBig unter Druck. — Ein Gemiseh von 60 
bis 65 Vol. CO, 1,5— 2 Vol. W.-Dampf u. 1 Yol. Methylalkohol wird in Ggw. eines 
Katalysators aus H P 03 u. 0,5% Cu-Verbb., wic Oxyd, Formiat oder Phosphat, bei 
190—210 at u. 300—320° erhitzt. Die Bk. wird geregelt durch Kondensation von W. 
auf dem Katalysator, z. B. durch raaches Abkiihlen auf etwa 100°. (F. P. 714 767 
vom 3/4. 1931, ausg. 19/11. 1931. E. Prior. 20/8. 1930.) M. F. M u l l e r .

Henry Dreyfus, England, Konzentrieren von Essigsaure durch Extraktion mit 
einem Losungsm., das ein azeotrop. Gemiseh mit dem W. zu bilden vermag, wie z. B. 
Bzl., Essigester, Diehlorathylen, Tetraehlorathan oder Gemischo derselben, u. durch 
Zusatz oines Stoffes, der in fester Form das W. zu binden yermag, z. B. wasserfreies 
Na2S 0 4. Das Gemiseh wird zunachst filtriert oder zentrifugiert u. dann fraktioniert. 
(F. P. 715 549 vom 16/4. 1931, ausg. 4/12. 1931. E. Prior. 1/5. 1930.) M. F. M.

Henry Dreyfus, England, Herstellung von konzentrierter Essigsaure aus verd. 
Siiure durch Zusatz einer Fl., die beim Dest. mit dem W. in Form eines azeotrop. Ge- 
misches iibergeht, z. B. Bzl., Xylol, Triclilorathylen, Diehlorathylen, Athylacctat, 
Propyl- oder Butylaectat oder Gcmische derselben, z. B. Bzl. u. Athylacetat. Die kon- 
zentrierte Siiure bleibt in der Dcst.-Blase zuriick u. wird am Boden derselben abgezogen. 
(F. P. 715 932 vom 23/4.1931, ausg. 11/12.1931. E. Prior. 30/5.1930.) M . F. M u l l e r .

Henry Dreyfus, England, Herstellung von aliphatischen Sdureanhydriden, ins- 
besondere von Essigsdurcanhydrid, aus den entsprechenden Sauren durch Einw. von 
C0C12 bei Tempp. von 150—350° in Ogw. von porósen Stoffen, wic Holzkoble, aktive 
Kohle, Silicagol u. a. — Ein Gemiseh von 50 Teilen Essigsaure u. 30 Teilen COCI2 
wird durch ein Graphitrohr, das mit Holzkohle gefiillt ist, bei 280—310° geleitct. Dabei 
entsteht Essigsaureanhydrid. (F. P. 714 062 vom 30/3. 1931, ausg. 6/11. 1931. E. Prior. 
31/1. 1931.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung gesdttigter aliphatischer 
Nilrilc. Ungesatt. aliphat. Nitrile werden in Ggw. yon Cu-Katalysatoren hydriert, 
ohne daB dabei wesentliche Mengen von Aminen entstehen. — Z. B. werden 20 Teile
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Acrylsdurenitril mit 1000 Teilen H2 in Ggw. von 5 Teilcn eines auf Bimsstein nieder- 
geschlagenen, durch Red. von Cu-Phosphat erhaltenen Katalysators bei 200° behandelt. 
Man erhalt Propionsdurenitril. Aus Crolonsaurenitril wird Buttersaurenitril, aus Olein- 
sdurenitril wird Stearinsdurenitril u. aus Fumarsaurediniłril (F. 96,5°) wird Bemstein- 
sauredinitril (F. 50—51°) erhalten. Man kann dic Hydrierung aucli unter Druck u. in 
Ggw. eines Lósungsm., wie A. oder Butanol, yornehmen. (F. P. 723 936 vom 8/10.
1931, ausg. 18/4. 1932. D. Prior. 20/11. 1930.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W alter Reppe und 
Ulrich Hoffmann, Ludwigshafen a. Rh.), Hydrierung von Nitrilen ungesattigter Feit- 
sduren, dad. gek., daB man zwecks Darst. yon vorwiegend Nitrilen gesatt. Feltsauren 
die Hydrierung mit an sich bekannten Cu-Katalysatoren durchfiihrt. — Z. B. werden 
100 Tcilo Crotonsaurenitril in Ggw. yon 6 Teilen eines durch Red. von 40 Teilen Cu- 
Carbonat auf 60 Teilen Fullererde bei bis zu 260° steigender Temp. hergestellten Cu- 
Katalysators, dessen Aktivitat durch Gebrauch schon abgeschwiicht ist, ohne Zusatz 
von Losungsmm. bei 130° einem H2-Druck von 30 at ausgesetzt. Die Ausbeute an 
Butyronitril betragt ca. 90% der Theorie. Nach dem Verf. konnen weiterhin Olsaure- 
nitril zu Stearonitril, Fumarsauredinitril zu Bernsteinsduredinilril, Acrylsiiurenitril zu 
Propionitril hydriert werden. Hoehakt. Cu-Katalysatoren yeranlassen zwar zunachst 
die Bldg. von gesdtt. Aminem, doeh geht die Aktiyitat bald zuriick, so daB sie zur Red. 
der Nitrilgruppe unbrauchbar geworden sind, wohl aber noch zur Hydrierung der C- 
Doppelbindungen ausgezeiehnet geeignet sind; auch kann die Wirksamkeit hoehakt. Cu- 
Katalysatoren im Sinne des Verf. z. B. durch starkę Belastung, d. h. Uberleiten groBer 
Mengen Nitrildampf, beeinfluBt werden. Beim Arbeiten nach dem Verf. findet eine 
Bldg. nennenswerter Mengen von Aminen u. Polymerisationsprodd. nicht statt. Die 
Hydrierung kann kontinuierlieh oder diskontinuierlich, bei gewohnlichem oder erhohtem 
Druck, in fl. oder in Gasphase, auch unter Anwendung von Lósungs- bzw. Verdiinnungs- 
mitteln yorgenommen werden. Beispielsweise werden, falls dio Nitrile in Ester iiber- 
gefiihrt werden sollen, ais Verdiinnungsmittel die entsprcchenden Alkohole bei der 
Hydrierung yerwendet; nach Abtrennen des Katalysators kann alsdann das Rk.-Gemisch 
durch Zugabe yon yerd. H2S 0 4 oder H3P 0 4 der Verseifung u. Yeresterung direkt unter- 
worfen werden. (D. R. P.‘ 552 987 KI. 12o vom 21/11. 1930, ausg. 20/6. 1932. E. P. 
369 690 yom 14/1. 1931, ausg. 21/4. 1932.) R. H e r b s t .

Richard Falek, Hann.-Munden, Herstellung von Glykonsaure durch Ziichtung 
siiurebildender Fadenpilze auf gceigneten zuckerhaltigen Nahrbóden in Ggw. yon 
saurebindenden Erdalkalisalzen, dad. gek., daB zwecks Herst. yóllig reiner Glykonsaure 
in Ausbeuten von 70—80% des angewandten Ausgangsstoffes unter Yermeidung der 
Bldg. yon Citronensaure u. Osalsaurc die ZuckerJsg. in Sehichten yon ca. 1 cm Dicke 
ausgebreitet u. die Entw. in an sich bekannter Weise vor beendeter Garung nach Fest- 
stellung geniigender Saurebldg. unterbrochen wird, worauf die entstandenen Salze nach 
bekannten Methoden auf die Saure weiter yerarbeitet werden. — Z. B. wird eine Lsg. 
yon 400 g Glykose, 4,5 g NH4N 0 3, 2 g K-Bisphosphat u. 1 g Mg-Sulfat in 3 1 h. W. mit 
133 g Rreide yermischt u. das Gemisch in einer Schicht yon 1 cm Dicke ausgebreitet. 
Es wird mit Sterigmatooystis niger geimpft u. das Ganze bei 26° gehalten. Nach 
ca. 6 Tagen ist das Maximum in der Bldg. 1. Kalksalze erreicht, worauf der ProzeB 
unterbrochen u. in bekannter Weise aufgearbeitet wird. Ausbeute an glykonsaurem 
Ca: 88,3% =  77,25% Glykonsaure,. (D. R. P. 553 238 KI. 12o yom 19/1. 1924, ausg. 
23/6. 1932.) R. H e r b s t .

Larrowe-Suzuki Co., V. St. A., Gewinnung ton d-Glutaminsaure. Der Ausgangs- 
stoff (tier. oder pflanzliehes Protein, Melasse oder Schlempe) wird auf eine D. yon 1,34 
gebracht u. mit 3—7% NaOH auf 60° erwarmt. Dann erhitzt man im Autoklaven 
21/ i  Stdn. auf 80—100°, bis der Geh. an Amino-N, der anfangs z. B. 0,86% betrug, 
auf 1,85— 1,88% gestiegen ist. Nunmehr wird HC1 bis zu einer ph von 4,5 zugegeben, 
im Yakuum bei 65° bis zu einer D. yon 1,48 eingedampft u. erneut konz. oder gasfórmige 
HC1 bis zu einer pa von 2,1 zugesetzt. Die beim Abkuhlen sich ausscheidenden Minera 1- 
salze werden durch Zentrifugieren entfernt. Die Mutterlauge wird mit NaOH oder 
NH3 bis zu einer ph von 3,2 yersetzt, worauf 90%ig. d-Glutaminsaure, auskrystallisiert. 
(F. P. 724 750 yom 19/10. 1931, ausg. 2/5. 1932. A. Prior. 29/4. 1931.) N o u v e l.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Blausdurc. Gegebenenfalls 
mit NH3, N2, CO o. dgl. verd. Dampfe yon HCO'NH2 oder HCO■ N H 2 enthaltendem 
H -C 0 -0 -N H 4 werden in feiner Yerteilung durch auf 300—600° gehaltene Schmelzen 
yon Pb, Sn, Br oder Legierungen dieser Metalle geleitct. Nach Abtrennung yon un-
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zersetztem Rohstoff wird die cntstandene CNH ausgefroren oder in Atzalkali absorbiert. 
(B. P. 368 437 vom 24/12. 1930, ausg. 31/3. 1932.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Doutschland, Blausdure. Cyanide der Schwer- 
metalle, vorzugsweiso komplexe Cyanide des Fe, wie Berlinerblau, werden boi Tempp. 
von 200—800°, vorzugsweise 250—600° bei Abwesenheit von Sauren oder Sauren 
bildenden Salzen u. Luft mit Wasserdampf oder Wasserdampf bildenden Stoffen be- 
handelt. ZweekmaCig arbeitet man zwccks rascher Entfernung dor entstandenen 
CNHimYakuum. In den llohstoffen, z. B. Gasrcinigungsmasse, enthaltender Schwefel, 
Ammonsalze u. dgl. sind mittels CS2 o. dgl., W. usw. vor der Dampfbehandlung zu 
entfernen. (F. P. 721 762 vom 19/8. 1931, ausg. 8/3.1932. D. Prior. 20/9. 1930.) K uh.

Pacific R. & H. Chemical Corp., Los Angeles, iibert. von: Mark Walker, South 
Pasadena, Y. St. A., Hallbarmachen von Blausdure. Der haltbar zu machenden CNH 
wird zunachst die zur Neutralisation vorhandener bas. Stoffe u. Zera. von H?S erforder- 
liche Menge u. dann noch 0,05—0,5% ihres Gewichtes an S 0 2 zugesetzt. Proben der 
Erzeugnisse hielten sich bei 50° 5 Jahre lang unveriindert. (A. P. 1856 606 vom 
30/3. 1929, ausg. 3/5. 1932.) K u h l i n g .

Edward J . Pranke, Bayside, V. St. A., Calciumnatriumcyanid. In ein durch 
ununterbrochene Zufiihrung yon Warnie auf 1400° erhaltenes Cyanidbad wird CaCN2 
oder seine Bildungskomponente u. ein bei der angegebenen Temp. metali. Na liefernder 
Rohstoff in solchen Mengen u. mit solcher Geschwindigkeit eingefiihrt, daB die einge- 
fiihrten Stoffe sofort auf die erwahnte Temp. erhitzt werden. Es entsteht Na2Ca(CN)4, 
welches durch ein Zapfloch abgezogen wird. (A. P. 1852856 vom 25/8. 1930, ausg. 
5/4. 1932.) K u h l i n g .

Federal Phosphorus Co., Anniston, V. St. A., Herstellung von Arylaminen. Halo- 
genierte KW-stoffe der aromat. Reilie werden mit NH3 in Ggw. von Katalysatorcn 
(CuCl2, CuBr2, Cu .T2 oder CuO) u. saurebindenden Mitteln, wie Ca(OH)2, Na3P 0 4, 
Alkalihydroxyd oder -carbonat, umgesetzt. — Z. B. erhitzt man 20 g 4,4'-Dichlor- 
diphenyl, 51,4 ccm 33,35%ig. N H3, 2 g CuCl2 u. 6,83 g 97%ig. Ca(OH)2 im Autoklaven 
8 Stdn. auf 225—230°. Man erlialt Benzidin in einer Ausbeute von 99—99,5%. Yer
wendet man NaOH an Stelle von Ca(OH)2. so entstehen 4,4'-Dioxydiphe.nyl u. 4-Oxy- 
4'-aminodiphenyl ais Nebenprodd. — In gleicher Weise wird Anilin  aus Chlorbenzol, 
Phenylendiamin aus Dichlorbenzol, Toluidin aus Chlortoluol u. Naphthylamin aus Chlor- 
naphthalin erhalten. (E. P. 370 774 vom 16/7. 1931, ausg. 5/5. 1932.) N 0U V EL.

Dow Chemical Co., iibert. von: Edgar C. Britton, Midland, V. St. A., Reinigung 
von Arylaminen. Die bei der Umsetzung von Chlorbenzol mit NH3 in Ggw. von Cu 
(A. P. 1 726 170; C. 1930. I. 2479) entstehende ólige Sehicht wird von der wss. Schicht 
abgetrennt. Die erstere, welche das Anilin u. ais Nebenprodd. Phenol, Diphenylamin 
u. Diphenyloxyd enthalt, wird mit Ba(OH)2 bzw. einem Gemisch von Ca(OH)2 u. CaO 
behandelt. Man dampft ein u. dest. dann im Vakuum. Es geht zunachst nicht um- 
gesetztes Chlorbenzol iiber, worauf das Anilin  ais Fraktion gewonnen wird, wahrend 
das Phenol ais Erdalkaliphenolat zuriickbleibt. (A. PP. 1823 024 u. 1823 025 vom 
15/2. 1929, ausg. 15/9. 1931.) N o u v e l .

Dow Chemical Co., iibert. von: Edgar C. Britton, William H. Williams und 
Mark E. Putnam, Midland, V. St. A., Reinigung von Arylaminen. Das Verf. der A. PP. 
1 823 024 u. 1 823 025 (vorst. Ref.) wird in der Weise abgeandert, daC Alkalihydroxyd 
an Stelle von ErdalkaIihydroxyd yerwendet wird. (A. P. 1823 026 vom 21/2. 1929, 
ausg. 15/9. 1931.) ' N o u v e l .

Dow Chemical Co., iibert. von: Edgar C. Britton und Ralph P. Perkins, Mid
land, V. St. A., Herstellung von Cyclohexylphenolen. Chlorcyclohexan wird mit Phenol 
in fl. oder gasformiger Phase bei gewóhnliehem, erhóhtem oder rermindertem Druck, 
zweckmaBig in Ggw. eines Katalysators (Silicagel, Tonsil oder Fullererde) u. eines saure
bindenden Mittels (NaOH oder CaO), auf 150—350° erhitzt. Man trennt aus dem 
Rk.-Gemisch das o- u. p-Cyclohcxylphenol durch fraktionierte Dest. von dem nicht 
umgesetzten Phenol u. hóher sd. Kondensationsprodd. ab u. lost in h. NaOH. Beim 
Abkiihlen krystallisiert das Na-Salz des p-Cyclohexylphenols aus, wahrend das Na- 
Salz des o-Cyclohexylphenols in der Mutterlauge verbleibt. Die Trennung der Isomeren 
kann auch durch fraktionierte Krystallisation der freien Phenole aus CClj, Bzl., Toluol 
oder Naphtha erfolgen. (A. P. 1862 075 vom 25/6. 1930, ausg. 7/6. 1932.) N o u v e l .

Dow Chemical Co., iibert. von: Edgar C. Britton und Shailer L. Bass, Midland, 
V. St. A., Herstellung von p-Oxydiphenyl. p-Cyclohexylphenol (vgl. vorst. Ref.) wird 
in fl. oder gasformiger Phase u. in An- oder Abwesenheit eines Yerdiinnungsmittels
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(Phenol, Xylol, Cymol, Diphenyloxyd, H2 oder N 2) mit einem dehydrierend wirken- 
den Katalysator (Pd, Pt oder N i), der auf einem Trager (BaSO., oder Silicagel) nieder- 
geschlagen ist, bei gewohnlichem, erhohtem oder vermindertem Druck erhitzt. Die 
Temp. betragt dabei 185—350°, zweckmiiBig 275— 325°. Das entstandene p-Oxydiphenyl 
wird der I!k.-Mischung mit 10°/oig. NaOH entzogen u. aus der Lsg. mit Sauren aus- 
gefallt. Esschm .naclidcm UmkrystallisierenausCClj bei 168,5— 169°. (A. P. 1862000 
vom 16/7. 1930, ausg. 7/6. 1932.) NOW EL.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung ion 1,1,3-Tri- 
methyl-2-(2i -oxo-23-7netliobutyl)-cyclohexan. l,l,3-Trimethyl-2-(23-oxobutyl)-cyclohexan 
wird mit Chloressigsaurealkylester in Ggw. alkal. Kondensationsmittel, wie feinvcr- 
teiltem Na, Na-Amid oder Na-Athylat, in den zugehórigen Glyeidsiiureester iiber-

mcthyl-2-(23-oxobutyl)-eyclohexan innerhalb mehrerer Stdn. unter starkom Kiihlen 
zu 100 Teilen in Bzl. oder Xylol feinverteiltem Na gegcben. Nacli Entfernen des Lósungs- 
mittels u. unyerbrauchten Ausgangsmaterials wird der Glycidsaureester (Kp.4_5 170 
bis 175°) gewonnen. Der Ester wird mit Natronlauge verscift u. die so erhaltene Glycid- 
saure durch Erhitzen im Vakuum, wobei C 02 entweicht, in die Verb. I ubergefiihrt. 
Ausbeute: 460 Teile. (Schwz. P. 147451 vom 17/2. 1930, ausg. 17/8. 1931. D. Prior. 
1 S /6 .1929.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 1,1,3-Tri- 
methyl-2-(2i -oxo-23-alhobutyl)-cyclohexan. Zu vorst. Ref. naeh Schwz. P. 147 451 ist 
folgendes zu bemerken: In entsprechender Weise wird bei Verwendung von 1,1,3-Tri- 
methyl-2-(23-oxopentyl)-cyclohexan iiber den zugehórigen Glycidsaureester (Ivp.5 178 
bis 186°) l,l,3-Trim ethyl-2-[2i -oxo-23-dthobułyl)-cyclohexan erhalten. Farbloses Ol, 
Kp.3_, 125—130°, nuBartiger Geruch. (Schwz. P. 149 611 vom 17/2. 1930, ausg. 1/12.
1931. D. Prior. 18/6. 1929. Zus. zu Schwz. P. 147 451; vorst. Ref.) R. H e r b s t .

Newport Chemical Corp., V. St. A., Trennung der l-Aminonaphthalin-8-$ulfon- 
saure von ihren Isomeren. Die durch Sulfonierung, Nitrierung u. Red. von Naphthalin 
entstehenden Sauren werden in ihre NH.,-, Alkali- oder Mg-Salze iibergefiihrt. Dann 
wird die Lsg. auf ph =  3,7—5,2 eingestellt. Das geschieht durch Zusatz von N aH S03 
oder durch Zugabc einer Mineralsaure bis zur schwach kongosauren Rk. u. darauf- 
folgenden Zusatz von N aH S03. Die l-Aminonaphthalin-8-sulfonsdure wird dabei ais 
freie Saure abgeschieden. Aus der Mutterlauge erhalt man die isomere 2-Amino- 
naphtlialin-S-sulfonsdure durch Zugabe einer Mineralsaure bis zur stark sauren Rk. — 
An Stelle von N aH S03 kann auch K-Phthalat yerwendet werden. (F. P. 723 711 vom 
1/10. 1931, ausg. 14/4. 1932.) N o u v e l .

A. E. Tschitsehibabin, U.S.S.R., Verfaliren zur Darstellung icm Arbutin. Die t 
Blatter u. Wurzeln der ,,saxi£raga crassifolia" werden zweimal mit kochendem W. 
extrahiert, die erhaltenen Extrakte filtriert u. im Vakuum bis zur Sirupkonsistenz 
eingedampft. Naeh liingerem Stehen auf Eis scheiden sich die Arbutinkrystalle aus, 
die durch Umkrystalliaieren aus W. oder Essigester gereinigt werden konnen. Die wss. 
Extrakte konnen gegebenenfalls durch Zusatz von Pb-Acetat von den Gerbstoffen 
befreit werden. (Russ. P. 23 399 vom 8/3. 1930, ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .

Comp. Franęaise de l’Jode et de 1’Algine, Frankreich, Beinigung und Konzen- 
tralion ton Alginatlosungen. Eine in ublicher Weise aus Algen erhaltene Alginatlsg., 
z. B. Na-Alginatlsg., wird mit einem 1. Salz eines Erdalkalimetalls, dessen Sulfat unl. 
ist, z. B. BaCl2, in sl. Erdalkalialginat verwandelt. Darauf wird filtriert u. das noch 
feuchte Erdalkalialginat mit 1. Alkali- oder Mg-Sulfat zu Alkali- oder Mg-Alginat um- 
gesetzt. Die anfallende konz. Alginatlsg. wird durch Zentrifugieren vom Erdalkali-

bis 120°, nuBartiger Geruch. Z. B. wird 
eine Mischung von 550 Teilen Cliloressig- 
siiureathylester u. 750 Teilen 1,1,3-Tri-

sulfat befreit. (F. P. 716 298 vom 4/9. 1930, ausg. 17/12. 1931.)

X. Farben; Farberei; Druckerei.
E b e n .

I. B. Lyon, Schlichten und Farben. Einigen Angaben von L o r e n z  (C. 1932.
I. 3241) wird widersprochen. (Kunstseide 14. 231—32. Juli 1932.) SttYERN.
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W. Christ, Uber das Problem der Reibechlheit in der Naphthol-AS-Furberei. — 
Diazopon A . Die Entstehung unfixiertcn Farblacks auf der Faser laBt sieh dureh Zusatz 
von Diazopon A ohne Schiidigung der Diazoverb. u. ohne Beeinflussung des Alkali- 
bindemittels verhiiten. Diazopon A vermag eino betraehtlicho Menge Farblack in 
kolloidaler Lsg. zu halten, so daB die Farbebiider auch bei mehrfacher Benutzung klar 
blciben. Das gefarbte Gut wird solango k. gespiilt, bis dio Spiilbader klar abflieBen. 
Je nach der Arbeitsbedingung Werden 1—4 g Diazopon A im 1 Farbebad yerwendet, 
mit den Salzzusatzen geht man auf l/ 2 oder 1/3 zuriick. (Melliands Textilber. 1 3 . 308 
bis 370. Juli 1932.) ' StiV ERN .

Gurlt, Die Echtfarberei der Wolle. Die in Betracht kommenden Farbstoffe u. 
Mischungen sind besprochen. (Rev. gen. Maticres colorantcs Teinture etc. 3 6 . 241—46. 
Juli 1932.) St/V ERN .

Frank Kimble jr., Die Vorbcreitung und Farbung von Oarnen nach dem Pack- 
system. Ratschlage f iir  d a s  F a r b e n  v o n  B a u m w o llg a rn e n  m i t  d ire k te n , e n tw ic k e lte n , 
Schwefel- u . K iip e n fa rb e n  in  F a rb e m a s e h in e n  nach d e m  P a c k s y s te m , z. B . F r a n k l in  
S p r i n g . (A m er. D y e s tu ff  R e p o r te r  2 1 . 364— 65. 6/6. 1932.) ’ F r ie d e m a n n .

Louis S. Zisman, Einige grundlegende Oesichtspunkte iiber das Farben von Seiden- 
slriimpfen. Vf. bespricht dio Hauptpunktc, die beim Fiirbcn von Seidenstriimpfen 
zu beachten sind: Das Souplieren mit Olemulsionen, am besten mit Emulsionen von 
Klauen- oder 01ivenól in Olivcnolseife, das Entbasten, das gleichzeitige Entbasten 
u. Farben u. die Appretur mit Gummi oder Gelatine unter Zusatz von Tiirkischrotól. 
(Amer. Dyestuff Reporter 2 1 . 239—40. 11/4. 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Neue Farbstoffe. Ein neuer substantiver Farbstoff der CHEMISCHEN F a b r i k  
VORM. S a n d o z  ist Chloraminechtbraun 3 B, egalisiert gut, deckt streifige Viscoseseide, 
farbt Mischgewebo aus Baumwolle u. Viscose gleichmaBig u. ist weiB atzbar. Brillant- 
alizarinlichtrol 4B  der Firma ist blaustichiger u. reiner im Ton ais die alteren R- u. 
B-Markcn, es farbt Wolle ais Kammzug, Teppiehgarn, Stiiekware u. Filz, u. ist gut Cr- 
bestandig. Drucke sind nieht atzbar. Effekte aus Baumwolle, Kunstseide, auch Acetat- 
seide werden nieht angefarbt. (Dtsch. Fiirber-Ztg. 68. 357. 10/7. 1932.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe und Musterkarten. I. G. F a r b e n in d u s tr ie  A k t.-G es.:  
Palaiinechtblau R R N  hat vor der alteren RR-Marke den Vorteil, bei kunstlichem Licht 
nieht nach der griinen Seitc umzuschlagen. Palatinechlrol B R E  ist durch seine gutc 
Loslichkeit fiir die Apparatefarberei geeignet, es egalisiert gut, seine gutc Atzbarkeit 
ermóglicht dio Herst. licht- u. waschechter Atzboden auf Wollmusselin. Immedial- 
rotbraun CL3R  ist sehr gut licht-, koeh- u. Cl-echt. Eine Broschiire Siriuslicht- u. 
Siriusfarbstoffe laBt die Unterschiede der verschiedenen Prodd. in der Lichtechtheit 
erkennen. Siriusschwarz VE yerkocht auch bei kochendcm Farben von Baumwolle 
nieht. Neu fiir die Naphtholfarberei ist Echlrotsalz J T R . Diazopon A  dient, dem Ent- 
wicklungsbade zugesetzt, zum Verbessern der Reibechtheit von Naphtholfarbungen. 
Cellilonechlschwarz B T N -P ulier  yerhalt sieh im Abendlicht gimstiger ais die altere 
BT-Marke. Leophen M, ein Hilfsmittel fiir das Mercerisieren, erspart das Abkochen 
der Warc. Zum Impriignieren von Textilien aller Art dient Ramasit K  konz., es er- 
fordert nur ein Bad, besondere Zusatze von Al-Salzen sind nieht nótig. (Ztschr. ges. 
Textilind. 3 5 . 337. 13/7. 1932.) S u v ern .

Georg Rudolph, Lichtechtheit der Siriusfarben. Eintcilung der Siriusfarben nach 
der Lichtechtheit in Śiriuslichtfarben (dic besten) u. Siriusfarben (dio n.). Angaben iiber 
die Herst. lichtechter Mischtóne. (Kunstseide 1 4 . 234—35. Juli 1932.) SuY ER N .

— , Feuerfeste Silicatfarbenpasten. Die bisher im Institut fiir Staatsbauten in 
Moskau ausgearbeiteten Silicatfarben konnen fiir Innenanstriche Verwendung finden, 
wahrend sie fiir AuBenanstrich nur versuchsweise benutzt werden sollen. (Farben- 
Chemiker 3. 172—75. Mai 1932.) S c h e i f e l e .

Erich K. O. Schmidt, Der Oberflachenschutz der Flugzeugbespannstoffe. Die bisher 
in Deutschland fiir Flugzeugbespannungen benutzten Anstrichsysteme setzen sieh aus 
4—5 Anstrichen zusammen, wobei fiir die ersten 2 oder 3 Grundanstriehe farblose oder 
mit Eisenoxydrot pigmentierte Trankungsmittel benutzt werden. Hierauf kommen 
daim gewohnlich 2 pigmentierte Deckanstriche, die haufig mit Aluminiumpulver ver- 
setzt werden. Die Anstrichsysteme bestehen entweder ganz aus Acetylcellulose, oder 
ganz aus Nitrocellulose, doch werden zuweilen auch Grundanstriehe aus Acetylcellulose 
mit Deckanstriehen aus Nitrocellulose benutzt. Der crste Grundanstrich kann nur durch 
Streichen mit dem Pinsel aufgebracht werden, da beim Spritzen das Gewebe nieht ge- 
niigend durchtrankt u. zudem oberflachlich aufgerauht wird. Ein gut yerstreichbares
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Trankungsmittel laBt sich ohne bcsondoro Verdunnung fiir Bespannstoffo ver- 
schiedenster Dichte des Gewebes yerwenden. Auch der zweite Anstrich wird meistens 
noch mit dem Pinsel aufgebracht, wahrend die weiteren Anstriche mit der Pistole auf- 
gespritzt werden konnen. Dio Priifung der Trankungsmittel oder Spannlacke erstreekt 
sich auf folgendes: Best. einiger physikal.-chem. Eigg. der Spannlacke; Ermittlung der 
Verarbeitungsfahigkeit, des Verbratichs an Spannlacken u. der Gewiclitszunahme; 
Unterss. der getrankten Bespannstoffe auf Festigkeit u. Dehnung, Spannfahigkeit, 
Elastizitat u. Bcrstfahigkeit, Haftvermógen u. Glatte, Wasseraufnahmefiihigkeit, 
Brennbarkeit u. Witterungsbestandigkeit. (Farbcn-Chemiker 3. 165— 71. Mai 1932. 
Berlin-Adlershof, Dtsch. Yersuchsanstalt f. Luftfahrt.) S c h e i p e l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Steindorff, 
Karl Daimler und Karl Platz, Hóchst), Verfahren zur Herstellung von Nelz-, Emulgier-, 
Disglomerier-, Egalisier- und Waschmiłteln, dad. gek., daB man in Amino- oder Imino- 
oxalkyloxyarylsulfonsauren die bas. Gruppe mit Carbonsauren von hoherem Mole- 
kulargewicht aoyliert u. gleichzeitg, yorher oder nachher die OH-Gruppe mit organ, 
ein- oder mehrwert. hohermolekularen Sauren yerestert. — 1 Mol l-oxy-l-aminóbenzol- 
2-sulfonsaures N a  wird in wenig W. gel. u. bei 3—5° unter Zusatz von 1 Mol 
NallCOj tropfenweise mit 1 .Mol Stearinsdurecldorid yersetzt. Nach dem Eindampfen 
zur Trockne die M. mit 1 Mol Olsaurechlorid yermischt, wobei Veresterung der OH- 
Gruppe eintritt. (D. R. P. 552759 KI. 12 o vom 1/7. 1930, ausg. 18/6. 1932.) M. F. M.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung von Sulfonierungs- 
produkten aus Oktadecen, olefin. Spaltungsprodd., die z. B. durch H20-Abspaltung aus 
dem Oxydationsprod. yon Paraffin oder dessen PAe. unl. Anteils gewonnen werden, 
ferner aus Cełen oder Dodecen unter Venvrendung yon Verdiinnungsmitteln oder in 
Ggw. von wasserfreien Sauren oder Saureanhydriden oder -ehloriden. (Schwz. PP. 
151 861, 151862. 151 863, 151864, 151865 vom 11/4.1930, ausg. 16/3.1932.
D. Prior. 13/4. 1929. Zuss. zu Schwz. P. 148 754; C. 1932. I. 2774.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Weift- oder Buntreserien auf 
Acetatseide unter Diphenylaminschwarz. Es werden chem. wirksame Reserven, wie 
Na-Acetat, Rongalit oder andere Reduktionsmassen yerwendet. Weipreserve: 580 g 
Verdickungsmasse, 70 g W ., 200 g Rongalit C, 150 g Na-Acetat. Buntreserve: 80 g des 
Farbstoffes 2,4-Dinitroanilin— >- m-Aminoformanilid, 60 g Athyle.nihiodiglykol, 550 g 
Verdickungsmassc, 90 g W ., 220 g Na-Acetat. (F. P. 36 398 yom 11/1. 1929, ausg. 
10/5. 1930. D. Prior. 16/1. 1928. Zus. zu F. P. 666 507; C. 1932. II. 127.) S c h m e d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Fischesser, 
Frankfurt a. M.-Fechenheim), Verfahren zur Herstellung von Schwarzfdrbungen mit 
weiflen oder farbigen Effekten auf Acetatseide. (D. R. P. 508 562 KI. 8n yom 17/1. 1928, 
ausg. 27/9. 1930. — Vgl. vorst. Ref. [F. P. 36398].) S c h m e d e s .

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Schweiz, Verfahren zur Herstellung ton Bunt- 
reserven mit Estersalzen von Leukokupenfarbstoffen unler (xru.ndfdrbv.ngen aus einem 
diazotierten 4-Aminodiphenylamin und einem A rylid der 2,3-Ozyw.iphthoesdiirc, dad. 
gek., daB zunachst auf einem mit einem Arylid der 2,3-Oxynaphthoesaure behandelten 
Stoffe cin Estersalz eines Leukokiipenfarbstoffes gleichzeitig mit einem sauer rcagie- 
renden Salz, wie Zinksulfat, ais Reserye aufgedruekt, hernach durch Klotzen in einer 
Diazo-4-aminodiphenylaminlsg. die Grundfarbung cntwiekelt u. schlieBlich der Bunt- 
reserveeffekt durch Behandeln in einem ein mildes Oxydationsmittel u. Saure ent- 
haltendem Bade entwickelt wird. (D. R. P. 551 025 KI. 8n vom 14/8.1930, ausg. 
28/5. 1932.) S c h m e d e s .

Ullstein A. G., Berlin (Erfinder: Michael Klimroth, Bern, Paul Bothe und 
Erich Tieke, Berlin), Herstellung druckfertiger Gahniws nach einer Originaldruckform 
mittels galvan. yerkupferter Pragefolie, 1. dad. gek., daB die auf der Pragefolic ver- 
bleibende Cu-Haut galvan. oder k. yerzinnt u. unter Zwischenlegen einer Zuriehtung 
hintergossen wird. — 2. dad. gek., daB die mit der yerzinnten Cu-Haut zusammen- 
hangende Pragefolie auf der Riickseite vor dem HintergieBen mit einer piast. M. aus- 
gefiillt u. in eine dem GieBbett entsprechende Ebene gebracht wird. — 3. dad. gek., 
daB die Pragefolie auf der der Bildseite gegeniiberliegenden Seite aufgekupfert u. die 
gewonnene Cu-Haut hinreichender Starkę mit der Pragefolie oder nach dem Abtrennen 
yon dieser ais Patrize zur Absteifung der auf der Bildseite der Pragefolie erzeugten 
Cu-Haut beim HintergieBen Yerwendung findet. — Zur Herst. der Yersteifungspatrize
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kann die Originaldruckform in eino sehr diinne, z. B. Sn-, Folie gepriigt werden. (D. R. P. 
553184 KI. 15 b vom 7/3. 1930, ausg. 22/0. 1932.) Gro tę .

Ullstein A. G. und Julius Bekk, Berlin, Herstellung von Flachdruckformen,
1. dad. gek., daB Unterlagen ans beliebigem Materiał vor oder nach Aufbringung des 
Druckbildes durch Metal Izerstiiubung mit tiberziigen versehen werden. — 2. dad. 
gek., daB ais Unterlagen glatto Metallplatten verwendet werden, von weichen die 
ausgedruckten Oberzuge mit chem. Mitteln wieder entfernt werden, die die Unterlage 
nicht oder nicht nennensw'ert angreifen. — Das Druckmuster kann in Fettfarbe aus- 
gefiihrt werden, auf der das Metallpulver nicht festhaftet. Ais Unterlage wird vorzugs- 
weise eine Platte aus Cu-Ni-Legiorung verwendet. (D. R. P. 553 287 KI. 15 b vom 
19/2. 1930, ausg. 23/6. 1932.) G r o t ę .

Heinrich Renck, Hamburg, Drucken mit amalgamierten Druckformen, dad. gek., 
daB das Hg yermittels Druckluft oder eines anderen gecigneten Druckmittels in ge- 
wissen Zeitabstanden vor oder wahrend des Druckvorganges automat., z. B. von der 
Druckmaschine gesteuert, den mit Farbę laufenden oder besonderen Auftragwalzen 
zugefiihrt wird. (D. R. P. 553 288 KI. 15 b vom 16/5. 1929, ausg. 23/6. 1932. Zus. 
zu D. R. P. 548 133; C. 1932. II. 294.) G r o t ę .

Patent and Licensing Corp., Boston, iibert. von: Samuel F. Walton, Hamburg, 
V. St. A., TVetterfeste Farben. Feinkórnige Schlacke, ein 1. Silicat, ein Deckfarbstoff, 
yorzugsweise ein Metalloxyd u. W. werden miteinander yermahlen, die Mischung 
gotrocknet u. bis zur Bldg. eines unl. Silicates erhitzt. (A. P. 1855 211 vom 23/4. 1928, 
ausg. 26/4. 1932.) K u h l i n g .

Silesia, Verein chemischer Fabriken, Ida- und Marienhiitto b. Saarau (Er
finder: Peter Schlosser, Breslau, und Georg Alaschewski, Saarau), Herstellung 
von Litliopone durch Behandlung der gegluhten Rohlitliopono nach dem Absehreeken 
mit W., dad. gek., daB man diese in einem sehnełlaufenden Ruhrwcrk behandelt, die 
entstandene Suspension iiber ein oder mehrere Siebo fiihrt u. die von den Sieben zuriick- 
gehaltenen Griese einer weiteren Behandlung durch Ruhren mit W. unterzieht. (D. R. P. 
552250 KI. 22 f vom 29/6. 1929, ausg. 11/6. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Caspari, 
Uerdingen a. Rh.), Herstellung von ais Farbpigment verwcndbarem Chromoxyd. Zu
F. P. 679 275; C. 1930. II. 143 ist naehzutragen, daB die Red. des Alkalichromats in 
wss. Lsg. mittels S in Ggw. von Alkalihydroxyd u. unter Zusatz von Alkalisulfid erfolgt. 
(D. R. P. 553244 KI. 22f vom 29/7. 1928, ausg. 23/6. 1932.) D r e w s .

Titan Co. Inc., V. St. A., Herstellung von Titanpigrnenten. Saurearmo konz. Ti- 
Lsgg. werden hydrolyt. gefallt, wobei man zur Beschleunigung in Ggw. von geringen 
Mengen saurebindender Substanzen arbeitet. Dio yerwendete konz. Lsg. enthalt eino 
zur Bldg. n. Salze der in der Lsg. vorhandenen Basen, ausgenommen Ti, ausreiehendo 
Menge Saure u. eine andere Menge Saure, welche zur Bldg. der n. Salze des vorhandenen 
vierwertigen Ti nicht ausreieht. Der erhaltene Nd. wird gewaschen u. calciniert. Vor 
der Calcinierung gibt man zum Nd. gegebenenfalls Neutralisations- oder Frittmittel zu. 
Dio Calcinierung kann auch in Ggw. von H3PO, oder Salzen derselben vorgenommen 
werden. (F. P. 726177 vom 12/11. 1931, ausg. 24/5. 1932. N. Prior. 13/11. 
1930.) D r e w s .

Gesellschaft Sur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellen von 
Azofarbstoffen. Man vereinigt diazotierte Aminę, die in 2-Stellung ein Halogen u. 
in 5-Stellung eino Alkyl- oder eino Alkoxygruppe enthalten, in Substanz oder auf der 
Faser mit 2,3-Oxynaphthoesaurearyliden, die im Arylkern in o-Stellung zum NH  
eine Alkyl- oder Ałkoxygruppe enthalten. Dio Farbstoffe liefern sehr echte, insbesondero 
chlor- u. abkochechto lebhafto orange Farbungen. Man vereinigt diazotiertes 1-Amino- 
2-chlor-5-melhoxybenzol mit dem o-Toluidid, o-Anisidid, 5-Chlor-2-toluidid der 2,3-Oxy- 
napldhoesaure. (F. P. 724167 vom 6/10. 1931, ausg. 22/4. 1932. Schwz. Prior. 13/11.
1930.) F r a n z .

Gesellschait fiir chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellen von 
chromhaltigen Azofarbstoffen. Man vereinigt diazotiertes 5-Nitro-2-amino-l-phenol 
mit den Arylsulfosaurecstern der 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure u. behandelt 
den erhaltonen Farbstoff mit Cr-abgebenden Mitteln. Die Farbstoffe farben Kunst- 
seido aus regenerierter Cellulose sehr eoht griin. Man fiihrt 2-Amino-5-oxynaphthalin- 
7-sulfonsaure in alkal. Lsg. mit p-Toluolsulfochlorid in den p-Toluolsulfosaureester 
iiber, vereinigt den Ester mit diazotiertem 5-Nitro-2-amino-l-phenol in saurer Lsg. u. 
erhitzt den erhaUenen Farbstoff mit CrF3. Der Cr-haltige Farbstoff farbt Viscose-

XIV. 2. 81
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seide sehr lichteeht griin. (E. P. 371 449 vom 23/1. 1931, ausg. 19/5. 1932. Schwz. 
Prior. 23/1. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Hardtmann, 
Naunhof b. Leipzig), Darstellung von Azofarbstoffen, dad. gek., daB man Diazoverbb. 
aus 2-Aminobenzoesaure u. ihren D eriw . auf Diaeetoaeetylyerbb. des 4,4l-Diamino- 
diphenyls u. seiner 3,3'-Substitutionsprodd. einwirken liiBt u. die Diazoyerbb. so wahlt, 
dafi das Farbstoffmolekiil mindestens eine Sulfogruppe enthalt. — Die Farbungen 
der Farbstoffe auf Baumwolle wrerden dureh Nachkupfern auf der Fascr licht- u. waseh- 
eeht griinstichiggelb. — Der Farbstoff aus diazotierter 4-Sulfo-2-aminobenzoesiiur& 
u. Diacetoaeetyl-o-tolidin liefert nach dem Kupfern griinstichiggelbe Farbungen, dio 
Farbungen des Farbstoffes 5-Sulfo-2-aminobenzoesaure sind etwas rotstichiger. Der 
Farbstoff aus Diacetoacetyl-o-tolidin u. 4-SuIfo-2-aminobenzoesaure u. 2-Amino- 
benzoesaure liefert griinstichiggelbe Farbungen. (D. R. P. 552 775 KI. 22a vom 
4/1. 1931, ausg. 16/6. 1932.) F r a n z .

Gesellschaft fttr Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellen 
wm Azofarbstoffen. Man yereinigt diazotierte Aminoyerbb., die in o-Stellung zu NH2 
eino Alkyloxygruppe enthalten, mit 2,3-Oxynaphthoesaurcaryliden oder l-Oxynaphtha- 
lin-4-ketonen. Man erhalt bordeauxrote, marineblaue u. yiolette Farbungen, die sich 
durch ihro Wasch-, Chlor- u. Baucheclitheit auszcichnen. Die Farbungen aus dem 
a-Naphthylamid der 2,3-Oxynaphthoesaure u. diazotiertem 4-Methyl-4'-amino-5'- 
methoxyazobenzol sind korinth, diejenigen aus dem o-Anisidid der 2,3-Oxynaphthoe- 
saure u. 4,5'-Dimethoxy-4'-aminoazobenzol yiolett. Ais Diazokomponente yerwendet 
man 4-Amino-5-methoxyazobenzol, 4-Methyl-4'-amino-5'-methozyazobenzol. (F. P. 725325 
yom 27/10. 1931, ausg. 11/5. 1932. Schwz. Prior. 3/11. 1930.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellen
ron Azofarbstoffen. Man yereinigt 2,3-Oxynaphthoesaurearylide, die in 2- u. 4-Stellung 
des Arylkerns wenigstens eine Alkyl- oder Alkyloxygruppe enthalten, mit einem diazo- 
tierten 2-Amino-l,l'-diarylather. Man erhalt lebhaft seharlachrote bis blaurote Far
bungen, die sich durch ihre Chlor-, Bauch- u. Lichtechtheit auszeichnen. Ais Kupp- 
lungskomponente yerwendet man das o-Toluidid, o-Anisidid, 4-Chlor-2-anisidid, 1,4-Di- 
methoxyanilid, p-Phenetidid, p-Toluidid, p-Anisidid der 2,3-Oxynaphthoesaure, ais 
Diazokomponente 4,4'-,4,2'-Dichlor-2 -amino-4Chlor-2-amino-4'-methyldiphenyldther. 
(F. P. 725 326 vom 27/10. 1931, ausg. 11/5. 1932. Schwz. Prior. 15/11. 1930.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellen
eines Azofarbstoffes. Man yereinigt das p-Anisidid der 2,3-Oxynaphthoesa,ure fiir sich
oder auf der Fascr mit diazotiertem Phenyldther des 4-Chlor-2-aminophenols. Die er
haltenen rein roten Farbungen sind sehr liehtecht. (F. P. 725 327 vom 27/10. 1931, 
ausg. 11/5. 1932. Schwz. Prior. 15/11. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von schcarzen 
Polyazofarbstoffen. Man yereinigt l-Amino-8-oxynaphthalinsulfonsduren mit 2 Moll. 
einer Diazoyerb. eines aromat. Amins, das NO, oder Acylaminogruppen in m-Stellung 
zur Diazogruppe u, wenigstens noch eine OH-, COOH- oder Alkoxygruppe enthalt, 
reduziert oder yerseift u. kuppelt mit m-Diaminen, Resorem usw. Der Farbstoff 
p-Nitranilin — >- (sauer) l-Amino-8-oxynaphthalin-4,6-disulfonsa\ire -<—  4-Nitro- 
2-amino-l-anisol wird mit Na2S reduziert, tetrazotiert u. mit m-Phenylendiamin ge- 
kuppelt; der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle schwarz, die Farbungen werden 
durch Behandeln mit CH20  oder Cu-Salzen lichteehter u. griinstichiger. An Stello 
des m-Phenylendiamins kann man Resorem, m-Aminophenol oder ihre Substitutions- 
prodd., an Stelle der l-Amino-8-oxynaphthalin-4,6-disulfonsaure kann man dic 3,6- 
Disulfonsaure yerwenden. Ais Diazokomponenten benutzt man 2-Acetylamino-4-amino- 
benzoesaure, 4-Acetylamino-l-aminobenzol, 2-Aoetvlamino-5-amino-l-anisol usw. (E. P. 
363955 vom 26/5.1931, ausg. 21/1.1932. Zus. zu E.>. 349600; C. 1931.11.2391.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellen von 
Farbstoffen der Dibenzanthronreihe. Die nach F. P. 625 639 (C. 1927. II. 3084) durch 
Chlorieren yon Dibenzanthron bei erhóhter Temp. in Ggw. mit W. nicht mischbarer Ver- 
diinnungsmittel erhaltlichen wasserechten, marineblauen 3 Cl-Atome entlialtenden 
Farbstoffe behandelt man mit Br oder Br-abgebenden Mitteln in H2S 0 4, HC1S03, 
yorteilhaft in Ggw. eines Katalysators, \vie Jod, Schwefel. Je nach der angewendeten 
Menge Br erhalt man mehr oder weniger griinstiehig blau farbende Kiipenfarbstoffe.
— Man lost das chlorierte Dibenzanthron in HC1S03, setzt Br u. J  oder S zu u. er-
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wiirmt unter Ruhrcn auf 55—CO0, bis das Br yerscliwunden ist. Der Farbstoff Trichlor- 
monobromdibenmnthron farbt Baumwollo aus der Kiipe klar griinstichig blau, die Far- 
bungen werden durch Wassertropfen nicht yeriindert. Durch Anwendung grdOerer 
Mengen Br bei hoherer Temp. erhalt man Trichlordibromdibenzanthron, das noch griin- 
stiehiger farbt ais das Monobromderiy. (F. P. 724482 vom 14/10. 1931, ausg. 27/4. 
1932. Schwz. Prior. 14/10. 1930.). F e a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, ScKweiz, Herstellen von 
halogensubstituierten Farbstoffen der Dibenzanihronreihe. Man laBt auf D eriw . des 
Dibenzanthrons, die wenigstens ein OH oder NH2 enthalten, CH20  in Ggw. von HC1S03 
einwirken. Man lost in HC1S03 bei 70—80° Paraformaldehyd, hierzu gibt man bei 
der gleiehen Temp. Diozydibenzanthron, darstellbar nach F. P. 451 798 u. ha.lt noch
3 Stdn. bei 70—80°; der erlialtene Cl-haltige Kupenfarbstoff farbt Baumwolle echt 
blau. Aus Aminodibenzanthron erhalt man hiernach einen rotlichbraun farbenden 
Kupenfarbstoff. (F. P. 724 602 yom 16/10. 1931, ausg. 29/4. 1932. Schwz. Prior. 
18/10. 1930.) F eanz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Stroh, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Farblacken durch Fallung yon bas. Farbstoffen, 
die auch saure Gruppen enthalten konnen, mit komplcxen Wolfram- oder Molybdiin- 
yerbb. oder analogen Verbb. oder Gemischen solcher, dad. gek., daB man die Fallung 
in Ggw. von Verbb. der Formel NH2R (R =  —CONH2 oder —CH2COOH) yornimmt.
— Die so erhaltenen Farblacke zeichnen sich durch Farbstarke u. gute Lichtechtheit 
aus. — Zu einer Lsg. von Methylviolett in W. setzt man bei 45° Hamsloff u. eine 10%ig. 
Lsg. des sauren Na-Salzcs der Phosphorwolframsaure, in der 1/ i  des Wo isomorph 
durch Mo yertreten ist, behandelt 20 Min. mit Dampf u. wascht nach dem Absitzen 
durch Dekantieren . Zu einer li. Lsg. von Rhodamin in W. setzt man Glykokoll, kiihlt 
auf 45° ab u. yersetzt mit einer Lsg. Natriumwolframat, Natriummolybdat, sekun- 
darem Natriumphosphat u. HC1 u. arbeitet in der beschriebenen Woise auf. (D. R. P. 
544 920 KI. 22f yom 31/7. 1929, ausg. 23/2. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Farblacken. 
Man behandelt bas. Farbstoffe, die auch saure Gruppen enthalten konnen, mit kom- 
plexen Sauren oder ihren Salzen, dio erhaltenen Farblacke sind sehr lichtecht; man 
kann den Farbstoffen andere Sauren zusetzen oder die gefallten Farblacke mit Sauren 
naclibehandeln. Eino Lsg. von Rhodamin 3G in W. fallt man mit einer wss. Lsg. des 
sauren Na-Salzes der Phosphorwolframmolybdansaure, neutralisiert teilweiso mit 
NaOH, gibt dann HC1 zu u. kocht einige Zeit, man erhalt einen sehr farbstarken, licht- 
eehten Lack. Ebenso kann man Alkaliblau 4R, Lichtgrun SF benutzen. Zu einer 
von Setocyanin 0 in W. gibt man eino Lsg. von wolframsaurem Na u. Na-Phosphat 
in W. u. HC1, hierauf gibt man eine mit HC1 angesiiuerte Lsg. yon molybdansaurcm 
NH4 zu u. kocht 1/2 Stde. (F. P. 695 495 vom 13/5. 1930, ausg. 17/12.1930 D. Prior. 
31/5. 1929.) F r a n z .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
W. B. Haines, Diingerersuche an Gumtnibaumen. Ubersicht iiber den Fortsehritt

1931. B ei der Verwendung von Diingemitteln zeigen die N-Diinger die groBten Waehs- 
tumserfolge. Dabei erweist sich eine Diingung in der Regenzeit giinstiger ais in der 
trockenen Zeit. Bei alten Baumen zeigt dio Diingung keinen Vorteil. (Malayan agri- 
eult. Journ. 20. 220— 22. Mai 1932. Rubber Res. Inst. of Malaya.) B l a n k e n f e l d .

Sidney Morgan, Neuzeitliche Entwicklung in der Planlagenprazis und ihr Einflup  
auf die Erweiterung des Kautschukmarkles. EinfluB der Latexkonz., Elektroabschei- 
dung usw. (Chim. et Ind. 27. 1025— 27. Mai 1932.) A lb u .

R. Heppner, Leichtmetalle ais Baustoffe. in der Gummiimlustrie. Dio Verwendung 
von Leiehtmetall (Festigkeit bis zu 60 kg/qmm) in der Gummiindustrie fiir Heizdome, 
Formen u. dgl. wird wegen des dem Stahl gegeniiber geringeren Gewichtes u. der 
besseren Warmeleitfahigkeit empfohlen. Fiir yerschiedene Zweeke ist eine besondere 
Oberflachenhartung von Vorteil. (Kautschuk 8. 99— 101. Juni 1932.) BLANKENFELD.

J. W. Schade, Neue Anwendung von Kautschuk vom Standpunkt der Forschung. 
(Rubber Ago [New York] 31. 192—94. 10/6. 1932.) A lb u .

Stanley BoiS, Entwicklung neucr Anwendungen von Kautschuk. (Chim. et Ind. 
27. 1035—40. Mai 1932.) A l b u .
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Felix de Poix, Enticicklung und Gebraueh von Kautschukschwammen. (Chim. et Ind. 
27. 1064. Mai 1932.) A l b u .

Max Forrer, Die Moglichkeilen der Enlwicklung der Kaulschukvcrwewlung zur 
Fabrikalion von Isolationsstof'(en. (Chim. et Ind. 27. 1079— 83. Mai 1932.) A l b u .

Combet, Die Verwendung von Kautschuk zu FufSbodenauskleidungen. (Chim. et Ind. 
27. 107G—78. Mai 1932.) A l b u .

F. Jacobs, Die Verivendung von Kautschuk zur Strapenpflaslerung. (Cliim. et Ind.
27. 10G5— 70. Mai 1932.) A l b u .

F.-G . Smith, Kaulschukiiberzogene Straflen. (Chim. et Ind. 27. 1071—75. Mai 
1932.) A l b u .

F. D. McHugh, „ Kautschuk“ aus einem chemischen Laboratorium. Vf. beschreibt 
die Herst. u. Eigg. eines neuen Ersatzprod. fiir Kautschuk, Thiokol, das aus Natrium- 
polysulfid u. Athylendichlorid unter bestimmten physikal. Bedingungen gewonnen 
wird, sieh sehr widerstandsfahig gegen den zerstorenden EinfluB von Gasen, Olen, 
Sauren usw., der sieh am Naturprod. besonders empfindlich auswirkt, verhalt u. ein 
gutes Altcrungsvermogen aufweist. Seinc techn. Verarbeitung macht keine Schwierig- 
keiten; die apparativen Einzelheiten sind dieselben wie bei dem natiirlichen Kautschuk. 
Seinc in manchen Bezieliungen das Naturprod. uberragenden Eigg. erschlieBen ihm 
viel Verwendungsmoglichkeiten. (Scient. American 147. 24— 27. Juli 1932.) F r o m a n d i .

Goodyear Tire & Rubber Co., Akron (Erfinder: L. B. Sebrell), Vulkanisieren 
von Gummi. Zu A. P. 1 679 548; C. 1928. II. 1725 ist naehzutragcn, daB der Arylkern 
ein Element oder ein Badikal mit hoherem At.-Gew. ais 13 enthalt. Die Arylgruppo 
kann ferner eine Nitrogruppe oder S enthalten. (Schwed. P. 68 580 vom 21/12. 1926, 
ausg. 10/12. 1929. A. Prior. 12/2. 1926.) D r e w s .

Hanseatische Miihlenwerke Akt.-Ges., Deutschland, Weichmacher und Yul- 
'kanisationsbeschleuniger fiir  Kautschuk bestehend aus etwa 0,4% pflanzlichen oder 
tier. Phosphatiden, insbesondere solehen der Soyabohne oder den bei der Soyabohnen- 
verarbeitung entstehenden phosphatidhaltigen Abfallen. Man kann auch die Full- 
stoffe mit diesen Phosphatiden in wss. Emulsion bringen u. sie dann Kautschuk zu- 
mischen. (F. P. 724 366 vom 17/9. 1931, ausg. 26/4. 1932. D. Priorr. 20/11. 1930 
u. 16/3. 1931.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, Edward 
Arthur Murphy und Douglas Frank Twiss, Birmingham, Herstellung kriimeliger 
Kautschukkoagulate gernaB E. P. 338 975; C. 1931. I. 1978. Kautschukmilch wird 
durch Umsetzung solcher Stoffe, wie Alkali- oder Ammoncarbonate, -sulfate oder 
-silicate mit Mg-, Ca-, Ba-, Zn-, Al-Sąlzen oder Na-Silicat in Ggw. groBer W.-MengCn 
zu kriimcligen Koagulaten gefallt. Die M. kann filtriert u. dadurch geformt oder tcil- 
weise zu einer Pastę filtriert, auf bewahrt u. wieder verd. werden. Schutzkolloide, wie Leim 
oder Akaziengummi konnen bei der Umsetzung zugesetzt u. durch Casein kann die Koagu- 
lation geregelt werden. Die Verfestigung auf dem Filter kann durch Zusatz eines Kaut- 
schuklósungsm. zu dem Filterkuchen beschleunigt werden, das Kautschuklosungsm. 
hierbei mit einem solehen, das in ihm u. W. 1. ist, wie A., gemischt werden. Fuli- u. 
Vulkanisiermittel konnen zugesetzt werden, doch ist tcilweise eine Vulkanisation nicht 
notwendig. Verwendung fiir Sohlen, FuBbóden, Laufdecken. (E. P. 373 262 vom 
20/2. 1931, ausg. 16/6. 1932.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, und 
Edward Arthur Murphy, Birmingham, Guttapercha- oder Lederersatz aus wss. Kaut- 
schukdispersionen. Man vermischt sie mit thermoplast. Stoffen, wie Camaubaicachs, 
syntliet. Wachsen, Schellack, Kolophonium, Kunstharzen, Polyvinylestem, Bitumen u. 
M  ineralwachsen, event. unter Zusatz von Leder-, Asbest-, Baum woli-, Jute-, Holz- 
fasern, Holz- oder Papierpiilpe, Schleifmitteln oder Kork u. verwandelt die Dispersionen 
nach E. P. 373 262 (vgl. vorst. Ref.) in kriimelige Koagulate, die nach Filtrieren in Pasten- 
form fiir Golfballkerne, trocken fiir die Schalen verwendet werden. — Man kann die 
Filterform auch dirckt in die Dispersion der kriimcligen Koagulate tauclien u. geformte 
Abscheidungen erhalten. (E. P. 373 263 vom 20/2. 1931, ausg. 16/6. 1932.) P ank .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, Edward 
Arthur Murphy und Alfred Niven, Birmingham, Herstellung vcm Kautschukfaser- 
massen durch Mischen von Leder-, Asbest-, Holz-, Jute, Baumwollfasern, Holz- oder 
Papierpiilpe, Schleifmittel oder Kork mit Kautschukdispcrsionen u. Herst. kriimeliger
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Koagulato gemiiB E. P. 373 262; vorvorst. Ref. oder durch Mischen der Fasom mit den 
krumeligen Koagulaten. (E. P. 373 222 yom 20/2. 1931, ausg. 16/6. 1932.) Panków .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernscy, und 
Edward Arthur Murphy, Birmingham, Herslellung von Kautscliukfasermassen. Kaut- 
schukmilch wird nach E. P. 373 262; vgl. drittvorst. Ref. in kriimelige Koagulato 
ubergefiihrt, die auf dem Filter zu Platten yerdichtet werden kónncn. Setzt man 
den Dispersionen Leder-, Asbest-, Holz-, Jutc-, Baumwoll- oder Papierfaser zu, so kann 
man Gegenstande aus abwechselnden Schichten von faserhaltigen u. faserfreien Kaut- 
schukkoagulaten aufbauen. Der Fasergeh. kann auch durch Aufbringcn entsprechend 
zusammengesetzter Koagulate allmahlich abnehmen oder nur an einzelnen Stellen 
der M. vorbandcn sein. Den Dispersionen konnen Fiill- u. Farbstoffe sowie Schutz- 
kolloide, wie Cascin, zugcsetzt werden. (E. P. 373 223 vom 20/2. 1931, ausg. 16/6. 
1932.) P anków .

XIV. Zucker; Kołilenhydrate; Starkę.
J. F. Bogtstra, Die Frage der Absetzungen in der Zuckerindustrie. In dem ersten 

Vcrdampfungsk6rper setzt sieh yorwiegend Ca-Pliosphat, in dem letzten S i0 2, CaSO., 
u. bisweilen Ća-Oxalat ab, ersteres besonders in Defekations-, S i0 2 u. CaS04 in Defeka- 
tions- u. Sulfitationsfabriken; in letzteren trifft man auch viel CaS03. Die CaS03- 
Inkrustation nimmt mit der sauren Diinnsaftrk. (pn <  6,7) zu, dio von Gips ist stark 
vom Goli. daran im Rohsaft (iiber 750 mg/l) abhangig, die von Phosphat wird durch 
kraftiges Defektieren yermieden. Sulfatansiitze sind hart, die von S i0 2 poroś u. weich, 
am wenigston warmelcitend, aber leicht zu entfernen. Von den im Diinnsaftyorhandencn 
Ascliebestandteilen setzen sieh hochstens einige % ab. —  Prakt. waren alle Absetzungen 
durch abwechselndes Kochen mit 2—5%ig. NaOH u. 0,25°/oig- HC1 in Lsg. zu bringen. 
Bei Verwendung von NaOH allein ist allgemein ebcnfalls 2—5°/0ig., fiir Sulfit-Sulfat- 
ansatze mindestens 5°/0ig. zu nehmon, fiir S i0 2 empfichlt sieh 2—5°/0ig. NaiCOj. Hohcro 
Konzz. haben nur wenig EinfluB, Zusatz von NaCl, Tannin u. NH«F prakt. keinen. —  
Dio Absetzungen an der Dampfseite der Verdampfungsr6hren sind hauptsachlich 
Korrosionsprodd., gegobenenfalls gemisclit mit Fett u. Aschebestandteilen aus dem 
iibergespritzten Saft. — Kesselsteinanalysen ergaben yereinzelt Korrosionsprodd., 
meist CaC03, Gips, S i0 2 u. Mg-Salze, diese besonders vom Schlamm. Yon Kesselstein- 
mitteln gaben Phosphate u. Tannin enthaltende giinstigo Ergebnisse. (Arch. Suikcrind. 
Nedorl.-Indie 1932. 911—1055.) " G r o s z f e l d .

Geo. V. Caesar, Einige Eigenschaften von Starkę und Deztrin. Nach Arbeiten 
von T a y lo r  (C. 1926. II. 1798) enthalt das einzelno Starkekorn unl. Antcile, a-A?nylose 
u. 1. p-Amylose. Weizenstarke enthalt 24, Kartoffelstdrke 97°/0 1. /3-Amylose. Dio nach 
yólliger Zerstorung der Zellstruktur isolierten Amylosen zeigten iiuBerst geringe Vis- 
cositat; je geringer die Zerstorung der Zellsubstanz, um so hoher die Viscositat der 
Starkclsg. Um die Konsistenz von Starko bei yersehiedener Bchandlung messen zu 
konnen, hat Vf. das „Consistometer“ konstruiert, das die Konsistenz in elektr. Ein- 
heiten auszudriicken gestattet. Es werden dann die ,,Consistometer“-Kurven von 
Mais-, Tapioca-, Reis-, Karloffel- u. Weizenstarke besprochen: Es zeigt sieh, daB Weizen
starke wenig temperaturempfindlich ist u. erst boi 85° diinnfliissig wird. Fiir Mais- 
starke liegen dio (Juellungs- u. Gelatinierimgstcmpp. rund 10° hoher ais bei Tapioca; 
gegen mechan. Behandlung sind diese Quellungen erstaunlich widerstandsfahig. Zum 
SchluB besprieht Vf. die durch Hydrolyse gewonnene „lósliclie Starkę“ u. das Rost- 
deztrin, das im Vergleich zur Starko diinnflussiger u. klarer ist u. stark abgebaute 
Zellen zeigt. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 278—80. 25/4. 1932.) F ried em an n .

Orfeo Turno Rotini, Die amylolytischen Praparate des Handels und ikrę ver- 
schiedene Wirksamkeit. Es ist zu unterscheiden zwischen starkevcrfliissigenden u. 
starkeverzuckernden Praparaten. Im Original Aufstellungen der vorsehiedenen Amy- 
lasen, geordnet nach Wirksamkeit, Temp.-Optimum u. wirksamstom pa. (Giorn. Chim. 
ind. appl. 14. 117—21. Marz 1932. Mailand.) G r im m e .

Eugen Seldis, Bedburg, Rhld., Verfahren zum Auslaugen von Zuckerruben zwecks 
Herst. von Zuckcrschnitzeln u. Rohsaft, dad. gek., daB die zu yerarbeitenden Rtiben 
in der Sehneidemaschine in Ggw. eines diinnen, durch Briihen hergestellten warmen 
Saftes zerkleinert u. die von dem Saft umgebenen Schnitzcl in unmittclbarem raum- 
lichen u. zeitliehen AnseliluB durch Dampf erhitzt werden, worauf sie nach dem Ent-
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ferncn der Hauptsaftmenge mit W. gekiihlt, dann in bckannter Weiso abgepreBt, mit 
W. aufgemaischt u. zum zweiten Małe abgepreBt werden. Den zu zerklcinernden 
Riiben wird der aus der zweiten Abpressung der Schnitzel entfallende Saft zugesetzt. 
Dazu eine Abb. (D. R. P. 553 375 KI. 89 e vom 9/1. 1930, ausg. 24/6. 1932.) M. F. M.

Carel Willem Schonebaum, Holland, Vorbthandlung ton Róhzuckersaft durch 
Einstellung des ph auf einen Stand, der eine leichte Filtrierbarkeit des Saftes bcdingt, 
z. B. auf ph =  6,7. Naeh dem Filtriercn wird der Saft in iiblicher Weise weiter be- 
handelt, um die noch truben u. kolloidalen Verunreinigungen zu entfernen. (F. P.722 891 
vom 14/9. 1931, ausg. 29/3. 1932. Holi. Prior. 17/9. 1930.) M . F. M u l l e r .

Josef Wiesner, Tschechoslowakei, Reinigen von Rohzucker durch Abschleudern 
in Turbincn unter Zusatz von erwarmtem Saft oder erwarmter Melasse oder durch 
Verriihren des Rohzuckers mit der warmen Melasse etc. u. durch naehtragliches 
Schleudern. Der Rohzucker wird allmahlich u. gleichmiiBig eingetragen, bis dicTrommel 
gefiillt ist. Mehrere Abb. erlautcrn die speziellen Ausfiihrungsformcn der Trommel. 
Vgl. E .P . 357 796; C. 1932. I. 150. (F. P. 724 687 vom 11/9. 1931, ausg. 30/4. 
1932.) M . F. M u l l e r .

Ń. V. W. A. Scholten’s Chemische Fabrieken, Holland, Gewinnung ton in 
hallem, Wasser ąuellbarer Starkę aus Kartoffeln u. a. starkehaltigem Materiał. — Z. B. 
wird geschabter Kartoffelbrei mit l° /0 einer 5%ig. H 2S 0 4 naeh Zusatz von W. verruhrt 
u. stehengelassen. Naeh dem Absitzcn wird W. zugegeben u. wiedęr absitzen gelassen. 
Dieser WaschprozeB wird noch zweimal wiederholt. Dann werden zu dem Bodensatz 
NH3, Na2C 03, Alaun, Borax oder andere Quellmittel zugesetzt. Evcnt. werden wahrend 
der Behandlung Red.-Mittel zugesetzt, um die Bildung von Farbstoffen zu verhindcrn.
(F. P. 720 507 yom 23/7. 1931, ausg. 20/2. 1932.) M . F. M u l l e r .

Alfred Parlow, Dcutschland, Verbesserung ton Kartoffelstdrke, insbesondere fiir 
Gelees. Die Starkę wird in einem offenen oder geschlossenen GefaB event. unter Zusatz 
einer geringen Mengo Saure in trockenem Zustandc auf Tempp. von 60— 100° oder 
120— 160° oder in Ggw. von W. bei Tempp. von 50— 100° erhitzt. (F. P. 724152 vom 
1/10. 1931, ausg. 22/4. 1932. D. Priorr. 10/3., 12/3. u. 29/6. 1931.) M. F. M u l l e r .

Gustav ter Meer, M iin ch en , Verfahren und Vorrichtung zum Ausschneiden zdh- 
haltiger Stoffe, insbesondere ton Starkę, aus ScMeudertrommeln. Das Verf. ist gek. durch 
Zuleitung einer Fl., z. B. Frischwasser, wahrend des Ausschncidens beim Rotieren 
der Trommel. Die Zufuhrung der Fl. wird durch das Schalmesser automat, geregelt u. 
gegebenenfalls brauseartig der Trommclwand zugefubrt. Dazu eine Abb. (D. R. P.
541 981 KI. 89 k vom 9/1. 1930, ausg. 10/6. 1932.) M . F. M u l l e r .

Oskar Spengler, Anlcitung zu Untersuchungcn in der Zuckerindustrie. 10. Aufl. von Robert
Friihlings Anlcitung, vollig umgearb. Braunschweig: Vicweg 1932. (XII, 546 S.) gr. 8°.
M. 36.—; gcb. M. 38.60.

XVI. Nałirungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Hans Murschhauser, Die chemische Zusammensetzung des menschlichen Kórpers 

und seine Ernahrung. Zusammenhangcnde Darst. der im menschlichen Organismus 
cnthaltenen Elcmentc u. chem. Vcrbb. u. ihrer biolog. Bedeutung. (Ztschr. Volks- 
crnalirung Diatkost 7. 181—85. 20/6. 1932. Berlin, Hauptgesundheitsamt.) G r o s z f e l d .

H. Gohr, Pilze und Schwamme in ihrer emahrungsphysiologischen Bedeutung. 
Dio Pilze enthalten trotz ihrer Mangel in Ausnutzung u. Verdaulichkeit beachtenswerte 
Nahrwertc u. sind durch ihren Geh. an Geschmacksstoffen ein wertvolles GenuBmittel. 
(Ztschr. Yolksernahrung Diatkost 7. 200— 203. 5/7. 1932. Koln.) G r o s z f e l d .

Agnes Fay Morgan, Anna Field und P. F. Nichols, Neuere Untersuchungen 
iiber den Vitamin-A- und -C-Gehalt ton gelrocknelen Aprikosen und Feigen. Der Geh. 
an Vitamin C bei frisehen Calimyrnas- u. Kadotasfeigen entspricht dem frischer Trauben, 
gelit aber beim Trocknen, auch der geschwefelten, groBtcnteils yerloren. Der Geh. an 
Vitamin A ist groBer ais bei Trauben, Datteln oder Apfeln, aber erheblich kleiner ais 
bei Aprikosen, Pfirsichen u. Pflaumen. Beim Trocknen an der Sonne war der Verlust 
bei der Sorte Mission 4/5 (geschwefelt: 1/2), bei Calimyrnas 80 (70)°/0 des A-Vitamins. 
Kurzes Aufkochen frisch gefrorener Aprikosen verminderte den Vitamin-C-Geh. um 
30— 50%, naeh Schwefclung, die also Schutzwrkg. ausubt, nur wenig. Auch der Vitamin- 
A-Geh. frischer Aprikosen wird durch Kochen scheinbar (erhohte Vcrdaulichkeit) 
noch erhoht, nur wenig Yerlust beim Kochen der geschwefelten. HandelsmaBig auf-
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bewahrto u. geschwcfcltc Aprikoscn vcrloren in 6 Monatcn 1/2 des Yitamin-C-Geh., 
kaum an Vitamin-A, dessen Geh. in den getroekneten Prodd. aber nur noeh etwa 18 
bis 29°/0 der frisehon Rohfruebt betrug. Auch nach dem starken Verlust durch das 
Trocknen bleiben Aprikosen eino der reichsten pflanzlichcn Vitamin-A-Quellen, (Fruit 
Products Journ. Amer. Vincgar Ind. 11. 304. Juni 1932. Berkeley, Univ. of Cali- 
fornia.) G r o s z f e l d .

K. Braunsdorf, Beitrag zur Unlersuchung von Wdbenhonig. II. (I. vgl. C. 1931.
II. 3559.) Unterscheidung der Arbeiter- u. Drohnenzellen aus der GroBe der Waben. 
Die natiirlichen Zellboden zeigen stets kantige Struktur, die kiinstliehen nicht. — 
Wachs aus unzweifelhaft natiirlichen Mittelwiinden zeigte abweichende Kennzahlen: 
SZ. 16,5— 20,0, EZ. 73,5—82,4, VZ. 93,5—99,5, Verhaltniśzahl 3,7—5,0. (Ztschr. 
Unters. Lebcnsmittel 63. 522—26. Mai 1932. Magdeburg, Chem. Unters.-Amt der 
Stadt.) G r o s z f e l d .

K. Braunsdorf, Beitrage zur Honiguntcrsuchung. (Vgl. C. 1931. II. 926). Die 
Abnahme des Diastasegeh. von yersehiedenen Honigen bei 1 std. Erhitzen auf 60—62° 
betrug 0%, auf 75—77° 22—63, auf 81—83° 54—91, auf 89—91“ 89— 100%. Durch 
10 monatigc Aufbewahrung trat bci Naturhonigen nach der Resorcinprobe schwacho 
Rotung cin. Die Resorcinprobe ist cmpfindlicher, ais dio mit Phloroglucin nach F lE H E  
u. K o r d a t z k i  (vgl. C. 1929. II. 2954). — Dic Starko der Gelbfiirbungen bci dieser 
Probe ist sehr yerschicden u. bisweilen bei erhitztcn u. nicht erhitzten Honigen einer
0,1-n. KaCrs0 7-Lsg. entsprechend. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 63. 526—34. Mai 
1932. Magdeburg, Chem. Unters.-Amt der Stadt.) G r o s z f e l d .

Robert Cohn, Zur FrUehtsaflkonservierung mil Schwcfligcr Saure. Dio Art der 
Fruchtsaftkonscryiorung mit SO, ist zu yerwerfen, wcil S 0 2 beim Fruchtsaftkochcn 
nicht vollig entfernt wird, wcil die Konseryierungswrkg. unzuverliissig ist, u. weil 
analyt. durch KHSO-, dio Aschenbestandtcile yerandert werden. (Dtsch. Destillateur- 
Z tg /5 2 . 467. 1931. Berlin.) G r o s z f e l d .

Robert Cohn, Flufisaure ais Fruchtsaftlconservierungsmittel. (Vgl. C. 1930. II. 
1152.) Krit. Besprcchung der Bedenken gegen dic Konservierung von Fruchtsaftcn 
mit HF. (Dtsch. Dcstillateur-Ztg. 51. 55—56. Berlin.) S c h ÓNFELD.

— , Die Gewinnung von Kaffcextrakł. Beschrcibung des Verf. u. der dabei auf-
tretenden Schwierigkeiten; Verbrauch an Zusatzstoff. Abbildungen aus einer Kaffee- 
pflanzung, ferner iiber Kaffeotrocknung u. Kaffcewasehe. (Food Manufacture 7. 206 
bis 208. Juni 1932.) G r o s z f e l d .

Łeonhard Frank, Aluminium bei der Kaffeezubereitung. Dic von ClUPKA im 
Zentralinstitut fiir den Deutschen Kaffcchandel in Hamburg angestellten Koch- u. 
Kostyerss. ergaben in keinem Fali Geschmacksuntcrsehiedo zwischen in Al- oder 
Porzellangesehirr hergestellten Kaffeeaufgiissen. Es empfiehlt sich aber, neue Al-Ge- 
schirre vor Gebrauch mit W. auszubriihen. (Dtsch. Nahrungsmittcl-Rdsch. 1932. 
76—77. 21/5. Berlin.) G r o s z f e l d .

K. Teichert und R. Kotterer, Veranderungen des MilchfeU.es durch die Trocknung 
der Milch. Das Fett aus VolImilchpulvcr hatte (lie SZ. 2,13 u. wurde in wenigen Tagen 
im Dunkcln talgig. Verwendung von Vollmilchpulver fiir Milohschokolade kann dereń 
Geschmack wesentlieh ycrschlechtorn, weniger Magermilchpulyer. (Milchwirtschaftl. 
Ztrbl. 61. 157—58. 31/6. 1932. Wangen i. Allgau, Milchwirtsch.-Forschungsanst.) Gd.

L. A. Black, C- C. Prouty und R. A. Graham, Die Wirkung der Pasteurisierung 
auf die Bakterienzahl von Milch mit niedriger Keimzahl. Bebriitung der Rohmilch 
(der pasteurisierten Milch) bei 68° F bis zum Verderben hatte folgende Andcrung 
der Keimzahlen zur Folgę: Saurebildner 26,17 zu 68,69 (14,64 zu 22,61), proteolyt.
0,76 zu 0,038 (0,62 zu 23,74), Alkalibildner 73,09 zu 31,25 (84,74 zu 53,76) %. Ahn- 
liehe Ergebnisso bei 45° F. — Die Abnahme der Saurebildner durch die Pasteurisierung 
erklart das oftere Yerderben solcher pasteurisierter Milch durch Entstehung von Ge- 
ruehs- u. Geschmacksfehlern ohne Saurcbldg. (Journ. Dairy Science 15. 99— 112. 
Marz 1932. Pullman, State Coli. of Washington.) G r o s z f e l d .

E. A. Louder und L. S. Smith, Der Ndhrwert von gefrorener kondensierler Milch. 
Nach den Wachstumsverss. an Albinoratten wird durch das Gefrieren der Nahrwert 
der Milch (Geh. an Vitamin) nicht yermindert u. ein schadlicher Bestandteil nicht 
gebildet. (Journ. Dairy Science 15. 113—15. Marz 1932. Greenyille, 111., Pet. Milk
Comp.) G r o s z f e l d .

R. Strohecker, Die Bestimmung des TtoggenmeJilgchaltes in Mahlprodukten und 
Backwaren. Arbeitsvorschrift zur Gewinnung u. gewichtsanalyt. Best. des Trifructosans,
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bestchcnd in Klarung des wss. Auszuges mit kolloider 1<V(0H)3-Lsg., Abschcidung 
der Dextrine mit A., Ausfallung des Filtrates mit alkoh. KOH, Hydrolyse des Nd. 
mit HC1, Red. u. Wagung des CuO, Einzelhciten im Original. 1 g Trockensubstanz 
lieferto hei Roggenmehlen G3,4— 75,5, bei Weizenmehlen 3,4— 11,9 mg CuO. Ablesung 
des Geh. an Roggen- u. Weizenmehl von Misehungen aus Tabellen. 60%ig. Roggcn- 
mefal enthielt im Mittcl 2,4, Weizenmehl 0,32% Trifructosan (ais Fructose). Beim 
Backvorgang trat Riickgang um 1/a ein. Der Trifruetosangch. von Roggenmehl nimmt 
mit dem Ausmahlungsgrad zu, bei Weizenmehl prakt. nicht. (Ztschr. Unters. Lebens- 
mittel 6 3 . 514-—22. Mai 1932. Frankfurt a. M., Univ.) G e o s z f e l d .

Pisani Borg, Die heułigen Melhoden zur Ermiltelung der Backfahigleeit von Weizen 
und M M . tlbersicht u. Besehreibung der Verff. m it Abbildungen u. Zeichnungen, 
im besonderen Kleberprufung, Deformationspriifung von Mehlpasten, Ausfiihrung der 
Baekverss., Auswertung der Ergcbnisse, Einzelhciten im Original. (Buli. Soc. scient. 
Hygieno alimentairc 1 9 . 262— 92. 1931.) GEOSZFELD.

J. Strube und G. Luster, Zur Melhodik des Backtersuches. Das GebdckvoIum in 
Abhangigkeit ton Grope und Form des Gebackes. Bei gleicher Form der Baekkasten 
u. bei gleicher Teigeinlage sind das Vol. u. die Baekzahl um so gróJ3er, je gróBer die 
Grundfiiiche der Backform ist. Die Best. des Vol. ergibt bei Verwendung kleincrer 
GefaBe stets hóherc Werte. Eindeutige Beziehungen zwisehen Vol. u. Teigeinlage 
lieBen sich nieht feststellen. (Ztschr. ges. Gctreide-Muhlenwesen 1 9 . 115— 20. Juni 
1932. Berlin, Institut fiir Backerei.) H a f , v e c k e r .

H. D. Chataway, Die Bestimmung des Wassergehaltcs ton Ilonig. Bestst. der 
Viscositat, des Breehungsindex u. des W.-Geh. von 60 Honigen ergaben nahe Zu- 
sammenhange. Angabe yon Formcln u. Tabellen zur schnellen Ablesung des W.-Geh. 
aus Viseositat u. Breehungsindex, Fehler dabei nicht groBer ais nach dem amtlichen 
(A. O. A. C.) Verf., Abweiehungen bei Buchweizen- u. garenden Honigen. (Canadian 
Journ. Res. 6. 532—47. Mai 1932. Ottawa, National Res. Lab.) G r o s z f e l d .

H. W. de Boer und E. D. Wertheim, Die Bedeutung der Ficheschen Beaktion 
bei der Honiguntersuchung. Beim Erhitzen von 12 Honigsorten (pn =  3,7—4,5) 6 Stdn. 
bei 90° entstand Oxymethylfurfurol, bei 4 Probcn positive Rk. nach 24 Stdn. bei 60°, 
12 bei 70°, 6 bei 80°, 3 bei 90°, 1 bei 100°. In einigen Fallen waren nach T r o j e  (vgl.
C. 1 9 2 6 . II. 1891), verbessert von F ie h e  u . K o r d a t z k i  (vgl. C. 1 9 2 9 . II. 2954), die 
gravimetr. (G.) Ergebnisse 1,76— 3 mai so lioch wie die titrimetr. (T .) , meist aber nur
0,2—0,74 der letzteren. Je nach Dauer u. Hohe des Erhitzens wurden in 100 g Honig 
6—250 mg Oxymethylfurfurol gefunden. Auch das Verlmltnis G/T gibt bisher kemen 
Anlialt fiir Unterscheidung des erhitzten Honigs von Kunsthonig. (Chem. Weekbl.
2 9 . 254— 60. 23/4. 1932. Enschede, Nederl. Honigcontrolestation.) G e o s z f e l d .

Geza von Szelenyi, Titrimetrische Beslimmungsmclltoden der Amei&ensaure in 
Fruchtsdften und Fruclitsirupen. Das HgCl2-Verf. liefert oft etwas zu niedrige Ergeb
nisse, wenn die HgCl2-Konz. unter 0,01% betragt. Ais sehr brauchbar erwies sich 
das Bromessigsaurererf. yon B o g n a r  (vgl. C. 1 9 1 0 . I. 2072), abgeandert von HunKAU, 
wobei die Lsg. mit 5 ccm 10%ig. Na-Acetat u. 15 oder 20 ccm Bromessigsaure in vcr- 
schlossener Flascho 30 Blin. stehen gelassen u. dann jodometr. titriert wird. Fiir das 
K M nO f Verf. fiigt man zu 200—300 ccm des mit CaC03 beliandelten Sauredestillates 
10 ccm 10%ig. Na2C03-Lsg., kocht auf u. laBt 20 ccm 0,1-n. KMn04 zuflieBen, mischt, 
gibt nach 1 Min. 1—2 ccm 10%ig. ZnS04-Lsg. zu, riihrt um u. titriert mit As20 3-Lsg. 
zuriick. Fiir eine k. Oxydation laBt man 45 Min. stehen, gibt die ZnS04-Lsg. zu u. 
titriert mit As20 3. Das KMn04-Verf. ist fur Fruchtsaft einwandfrei, fiir Fruchtsirupe 
weniger genau. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 6 3 . 534— 41. Mai 1932. Budapest, Chcm. 
u. Lebensm.-Unters.-Anst. der Stadt.) G e o s z f e l d .

C. Griebel, Gerbstoffreiche Fmcliisafte ais cmpfmdlichcs Beagens auf Pektin. Dic 
Gerbstoffidioblasten bestimmter gerbstoffreieher Friichte, wic Speierling, Elsebeerc, 
Schlehe, Kornelkirsche u. a. enthalten eine den Gerbstoff begleitende Substanz, die in 
Pcktinlsgg. Fiillungen bewirkt. Aus diesen Friichten kann ein PreBsaft oder Auszug 
erhalten werden, der ein empfindliches Reagens auf gel. Pektin darstellt. Bei geeigneter 
Ausfiilirung der Priifung (nach Art der Priizipitinrk. nach U h l e n h u t h ) ist in 0,5 ccm Fl. 
noch 1 y  Pektin naehweisbar. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 63. 291—300. Marz 1932. 
Berlin, Pr. Landesanst. f. Lebensmittel- usw. -Chemie.) Gr o s z f e l d .

Kirin Beer Kabushikikaisha, Japan. Herstellung ton Nahmngsmittcln. Man 
setzt zunachst eine vcrhaltnismiiBig geringe Menge Prephefe einer Bohrzuckerlsg. beim
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Temp.-Optimum z u, worauf (ler Miscliung eino gróBerc Menge Hcfe zugofiigt wird, um 
die Garung zu vervollstandigen. Naoli Beendigung der Garung fiigt. man die Haupt- 
menge des Zuckers zu, wodurch eine Autolyse der Hefc bewirkt wird. Dann wird die M. 
filtriert, getrocknet u. zerkleinert. (F. P. 726160 vom 10/11. 1931, ausg. 24/5. 
1932.) SCHUTZ.

Commanditaire Vennootscliap op Aandeelen: Tieleman und Dros. Leyden, 
Holi., Herstellung einer fiir  dic Umhiillung von Nahrungsmitteln u. dgl. geeignelen Hiille. 
Die Hiille besteht aus gehdrteler Gelatine. (Belg. P. 363 989 vom 27/9. 1929, ausg. 
12/3. 1930.) S c h u t z .

Arthur Clarence Forster, Knowslęy, und George James Forbes Black, Burton- 
on-Trent (Engl.), Sterilisieren von Lcbensmitteln. Man bringt das Gcfiifi, welches dio 
Lcbensmillel enthalt, luftdicht unter eine bewegliche Haube, u. fiihrt in das Innero 
dieser Haube u. in dio Miindung des offenen GefaBcs eine slcrilisicrend wirkende Fl., 
worauf das Gefii.fi durch einen VerschluBkorper verschlossen wird. (Schwz. P. 152 598
vom 16/2. 1931, ausg. 2/5. 1932.) S c h u t z .

J. J. Janssens, Antwerpen, Konscrvieren trockener Fruchte. Man umhiillt die 
Fruchte mit einer Kartonhiille, dio im Innem ein Alumihiumblattćhcn enthalt, das die 
Prodd. luftdicht absehlieCt. (Belg. P. 363 710 vom 13/9. 1929, ausg. 12/3. 1930.) SCHU.

W alerja z Szydłowskich Morska und Stefanja z Szydłowskich Pawłów, 
Wilno, Konservieren von ganzen Tieren. Dio Konservierungsfl. wird bei 0,1— 1 at 
umnittelbar in die Aorta des Tieres solange eingetragen, bis das Blut aus den Herz- 
gefiifien yerdrangt ist. (Poln. P. 13 267 yom 25/10. 1929, ausg. 25/4. 1931.) S c h ó N.

H. Watkins-PitcMord, Surrey, Engl., Fleischkonservierung. Man fiihrt sowohl in 
die groBe Arterie, ais auch dic Vene des Tieres einen Tubus ein, durch den eine konscr- 
vierende Fl. dem Kórper einvcrleibt wird, die durch den anderen Tubus mittels einer 
Pumpe herausgesaugt wird. (Belg. P. 364860 vom 28/10.1929, ausg. 15/4.1930.) S c h u .

Fernand Nierinck, England, Konservierung von Nahrungsmitteln, besonders Eicrn. 
Man bringt die Eier usw. in einen App., aus dem die Luft entfernt wird, u. ersetzt 
lotztere zugleich durch ein incrles Gas. Es gcniigt auch, wenn man den Rest der in der 
Vorr. yerbleibenden Luft durch ein 0 2 absorbierendes Mittel sehickt, da nur der in der 
Luft yorhandene 0 2 fiir die Konseryierung der Eier schadlich ist. (F. P. 727 566 yom
25/11. 1931, ausg. 20/6. 1932. Diin. Prior. 19/3. 1931.) S c h u t z .

Siegmund von Kapff, IColbermoor, Oberbayern, Halibarmachen von Griinfutter,
1. dad. gek., daB das Griinfutter beim Einbringen in den Bchalter mit Lsgg. besprengt 
wird, die beim Vermischen von Ca-Formiat, gegebenenfalls unter Zusatz von anderen 
ameisensauren Salzen oder auch Nalirsalzen, mit aus diesen die Saure in Freiheit 
setzenden Salzen u. Sauren entstehen. — 2. dad. gek., daB die Salzgemische auf das 
Griinfutter lagenwoise aufgcstreut u. mit Saurelsgg. besprengt werden. (D.R.P. 552206 
KI. 53 g vom 26/9. 1930, ausg. 10/6. 1932.) S c h u t z .

Catharinus Cornelius Christianus van Stoik, Amsterdam, Herstellung von 
Sojabohnenniehl. Man zerkleinert Sojabohnen so fein, daJ3 allo Zellen zertriimmert 
worden u. bei Zusatz yon etwa der 25-fachcn Menge TP. letzteres die in den Zellen 
yorhandenen Eiiueiflsloffe loscn kann, ohne daB ein KochprozeB, wie iiblicli, erforderlich 
ist. Zur Zerklcinerung wird eine Miihle in Form einer Drehtrommel aus Stahl benutzt, 
dio Stahlkugeln enthalt, die iiber das Doppelte des Gewichts besitzen, ais das in der 
Trommel befindlicho Materiał. (E. P. 370 464 vom 11/10. 1930, ausg. 5/5. 1932.) SCHti.

Ralph Hoagland, Chemical composition of certain kinds of sausage and other meat fond 
P roduc ts. Washington: D. C. Gov’t Pr. Off.; Sup’t of Doc. 1932. (10 S.) 8°. 

Ricardo Vaz<iuez Alvarez, El cu ltivo  dcl tabaco. Madrid: Espasa-Calpe 1932. (32 S.) 8°
0.50.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Viktor M. Dabsch, Praklische Erfahrungen mit einer automatischen 6l-Extraktions- 

anlage. (S eifcn sied e r-Z tg . 59. 373— 75. 15/6. 1932.) S c h o n f e l d .
Fred. W. Freise, Bedbachtungen iiber die Lebensdauer von Olprefjtiichern. Unters. 

iiber die Festigkeit yon PreBtiichern aus EoBhaar, Kuhscliweifhaaren, Baumwolle, 
Schafwolle, chines. Menschenhaar u. yerschiedenen brasilian. Pflanzenfasern. Die 
Unters. umfaBt den Faseryerlust, ZerreiBfestigkeit, Filtrierfahigkeit usw. nach Be- 
anspruchung im OlpreBbetriobe. Hinsichtlich der EinbuBe an ZerreiBfestigkeit stehen
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dic Rohstoffe in naehstehender Reihe: Aramina (Urena lobata L.), Banane (Musa 
humiles Perr.), Tucuni, chincs. Menschenhaar, RoBhaar, Kamelliaar, Schaf wolle, 
Baumwolle, Ziegenhaar. Hinsichtlich der Filtrierfahigkeit sind tier. Rohstoffe den 
pflanzlichen weit iiherlegen. Kaltprcssung beansprucht dio Oltiicher yiel weniger 
ais Warmpressung. Weitere Vorss. bctrafen den EinfluB der Beschaffenheit der Prefi- 
platten usw. Behandlung mit Lauge u. Extraktionsmitteln zweeks Wiederbrauchbar- 
maehung verkiirzt die Lebensdauer der Tiicher weitgehend. Von Losungsmm. ist C S2 
das nachteiligste, es folgen Bzn., CCI., u. Tri. Erfolge wurden erzielt durch Waschen 
der Tiicher mit diinnfl. 01 von 52—55°. Die Widcrstandsfahigkeit der PreBtiicher 
aus Pflanzenfasern gegen die Beanspruehung durch oxydierte Ole ist weitgehend von 
der Ggw. natiirlicher Gummistoffe abhangig. (Seifensieder-Ztg. 5 9 . 277—80. 4/5. 
1932. Rio do Janeiro.) SCHONFELD.

W. Schaefer, Entsauerung und Raffination von Olen. Der iibliehe Raffinations- 
gang (erst Entsauerung, dann Bleichung) ergibt nieht immer neutral schmeekende Ole; 
insbesondere tritt bei Leinol nach Entsiiucrung u. Bleichung mituntor Trangeschmack 
auf. Bei Umkehrung der beiden Opcrationen (Entsauerung der gebleichten Óle) erhalt 
man einwandfrei schmeekende Ole. Die Ursaehe diirfte in der katalyt. oxydativen 
Wrkg. der gel. gebliebenen Seifcnspuren beim BleichprozeB zu suehen sein. (Seifen- 
sieder-Ztg. 5 9 . 375—76. 15/6. 1932.) SCHONFELD.

Ernst Schlenker, Glycerin bei der Fetlcntsduerung. Ais Losungsm. fiir die Ent- 
sauerung von Fcttcn wird ein Gemisch von A. u. Glycerin vorgeschlagen. Das ent- 
sprechcnd zusammengesetztc Losungsmittelgemisch bewahrt auch fiir Fcttsauren 
aus stark sauren Olen ein spezif. Lósungsvcrmogen. Es werden Raffinationsfettsauren 
mit mindestens 80°/o freien Fcttsauren erzielt. Beispielo fiir die Entsauerung von 
Cocosfctt, Sulfurol u. einer gewóhnlichen Raffinationsfettsaure. (Allg. 01- u. Fctt- 
Ztg. 2 9 . 343—46. Juni 1932.) S c h ó n f e l d .

August Bacheberle, Dic Herslellung hoherprozenliger fliissiger Kalueifen. Es 
wird iiber Verss. zur Herst. fl. Kaliseifen unter Anwendung des Verfliissigungsmittcls 
,,E»mlgade“ bcrichtet, mit dem die Verfliissigung einer hóherprozentigen Kaliseifenlsg. 
leicht gelingt. (Seifensieder-Ztg. 5 9 . 246—47. 20/4. 1932.) SCHONFELD.

Maus, Naturkornseife ohne K om . Es wird auf ein unter dem Namen „Deutscher 
Rindertalg" gehandcltes Fett hingewiesen, das zwar samtliche Talgkonstanten besitzt, 
aber keine Kombldg. in Seifen zu erzeugen yermag. Vf. halt das Prod. nieht fiir Talg. 
(Seifensieder-Ztg. 5 9 . 51. 27/1. 1932.) SCHONFELD.

— , Naturkornseife ohne K om . (Vgl. vorst. Ref.) Vf. berichtct iiber stark ruBende 
Kcrzcn, die aus einem kiinstlichen Stearin gegossen waren, u. empfichlt, den von M a u s  
bemangolten Talgersatz nach dieser Richtung hin zu priifen. (Scifcnsieder-Ztg. 59. 
186. 23/3. 1932.) " ScnONFELD.

H. W. Hudson und A. M. Buswell, Seifenverbrauch w id Beschaffenheit des 
IfiKsers. Vortrag. Auch bei ganz weichem W. wird eine bestimmte Menge Seife ver- 
braucht. Dariiber hinaus steigert sieh der Seifenverbrauch mit der Harto des W., 
von einer inittleren Hartę ab aber nieht mehr in gleichem M aBe wie die Hartę. (Journ. 
Amer. Water Works Assoe. 24. 859—66. Juni 1932. Urbana, 111., State Water 
Survey.) MANZ.

Welwart, Beitrage zur Herslellung fliissiger Seifen. Ais Mittel zur Aufliebunę 
des Gelatinienmgsvermogens der fl. Seife werden sulfonierte Fettalkohole empfohlen. 
Um einen AlkaliiiberschuB in fl. Seife zu korrigieren, verwendet man zweckmaBig ein 
moglichst HjSO.j- u. salzarmes, noch nieht neutralisicrtes Rieinusolsulfonat. (Seifen- 
siodcr-Ztg. 5 9 . 343. 1/6. 1932. Wien.) ScHONFELD.

— , Flussige Seifen. Bcsprcchung der etiglischen, deutschm und amerikanischen 
Methoden zu ihrer Herslellung und die Rohstoffe. (Soap 8. Nr. 6. 61—63. 67— 69. Juni 
1932.) SCHONFELD.

Alfred Wagner, Modernc Parfumok fu r Seifen. Rezeptc fiir Eau de Cologne- 
Seifenole. (Seifensieder-Ztg. 5 9 . 317— 18. 18/5. 1932.) SCHONFELD.

Albert Ellmer, Der Citronengeruch in der Seifenindustrie und die Vemciulung von 
Citronal S. Das Citronal S ,,Agfa“ ist an Geruchsstarkc den Handelscitralen gleich; 
die Haftfestigkeit ist beim Citronal grófler; das Prod. zeigt in Seifen groBe Haltbarkeit. 
(Seifensieder-Ztg. 5 9 . 285. 4/5. 1932.) SCHONFELD.

O. Gerhardt, Tubenrasiercreme nach Art von Palmolive. Sie laBt sieh nach 
folgendem Ansatz herstellen: 40 Stearin, 15 01ivenól, 20 Cochm-Cocosól, 20 NaOH von
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40° Bć, 21 KOH 40° Bć, 280 Glycerin, 28° Bć, 5 Gclatinc, weifl, 599 ILO. (Seifen- 
sicdcr-Ztg. 59. 235. 13/4. 1932.) SCHÓNFELD.

H. Janistyn, Tubenrasiercreme nach Art von Palmólwe. (Vgl. vorst. Ref.) Das 
Rezept von G e r h a r d t  wird ais problemat, bezeichńet. Guto Resultatc ergibt: 
450 Oleostearin (oder Seifentalg), 2000 Stcarin, 500 Cocosol, 1700 KOH u. 150 NaOH 
(36° Bć), 2500 W., 500 Glycerin, 125 B(OH)3. Die Netzwrkg. kann durch Zusatz von 
Triatllolaminscifc erhoht werden. — Vorschriften fiir Seifenparfiime. (Seifcnsieder-Ztg. 
59. 285—86. 4/5. 1932.) S c h o n f e l d .

O. Gerhardt, Tubenrasiercreme nach Art von Pahnolive. E rw id e ru n g  a n  J a n i s t y n  
(ygl. y o rs t. R e f.) . (S e ifen s ied e r-Z tg . 59. 349—50. 1/6. 1932.) SCHÓNFELD.

H. Janistyn, Tubenrasiercreme nacli Art von Palmolive. (Vgl. yorst. Ref.) Fort- 
setzung der Polemik mit G e r h a r d t . (Seifensieder-Ztg. 59. 400. 22/6. 1932.) SCHONF.

Columbia Engineering and Management Corp., New York, ubert. von: H. Ro- 
senthal, New York, Oleztraktion. Es wird mit einem bei gewohnlicher Temp. gas- 
fórmigen Losungsm. wie Butan in Batterieextraktoren derart gearbcitet, daB nach der 
Fiillung eines Extraktors mit Gut dieser evakuiert u. dann erst das Losungsm. nach 
dem ublichcn Diffusionsyerf. unter solchen Druck- u. Temp.-Bedingungen, daB cs 
fl. ist, eingeleitet wird. (A. P. 1 849 886 vom 13/9.1928, ausg. 15/3. 1932.) v . D. W.

Karl Friedrich Wilhelm, Stralsund, Verfahren zur Extraktion von pflanzlichcn 
Rohslojfcn durch Vorbehandlung des Extraktionsgutes mit Aceton u. anschlicCcndc 
Entolung, 1. dad. gek., daB zur Vorbehandlung moglichst wasserfreies Aceton mit 
hochstens 2% W.-Geh. yerwendct wird. — 2. dad. gek., daB der Vorbcliandlung mit 
moglichst wasserfrciem Aceton noch eine oder mehrere Vorbchandlungcn mit wss. 
Aceton vorangehen. — 3. dad. gek., daB das Aceton teilweise durch andere Losungsmm. 
oder Losungsm.-Gemischo crsetzt wird, yorzugsweise durch solche, welche mit Aceton 
azeotrope Gemischc bOden. (D. R. P. 551102 KI. 23 a vom 23/4. 1930, ausg. 18/6.
1932.) E n g e r o f f .

Celite Corp., New York, iibert. yon: C. V. Zoul, Sa. Monica, Abscheidung hóher 
schmelzender Beslandteile aus fliissigen Olen. Diese Abscheidung aus beliebigen tier., 
pflanzlichen u. minerał. Olen — yornehmlieli ist aber an das sogen. „Entstearinieren" 
pflanzlicher Speiseóle gedacht —  erfolgt durch Abkiihlen in Anwesenheit von kleinen 
.Mengen Diatomeencrde u. Filtrieren durch eino yorbcrcitete Filterflache. Dabei wird 
durch dio Filtcrprcs.se zuvor oine Mischung yon entsteariniertem Ol u. Diatomeenerdc 
geschickt. (A. P. 1831433 vom 1/7. 1924, ausg. 10/11. 1931.) v a n  d e r  W e r t i i .

H. H. Moreton, Sa. Monica, O. B. English, Chicago, und C. F. Craig, Los An
geles, Reinigungsmittd fiir Ole. D ie ublichen minerał. Adsorbentien von Toncharaktcr 
erhalten einen Zusatz von Caleiumsulfat, Gips oder gipshaltigcn Stoffen. (A. P. 1851204 
vom 8/10. 1928, ausg. 29/3. 1932.) VAN' d e r  W e r t h .

Filtrol Co. of California, Ix>s Angeles (iibert. von: W. S. Baylis und C. Tietig, 
IjOS Angeles), Fettspallendes Adsorbens. Minerał. Adsorbentien, wie Fullererde, Silica- 
gel, yorzugsweise eine „Filtrol" genannte, saureaktiyierte Bleieherdo werden mit 
Fettspaltern yom Typus der fottaromat. oder hydroaromat. Sulfonsauren yersctzt (da- 
rait impragniert), bei dereń Gebrauch neben der Spaltung gleichzeitig eine weitgehende 
Bleiehung der Fettsauren erzielt wird. Besonders gunstig ist es, den Fcttspaiter auf 
dem Adsorbens entstehen zu lassen, indem z. B. 5 Teile Filtrol mit 1% Teil konz. 
Schwefelsaure iiberspruht u. dann mit einer Lsg. von 0,4 Teilo Olsaure in 0,6 Teilen 
Bzl. unter Riihren bei 30° yermischt werden. (A. P. 1 849 655 yom 30/1.1929, ausg.
15/3. 1932.) v a n  d e r  W e r t h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigen fetter Ole. Das
bekannte Entschleimen durch Hydratation w-ird in der Wcise ausgefiihrt, daB das W. 
in geringer Menge boi 60° mit dem Ol yermischt u. die Mischung dann innerhalb einer 
halben Stunde auf oder unter Zimmertemp. abgekuhlt wird. (E. P. 371503 vom 
6/2. 1931, ausg. 19/5. 1932.) VAN d e r  W e r t h .

Soc. des Produits Peroxydśs, Frankreich, Bleichen tierischer und pflanzlicher 
Stoffe. Vornehmlieh ólhaltigc Stoffe, wie Sojabohnen, Knochen u. dgl. werden in 
Ggw. organ. Losungsmm. mit Sauerstoff entwickelnden Bleichmitteln behandelt. Dabei 
kann gleichzeitig eine Extraktion des Oles erfolgen. So werden z. B. Sojabohnen mit 
einem Gemiseh aus 40 Teilen Bzl., 40 Teilen Bzn., 18 Teilen A. u. 2 Teilen Wasserstoff- 
peroxyd extrahiert, wobei gleichzeitig helles Ol u. helles Mehl unter Ersparung yon
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Bleichmittel erhalten werden soli. (F. P. 721190 vom 10/8. 1931, vcroff. 29/2. 1932. 
Bolg. Prior. vom 12/8. 1930.) VAN DER W e r t h .

Pilot Laboratory Inc., New Yersey (iibert. von: I. E. Rutzler j r . , V. R. Kokat- 
nur und P. E. Rollhaus, East Orange), Verfahren und Mitlel zum Bleichen von Olen, 
Felten und Wachsen. Organ. Persauren werden in Ggw. eines stark alkal. reagierenden 
Stoffes, vorzugswcisc von Caleiumhydroxyd, yerwendet, wodureh dio Anwendung 
hoherer Ternpp. ohne den fiir die Bleichwrkg. nutzlosen Zcrfall der Persiiure unter 
Kohlendioxydentw. ermoglieht u. gleiehzeitig eine weitergehende Reinigung durch 
die Mitwrkg. des wss. Alkalis erzielt wird. (A. P. 1 838 7(37 vom 9/4. 1928, ausg. 
29/12. 1931.) v a n  d e r  W e r t h .

D. E. Moldowan, Detroit, Gewinnung ton Speiseól. Dic getroekneten u. ge-
brochenen Saaten werden von den Schalen u. Vcrunreinigungcn befreit u. zu Mehl 
yermahlen. Das Mehl wird cinige Minuten lang mit w. W . verknetet, zur Verdampfung 
des W . auf ungefahr 100° erhitzt u. gepreBt. (A. P. 1 829 961 vom 18/2. 1929, ausg.
3/11. 1931.) v a n  d e r  W e r t h .

G. Sclimitt, Heidelberg, Gewinnung von vilaminreichen Stoffen aus Baumicoll-
samen. Man entschalt u. entolt dic Samen, worauf das crhaltene Prod. zerkleinert u. mit 
W. oder einer wss. Fl. cxtrahiert wird. (Belg. P. 360 782 vom 17/5. 1929, ausg.
20/11.1929. D. Prior. 18/5.1928.) S cH im . ’

Stanley Hiller Inc., San Francisco, iibert. von: St. Hiller, Berkeley, Fiscliol- 
gcwinnung. Das zerkleinert© Gut wird abgepreBt, die so crhaltene aus Ol, W . u. festen 
Tcilcn bestchcnde Emulsion, welclie mitunter noch durch Zusatz frischcn W . in einen 
frei flieCenden Zustand gcbraeht wird, in cincr Schalzentrifuge zerlegt u. das an- 
fallendc Ol in einer schnellaufendcn Zentrifugc geklart. (A. P. 1 840 715 vom 24/2.
1930, ausg. 12/1. 1932.) " VAN DER W ER TH .

E. R. Sętuibb and Sons, New York, iibert. yon: F. W. Nitardy, Brooklyn, Ge
winnung von Lebcrtran. Da festgestcllt wurde, daB der schlechte Geschmack u. Ge- 
ruch, welchcn auch der sorgfaltigst gcwonnene Lcbertran beim Aufbcwahren annimmt, 
auf geringen Mengcn gel. W . u. EiweiGes beruht, wird der Lcbertran durch Zer- 
stauben im Vakuum bei 150° entwiissert u. von den dabei koagulierenden EiweiCstoffcn 
durch Filtrieren befreit. Bei diesem Verf., ebenso bei der yorausgehenden Gewinnung 
aus den Lebern wie bei der nachfolgenden Aufbcwalirung muC der Zutritt von Luft, 
am besten durch Schaffung einer inerten Gasatmosphare, vermiedcn werden. (A. P. 
1829 571 vom 30/3. 1926, ausg. 27/10. 1931.) v a n  d e r  W e r t h .

I. G. Farbenindustrie A. G., Deutschland, Wachse, und wacJisartigc Stoffe. Ubcr- 
fiihrung solcher Stoffe in Form yon Schuppen oder Pcrlen, indem die gesehm. Wachse 
auf einen gekiihlten, rotierenden Zylinder oder in eine dio Wachse nicht lósende ge- 
kiihlte Fl. tropfen. (F. P. 724 789 vom 20/10. 1931, Auszug yeroff. 2/5. 1932. D. Prior. 
24/10. 1930.) v a x  d e r  W e r t h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung uachsartiger 
3fassen. In Wachsen werden die Alkoholreste durch solche ein- oder mehrwertige 
Alkohole ersetzt; zweckmaCig werden hierzu Alkohole benutzt, dic eine geringere 
Anzahl C-Atome enthalten, ais die in den Wachsen enthaltenen Alkohole. Die er- 
haltenen Prodd. stellen Zwischenprodd. fiir die Herst. von Nelzmitteln dar, die durch 
Sulfonierung gewonnen werden. — Beispiele werden gegeben fiir die Umesterung von 
Braunkohlenwachs mit A. u. von Carnaubawachs mit 1,2-Propylenglykol nach yor- 
hergegangener Verseifung der Wachse. (F. P. 718 503 vom 11/6. 1931, ausg. 26/1. 
1932.) " E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Wachsmassen, gek. durch 
einen 0,2% ubersteigenden Geh. an organ. Deriyy. des Ammoniaks mit mindestens 
einer x\lkyloxjT- oder bzw. u. Cycloalkyloxygruppe oder bzw. u. Salzen oder D eriw . 
dieser Verbb. neben dem Wachs. (Oe. P. 127 369 vom 21/6. 1930, ausg. 25/3. 1932.
D. Prior. 29/1. 1930.) E n g e r o f f .

X V m . Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

Carl G. Scłiwalbe, Enirindnng tym Papierholz unter Anwendung von Chemikalien. 
Das geschlagene Holz wird im Walde grob entrindet u. in den Zellstoffabriken mit 
Spezialmaschincn yollig entbastet. Diese Entbastung ist um so schwieriger, je langer 
das Holz gelagert hat. Nach S c h w a l b e  u. N e u m a n n  (C. 1930. II. 1S66) kann man
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die Bindung zwischen Holz u. Bast durch Lsg. der Zwischerisehiehten lockern. Bei 
Nadolholzorn, wo es sich nicist um Hexosen handelt, geschieht dies durch saure Hydro- 
lyse (HC1 oder H2SO., 0,5°/oig wahrend */:— 2 Stdn.); die harzreiche Kiefer ist nicht 
fiir dieses Verf. geeignet. Bei Laubholzern, die mehr schwer hydrolysierbare Pentosane 
enthalten, muB man mit 0,1—0,5°/oig. NaOH nahczu zum Kochen erhitzen. Man 
kann alsdann, besonders bei Buche, nicht nur don Bast, sondern auch die Rinde leieht 
in der Entrindungstrommel abreibcn. (Wchbl. Papierfabr. 63. Sond.-Nr. 23 A. 19— 21.

K. G. Jonas und P. Schlechter, Zur Kcnntnis der Mahlungsvorgdnge des Hol- 
Idnders. (Wchbl. Papierfabr. 63. Sond.-Nr. 23 A. 42—46. 4/6. 1932.) FRIEDEMANN.

— , Kontrolle. des Mahlungsgraides des Papierstoffs. Yorgange bei der Mahlung, 
Art der Mahlung fiir ycrschicdene Papiersorten, Kontrolle des Malilungsgrades naeh 
H o f f m a n n  u . naeh S c h o p p e r . (Papeterie 54. 530—38. 25/5. 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Ilaltbarkeit der Trockenfilze. Betrachtungen iiber die Ursachen der Zerstorung 
von Papiermaschinenfilzen. (Wchbl. Papierfabr. 63. 284—85. 9/4. 1932.) F r i e d e .

Johannes Bartsch, Ilaltbarkeit der Trockenfilze. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. legt dar, 
daB erhebliche Fettreste in Wollfilzen gemiiB dereń Herst. nicht yorhanden sein konnen 
u. daB sio auch nicht zur Zerstorung der Filze AnlaB geben. Dio wiehtigste Ursaehe 
der Zerstorung von Wollfilzen ist die aus hydrolyt. Spaltung des Alauns herstammende 
H„S04, die sich auf den li. Trockenzylindern stark konz. Bei der Schildigung wollener 
Wickelfilze handelt es sich liauptsachlieh um Bakterienschaden. (Wchbl. Papierfabr. 63. 
360— 61. 7/5. 1932.) F r i e d e m a n n .

L. M. Booth, Kontrolle der Blattbildung. Wichtigkeit der eliem. Uberwaeliung 
des Fabrikationswassers. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 23. 52—53. 9/6. 1932.) F r i e d e .

H. Postl und L. Reinemeier-Post, Der Elfenbeinkarton. Prakt. Ratschlage u. 
Rezepte zur Herst. von elfenbeinfarbigem Pappkarton. (Le Papier 35. 535—36. 15/5.

— , Das Xylitverfahren. Eine. neue Mełhode zur Herstellung von Isolier- und Hart- 
pappen. Empfehlung dor naeh nicht niihcr beschriebcnen, patentierten Yerff. von 
der F ib r o p l a s t , Paris, hergestellten „Arł/?i'ć“-Prodd. Das Rohmaterial bilden.gering- 
wertige Holzsorten, wie Abfalle, Splitter u. Kno(,en aus der Zellstoffabrikation u. Holzer 
geringster Qualitat. Es werden hergestellt: Isolierpappen fiir Wiirme- u. Schallisolation, 
halbharte Pappcn fiir Unterlagen unter Linoleum oder Tapeten u. Hartpappen fiir 
Wandę, Tiiren, MObel u. Bauteile von Schiffen, Autos, Eisenbahnwagen usw. (World 
Paper Trado Rev. 97. 1798—1800. 3/6. 1932.) FRIEDEM ANN.

N. Perekalski, Zur Amcendung von Algen in der Karton-Pappenindustrie. Verss. 
zur Mitverwendung von Algen einer in Sibirien vorgefundenen maehtigen Algen- 
anhaufung boi der Kartonpappenfabrikation waren wenig befriodigend. (Papier-Ind. 
[russ.: Bumashnaja Promyschlennoet] 1931. Nr. 1. 37—41.) SCHONFELD.

H. Mark, Die Bedeutung des neuen Cellulosemodells (Molekularstruktur) fu r die 
technischen und farberischen Eigenschaften der Faser. Zusammenfassendcr Yortrag. 
(Journ. Soc. Dyers Colourists 48. 53—59. Marz 1932. Ludwigshafen.) K r u g e r .

S. F. Spangler, Einrichtwng zur Erzeugung von Schivefeldioxydgas. Empfehlung 
des „Chemico"-Spruhofens der C h e m i c a l  C o n s t r u c t i o n  C o . Der Ofen yerarbeitet 
elementaren S, der erst gesehmolzen u. dann in Form eines Spruhregens in den Ver- 
brennungsofen eingeblasen wird. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 23. 51— 52. 9/6.
1932.) F r ie d e m a n n .

G. Soltau, Neuere Ergebnisse mit der Sulfitlaugenvoruldrmung unter Druck. (Zell- 
stoff u. Papier 12. 237—38. Juni 1932.) F r i e d e m a n n .

S. Malowań, U ber das Verhalłen der Losungsmiltel zu Nitrocellulose. (Nitro- 
cellulose 3- S I—83. Mai 1932.) H a n n s  S c h m i d t .

— , Uber die Messung der Stabilitdt von Nitrocellulose durch Quellungsversuche. 
Quellbarkeit u. Stabilitat der Nitrocellulose stehen entgegen den Ansichten von 
F e r m a z in  (C. 1931. II- 3687) in keinem Zusammenhange. (Chem.-Ztg. 56. 255—56. 
30/3. 1932. Berlin, Inst. f. Lackforsch.) W i l b o r n .

— , Losungsmittelwiedergewinnung in der Acetatseidenindustrie. Die bekannten 
Verff. zur Wiedergewinnung von Aceton aus Aceton-Luftgemischen werden miteinander 
verglichen. Fiir das Trockenspinnen wird ein Wiedergewinnungsyerf. mittels W. be- 
sehrieben, das eine Wirksamkeit von 80°/o mit Leichtigkeit erreieht. (Rayon Reeord 6.

4/6. 1932.) F r i e d e m a n n .

1932.) F r i e d e m a n n .

251—55. 3/6. 1932.) SuV ERX .
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W. Weltzien, Beziehungen zwischen heifler und kalter Mattierung von Acetatseide. 
Bemerkungen zu der Arbeit von S t a h l  (C. 1932. II. 469). Grunds&tzliche Untersehiede 
zwischen Triibungen in k. u. k. Lsgg. sind nickt anzuerkennen. Gaseinsckliisse kann 
man solange nicht mit diescm Effekt verkniipfen, eke dereń Vorliandensein niekt ein- 
deutig nachgewiesen ist. (Seido 37. 24ti—48. Juli 1932.) S u v e r n .

A. Kreft, Wie schlichtet man Acetatseide"! Hauptsachlich in Botrackt kommt dio 
LeinOlsehlichte, Scketty- oder Gammascklickte. Quellen wird vor oder wahrend des 
Scklicktens vorgcnommen. Zusammenstellung von Patenten. (Kunstseide 14. 232—33. 
Juli 1932.) S u v e r n .

Edward F. Jordan, Entglanzen unter mikroskopischer Kontrolle. Das Entgliinzen 
von Acetatseide wird gowoknlich in einem koekenden Bade mit l° /0 Seife u. 0,1% Phenoł 
ausgefiihrt. Der Fortgang wird yerfolgt, indem man eine Faserprobe in wasserfreies 
Glycerin cinlegt u. u. Mk. be trach tet; die Entglanzung ist beendet, wenn die Faser 
ein schwammaknliches Bild liefert. Diese Sekwammstruktur riikrt bei reinen Seifen-' 
biidern von Sprengung der Faseroberflache durch Gasblasen her, bei Verwendung 
von Phenol von Anlósung des Acetats durch Phenol. Der Fortgang der Entglanzung 
kann besser an Qucrsehnitten ais an Langspraparaten verfolgt werden. (Textilo World 
81. 2007. Juni 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Einreifiprobe. fiir Papier. (Vgf. C. 1932. I. 225G.) Yorsehlag zu einer Ver- 
besserung der von der T a p p i  vorgesehlagenen amtlichen Standardmethode. (Paper Trado 
Journ. 94. 43. 5/5. 1932.) " F r i e d e m a n n .

— , Einflu/3 der mineralischm Erschtuerung und der atmosphiirischen Feuchtigkeit 
auf das Papier. Um den Grad der minerał. Besehwerung, sowie den Prozentsatz des 
vom Papier aufgenommenen Kaolins durch die iibliche Veraschung gcnau bestimmen 
zu konnen, ist es unbedingt notwendig, den Feuchtigkeitsgek. des Papieros festzustellen. 
Um den Grad der atmoshar. Fcucktigkeit, die kierfiir ausscklaggebend ist, messen zu 
k6nnen, empfiehlt Vf. das Hygrometer u. das Psyehrometer der Forma L h o m m e  ET 
A r g y .  (Moniteur Papeterie Belge 12.327—30. Papeterie 54. 294—98. Mai 1932.) F r i e d e .

S. R. H. Edge, Die Messung des Sauregehalts von Papier. (Paper-Maker 83. 
Transact. 204—08. 1/6. 1932. — C. 1932. II. 314.) F r i e d e m a n n .

Aceta G. m. b. H., Deutschland,' Scklichlrerfahren. Man yerwendet ais Sehlichte- 
mittel wss. Emulsionen yon Oxydationsprodd. oder teilweise yerseiften Oxydations- 
prodd. trocknender Ole (z. B . Leinol), denen man, um eine zu weitgekende Osydation 
auf der Faser zu verkindern, Antioxydationsmittel (z. B . Aminę, Pkenole) zusetzt. 
Ferner kann man den Emulsionen Fette, Wachse, Harzc, Oxydationsprodd. halb- 
troeknender Ole o. dgl. hinzufiigen. (F. P. 726 650 yom 23/11. 1931, ausg. 1/6. 1932.
D. Prior. 28/11. 1930.) B e i e r s d o r f .

Gustave Maubec, Frankreich, Schlichten ton Bindfaden. Man yerwendet Latex 
oder eine konz. wss. Kautschukemulsion gegebenenfalls unter Zusatz der ublichen Gliitte- 
mittel, wie Dextrin, Starkemekl, Talkum, Gummi, Fette, Seifen usw. (F. P. 721641 
vom 13/11. 1930, ausg. 5/3. 1932.) B e i e r s d o r f .

Lucien Cavaillon, Frankreich, Schlichtemittel insbesondere fur Kunstseide. Das 
Schlichtebad besteht aus einer wss. Emulsion eines sulfonierten trocknenden Ols unter 
Zusatz von Leim, Gummi, Wachs, Stearin, Paraffin, pflanzlichen oder tier. Olen oder 
Fetten. Das Sulfopraparat wird in folgender Weise hergestellt: Ein halb- oder nicht- 
trocknendes Ol wird bei etwa 10“ mit H2SO., geschiittelt u. ein trocknendes Ol u. weitere 
Mengen H2S0., unter Aufrechterhaltung der Temp. hinzugefiigt. Hierauf gibt man 
unter geringer Erhóhung der Temp. weitere Mengen des trocknenden Ols u. H2SO., 
hinzu, wascht aus u. neutralisiert mit Natronlauge. (F. P. 726 407 vom 31/8. 1931, 
ausg. 28/5. 1932. E. P. 370 810 vom 7/9. 1931, ausg. 5/5. 1932.) B e i e r s d o r f .

Franz J. Gahlert, Barenstein, Bez. Chemnitz, Verfahren und Vorrichtung zum 
Nachbehandeln ton Kunstseidenfdden nack D. R. P. 472 113, dad. gek., daB der Kunst- 
seidenfaden nach Durchlaufen des das Weiehmachungs- oder Losungsm. enthaltenden 
Bades ohne Zwirnung unter Yerwendung von eine Streekung bewirkenden Reibwalzen 
aufgespult wird. (D. R. P. 551793 KI. 29 a vom 11/4. 1929, ausg. 20/6. 1932. Zus. 
zu D. R. P. 472 113; C. 1929. 1. 2718.) E n g e r o f f .

Vereinigte Glanzstoff-Fabriken Akt.-Ges., Wuppertal-Elberfeld, Verfahren zur 
Nachbehandiung ton Kunstseide auf Spulen oder in anderer Wickelform nach dem Auf- 
stecksystem zwecks Entschwefeln, Entkupfern/Bleichen, Entsauern, Avivieren, Waschen 
u. dgl., dad. gek., daB die Bekandlungsfll. kurz vor ihrem Durehtritt durch die Kunst-



1932. II. Hxvm. P a ser- o . Sp in n s t o f f e ; P a p ie r  u sw . 1255

seide, fruhestens unmittelbar vor ilircm Eintritt in die Behandlungsvorr., einer Eiltration 
mit einem Filterbalg aus demselben oder einem ahnlichen Stoff wie das zu behandelnde 
Gut unterworfen werden, wobei das unabhangig vom Wickelgut jederzeit auswechsel- 
bare Eilter gegebenenfalls einzelnen Spulen oder Wickelgruppen, unter Umstanden 
innerhalb der gemeinsamen Behandlungsvorr., yorgeschaltet wird. (D. R. P. 551937 
KI. 29 a vom 2/10. 1929, ausg. 9/6. 1932.) E n g e r o f f .

Vereinigte GlanzstoiJ-Fabriken Akt.-Ges., Wuppertal-Elberfeld, Yorrichiung 
zur Nachbehandlung von Kunstseide auf Spulen oder in anderer Wickdform nach dem 
Aufstecksystem zwecks Entschwefelns, Entkupferns, Bleiehens, Entsauerns, Avivierens, 
Waschens u. dgl., nach D. R . P. 551 937, 1. dad. gek., daB das Pilter fur die Nach- 
behandlungsfll. auswechsclbar im Innern der Spulen oder Wickelkorper angeordnet 
ist. — 2. gek. durch ein durchbrochenes Gestell mit unterem Bord u. ein Pilter im 
Innern der Spulen oder Wickeltrager sowie eine Befestigungsvorr. zum Aufdriicken 
des VerschluBdeckels, wobei das Pilter durch den unteren Bord des Gestelles bzw. 
durch den VerschluBdeckel in seiner Lage gesichert wird. — 3. gek. durch Anordnung 
des Filterstoffes innerhalb des durchbrochenen Gestelles oder zwisehen dem durch- 
brochenen Gestell u. der perforierten Spule. (D. R. P. 551957 KI. 29 a vom 12/11.
1929, ausg. 9/6. 1932. Zus. zu D. R. P. 551 937; vgl. vorst. Ref.) E n g e r o f f .

R. Wendel, Stockholm, Bleidien von Faserstoffen, wie Papiermasse. Das mit einem
Elektrolyt versetzte Bleichgut wird der Einw. yon elektr. Strómen ausgesetzt. Die hierzu 
erforderliche Anlage wird naher beschrieben. (Schwed. P. 68 934 vom 15/2. 1926, 
ausg. 25/2. 1930, u. Schwed. P. 68 935 vom 7/5. 1926, ausg. 25/2. 1930.) D r e w s .

Paper Makers Chemical Corp., V. St. A., Leimen von Papierstoff. Ais Leim 
beniitzt man z. B. getrocknete Harzseife, aus Kolophonium u. verd. NaOH hergestellt, 
welche event. zusammen mit einem Fiillungsmittel, wie Alaun, ebenfalls in trockner 
Form zu der Zellstoffmasse zugesetzt wird. (F. P. 720 282 vom 20/7. 1931, ausg. 17/2.
1932. A. Prior. 25/7. 1930.) M. F. M u l l e r .

Champion Coated Paper Co., V. St. A., Leimen von Papier mit Mineralleim. 
Zunachst wird der Leim in beliebiger Menge auf die sich bewegende Papierbahn auf- 
getragen u. durch eine Rolle etc. in gleichmafiiger u. bestimmter Menge yerteilt. Die 
Verteilerrolle bewegt sich in entgegengesetzter Richtung zur Papierbahn, wobei die 
Geschwindigkeit der Rolle geregelt wird u. dadurch ganz bestimmte Effekte erzielt 
werden. Z. B. wird der Leim in parallelen Strcifen oder in Wellenform aufgetragen. 
Dazu einigo Abb. Ygl. A. P. 1 826 726; C. 1932. I. 315. (F. P. 721195 vom 10/8.
1931, ausg. 29/2. 1932.) M. F. M u l l e r .

R. Wendel, Stockholm, Verminderung des W assergdialtes von faserigem Materiał. 
Das faserige Materiał, z. B. feuchte Papiermasse, wird kontinuierlich zwisehen porigen 
Elektroden hindurchgefuhrt, so daB die bei der Elektrolyse entwickelten Gase cntweichen 
konnen. Die Gase werden in einer besonderen Vorr. gcsammelt. (Schwed. P. 68 834 
yom  15/2. 1926, ausg. 11/2. 1930.) D r e w s .

R. Wendel, Stockholm, Papierherstellung. Die Papiermasse gelangt aus einem Fiill- 
organ, z. B. einem Trichter, auf ein cndloses, iiber Walzen laufendes Band, welches an 
der Stelle, an welcher dio M. darauf gelangt, bogenformig durchhangt u. danach wieder 
eben yerliiuft. Das Band bewegt sich mit groBer Geschwindigkeit, z. B. mit 450 m 
je Min. In dem niederhangenden Teil des Bandes findet infolge der auftretenden 
Zentrifugalkraft eine starkę Entwasserung der M. statt. Unter dem ebenen Teil des 
Bandes oder auch unter dem durchhangenden Teil sind Saugyorr. angebracht. 
(Schwed. P. 68 936 vom 6/10. 1926, ausg. 25/2. 1930.) D r e w s .

Soc. An. Cartiere Giacomo Bosso und Niccolo Silvestrini, Italien, Herstellung 
einer Gelatineleimlósung fiir Papier, Karton, Gev:ebe, porose Stoffe u. a. Der Gelatinelsg. 
die z. B. 25 kg Gelatine in 100 kg W. enthalt, werden 100—500 g N a2SiO? u. spater 
200 g A12(S 04)3 oder 250 g Alaun zugesetzt. Die Zusatze werden yorher in W. gel. 
Die Reihenfolge der Zusatze kann auch geandert werden. (F. P. 721 693 vom 19/11.
1930, ausg. 7/3. 1932.) M . F. M u l l e r .

Soc. An. Cartiere Giacomo Bosso und Niccolo Silvestrini, Italien, Wasser-
dichtes Yerkleidungsmittel fiir Wandę, Decken dc., bestehend aus Papier oder Pappe, 
welche mit einer Lsg. eines Celluloseesters oder -athers getrankt werden. Z. B. wird 
Karton aus Linters oder Cellulose in Blattform mit einer 10— 20°/oig. Lsg. von Cdlu- 
loseacdat in Aceton getrankt u. getrocknet. Ebenso kann eine Lsg. von Nitrocellulose 
in A. u. Ae. benutzt werden. (F. P. 721 694 yom 19/11. 1930, ausg. 7/3. 1932.) M. F. M.
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Soc. An. Cartiere Giacomo Bosso und Niccolo Silvestrini, Italien, Vor- 
behandlung von Cellulosematerial f  iir Imprdgnierzwecke. Der Zellstoff wird nls solclier 
odor in Form von Pappe, Karton eto. in einem VakuumgofaC nach dcm Eyakuieren 
einem Dampfstrom yon iiberhitztor Essigsiiuro etwa 1/.1 Stde. lang ausgesetzt u. dann 
% Stde. stehen gelassen. Dann wird so lango Luft durchgeblasen, bis die Essigsiiuro 
ausgctrioben ist. Dio goąuollene Faser wird dann in die Leim- oder Oclatinierlsg. ein- 
getaucht. (F. P. 721695 vom 19/11. 1930, ausg. 7/3. 1932.) M . F. M u l l e r .

Willi Schacht, Deutschland, Verkoclien von Stroh, Gras und dgl. zwccks Herst. 
von Papier, Karton etc. unter Druck, u. zwar anfangs in alkal. Lsg. u. gegen Endo 
in schwach saurer Lsg. — 1000 kg Hacksel oder Hackstroli werden mit 4000 Litem  
einer Fl., die 20 kg Ća(OH)3 u. 10 kg Na2C03 u. evcnt. 20—30 kg 11. Alkali-, Kalk- 
oder andero Salze von organ, odor anorgan. Sauren enthalten, unter Dampfdruck 
yerkocht. Gegen Endo des Kochens wird die Fl. schwach sauer gehalten. Vgl. F. P. 
701 132; C. 1931. II. 1082. (F. P. 722 837 yom 11/9. 1931, ausg. 26/3. 1932. D. Prior. 
25/11. 1930). M . F. M u l l e r .

Willi Schacht, Deutschland, Verwendung von Sulfitablaugen der Papier- und 
Karicmfdbrikalion zur Herst. von Cellulosehalbstoff aus Stroh, Grasern etc. durch 
Zusatz von Erdalkaiioxyden u. (oder) Alkalisalzen, zu den event. neutralisierten Ab- 
laugen u. durch Verkochen von Stroh etc. mehrere Stundon unter Druck. (F. P. 722 838 
yom 11/9. 1931, ausg. 26/3. 1932. D. Prior. 28/7. 1931.) M . F. M u l l e r .

Carl Weisshuhn & Sóhne, Troppau, Schlesion, Verfahren zur Herslellung uon 
Halbcellulose aus Holz durch Schleifen yon yorlier mit reduzierenden Lsgg. behandeltem 
u. gedampftem Holz, dad. gek., daB dio zu yorarbeitenden Holzknuppel zuerst in 
bekannter Weiso prakt. restlos yon ihrom W.-Goh. befreit, dann mit der Lsg. der redu
zierenden Substanzen, wio N aH S03, impragniert. hierauf nach Entfernon der iiber- 
schussigen Lsg. gedampft u. dann in ublicher Weise zerkleinert werden. (D. R. P. 
551905 KI. 55 a yom 17/2. 1929, ausg. 7/6. 1932.) M . F. M u l l e r .

P. G. Ekstróm und R. H. Hult, Stockholm, Herslellung von Sulfitcellulose aus 
Holz oder anderem faserigen Materiał durch Kochen mit einer Lsg. von Ca-, Mg-, Na- 
oder NH4-Sulfit bzw. einem anderen Sulfit oder Gemischen dieser Sulfite in Ggw. 
eines tłberschusses yon S 0 2, dad. gek., daB die Kochung unter einem Druck von 
wenigstens 8 at yorgenommen wird, wobci die Temp. im Kocher nieht bis 125° ansteigen 
darf. — Man arbeitet zweckmaBig bei 108°. Der Geli. der Kochfl. an froier S 0 2 soli 
bei dieser Temp. 2% ubersteigen. (Schwed. P. 68 741 vom 26/9. 1927, ausg. 21/1. 
1930.) D r e w s .

P. A. Fresk, Robertsfors, Beschicken von Cellulosekochern. Die Beschickung 
erfolgt mit Hilfe yon Luft oder mittels eines anderen gceigneten Gases. Die yerwendete 
Vorr. besteht in der Hauptsache aus zwei ineinander gesetzten trichterformigen Teilen, 
zwischen denen ein ringformiger Raum sieh befindet, durch welchen dic Luft o. dgl. 
zugeleitet wird. Die Beschickung erfolgt durch den inneren Teil. (Hierzu ygl. F. P. 
645 961; C. 1929.1 .1067.) (Schwed. P. 68 833 vom 19/1.1926, ausg. 11/2.1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kiinstliche Fdden aus Cellu- 
losederivałen. Man yerspinnt eino Cellulosederivatlsg., dio ein Polyvinylalkoholaldehyd- 
kondensationsprod. enthalt. (E. P. 367274 vom 17/6. 1931, ausg. 10/3. 1932. D. Prior. 
17/6. 1930.) - E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Folien aus CeIlulosederivalen. 
Man yerarbeitet eino Cellulosederivatlsg., die das Kondensationsprod. eines Poły- 
mnylalkohols mit einem Aldehyd enthalt. (E. P. 372 647 vom 21/8. 1931, ausg. 2/6.
1932. D. Prior. 22/8. 1930. Zus. zu E. P. 367 274; vgl. vorst. Ref.) E n g e r o f f .

Lonza Elektrizitatswerk und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Schweiz, Hcr- 
slellung hiinstlicher Textilgebilde (Hohlfaden, kunstliches Stroh, Bdndchen) aus Cellulose- 
eslem. Man yerwendet hochkonz., teigartige Lsgg., die mindestens 30% Cellulose- 
deriyv. u. zweckmaBig Weiehmachungsmittel enthalten u. yerspinnt diese Massen 
unter hohem Druck (300 Atm u. mohr) in der Warme durch Dusen, wobei Luft oder 
ein anderes Gas durch ringfórmig angeordnete Diisenoffnungen eingepreBt wird. Den 
Spinnmasson kónnon Metallpulyer, Farbstoffe, Pigmente einyerleibt werden, ge- 
gebenenfalls auch Textilfaden. (F. P. 727 622 yom 4/12. 1931, ausg. 21/6. 1932. 
Schwz. Prior. 9/12. 1930.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, Herslellung von kiinsllichen Hohlfaden, Kunststroh 
u. dgl. Man yerwendet ein Lósungsgemisch fiir die Cellulosederiyy., dessen einer Be- 
standteil in dem Fallbad unl. ist, z. B. Methylen- oder Athylenchlorid u. A. oder Methyl-



1932. II. HXIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u sw . .1257

alkohol. Ais Fallbad eignen sich besonders pflanzliche oder minerał. Ole, die iiber den 
Kp. des in ihnen unl. Lósungsm. erwarmt werden. (E. P. 341388 yom 26/10. 1929, 
ausg. 5/2. 1931. A. Prior. 1/11. 1928.) ENGEROFF.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
A. Naito, Brennstoff und Raucli. Vf. diskutiert die Fragen der rauclilosen Ver- 

brennung von Brennstoffen u. stellte Verss. mit stark wasserhaltigcn Spezialkohlen 
an, die befriedigende Ergebnisse zeitigten. (Journ. Fuel Soc. Japan 1 1 . 51—52. Mai
1932.) K . O . M u l l e r .

S. P. Burkę und T. E. W. Schumann, Kine.lik einer Type von hełerogenen 
Reaktionen. II. Der Mechanismus de.r Verbrennung von stiickigem Brennstoff. (I. vgl. 
C. 1931. II. 1957.) Mathemat. Ableitung der Oberflachentemp. u. der Rk.-Geschwin- 
digkeit fiir ein einzelnes Brennstoffstiick u. Vergleich mit den experimentellen Er- 
gebnissen der Unterss. von S m i t h  u . G u d m u n d s e n  (C. 1931. II. 1957); gute tlber- 
einstimmung. (Ind. engin. Chem. 24. 451—53. April 1932. Morgantown, W.- 
Va.) SCHUSTER.

H. S. Walker, Die Verkokung von Kohle mittels Elektrizitdt. Besclireibung des 
Verf. von H. B. STEVENS. (Gas World 96. 697. 25/6. 1932. Detroit.) SCHUSTER.

D. J. Demorest, Verkokungsgrad, angewendete Temperatur, Bildung von Gas und 
Teer wahrend des Verkokungsprozesses. —  Leitsdtze fiir Koksofenanlagen. Verschiedene 
T y pen. —• Wirkungsweise der Verkokungsrelorten. — Tieftemperaturverkokung. — Gas- 
reinigung und Nebenproduktgewinnung. (Vgl. C. 1933. I. 3522.) (Fuels and Furnaces 
9. 817— 20. 913—16. 1281—86. 1359—62. 1931. 10. 45—48. Jan. 1932. Ohio State, 
U n iv .)  PANGR1TZ.

A. A. Bajko und I. A. Sajtzew, Charakterislik der Braunkohle der Ssemenoia- 
Lagerstdtłe der Pantajewer Erzverwaliung. Die Braunkohle iat ein wertvolles Materiał 
fiir die Tieftcmperaturverkokung. t)ber Ausbeuten an Bzu., Leichtóle usw., sowio 
Halbkoks vgl. Original. (Berg-Jóurn. • [russ.: Gornyj Shurnal] 15. Nr. 2. 17—21.
1932.) '  ■ v S c h o n f e l d .

J. H. Jones, J. G. King und F. s. Sinnatt, Die Reaktionsfahigkeit des Kokses.
III. Der EinflufS von Eisenverbindungen.. (II. vgl. C. 1932. I. 1741; ferner C. 1928.
II. 2312.) Reaktionsfahigkeit I ( R ,) ist das Vol. der in KOH-Lsg. unter naher ange- 
gebenen Bedingungen n .l. Gaae. Reaktionsfahigkeit III (i?,„) ist das Mittel aus mehreren 
Bestst., bei denen C 02 iiber Koks bei 950° solange geleitet wurde, bis ein gewisser Gleich- 
gew.-Zustand im Gasvol. erreieht war. I^eieht zu Metali reduzierbarc Fe-Verbb. be- 
schleunigen die Rk. zwisehen C02 u. Koks. Bei der Reaktionsfahigkeitsbest. ist das 
Fe in der iJ,-Stufe ala Metali, in der ii,„-Stufe ais Oxydul vorhanden. Die aktivie- 
rende Wrkg. von Fe-Metall ist groO, die von Oxydul gering. Wird das reduzierbare 
Fe im Koks entfernt oder unwirksam gemacht, so nahert sich der Wert von jf?j dem 
von 7?ln, ohne liingeres Durchleiten von C 02. Diese Inaktmerung des Fe kann
1. durch Extraktion des Kokses mit Mineralsauren, 2. durch geeignete Behandlung 
mit H2S, S i0 2, T i0 2, A120 3 geschehen. Analyt. Bestst. zeigen eine Beziehung zwisehen 
dem Geh. an reduzierbarem Fe u. dem Typ der Reaktionsfahigkeitskurve. — Eine 
Unters. der Gleichgewichtsbcdingungen im System C02, CO, Fe, FeO gestattet, dio 
Erscheinung der ,,Reaktivierung“ zu erklaren u. die Schliisse auf die katalyt. Wrkg. 
des metali. Fe zu stiitzen. Man kann durch Anderung der Bedingungen wahrend der 
Rk. das Fe aus dem oxyd. in den metali. Zustand (u. umgekehrt) iibergehen lassen, 
wobei entspreehend Inaktivierung oder Aktivierung des Kokses erfolgt. Die Reakti- 
yierung kann auch bei Koksen mit holiem Geh. an reduzierbarem Fe ais Selbst- 
aktivierung beim Uberleiten von jS! bei liolier Temp. erfolgen, u. zwar durch Red. des 
Fe20 3 durch den Koks zum Metali. — Metallurg. Kokso enthalten etwas 1., aber nicht 
reduzierbares Fe. Durch Osydation bei 450° wurde die Zus. des Fe verandert, so daB 
sich der Geh. an 1. u. reduzierbarem Fe entspreehend erholite u. damit auch ii,. — 
Andere anorgan. Bestandteile scheinen keinen wesentlichen Effekt auf die Reaktions
fahigkeit zu liaben. — R, ist die Reaktionsfahigkeit des Kokses, wenn die Asche ihre 
volle katalyt. Wrkg. ausuben kann, RIU ist die Reaktionsfahigkeit, wenn Fe in Oxydul 
iibergefiihrt oder anderweitig inaktiyiert wurde u. nahert sich wesentlich dem Werto 
der aschefreien Reaktionsfahigkeit eines Kokses. (Dep. scient. ind. Res. Fuel Res. 
Techn. Pap. N r . 25. 42 Seiten. 1930.) N a p h t a l i .

J- C. Morrell und Gustav Eglolf, Petrolkoks. Aus der Bldg. dea Pctrolkoka
XIV. 2. 82
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durch Dehydrierung u. Abspalten von lcichten Olen aus Schwerolruckstanden schlieBen 
Vff., daB der Petrolkoks nicht ais elemcntarer Kohlenstoff, sondom ais ungesatt. KW- 
stoff mit hohem Prozentsatz von C u. sehr niedrigem H2-Geh. von der ungefahren Zus. 
C100H„ aufgefaCt -werden m u l  Crackriickstiinde u. M k. zcigen eino Suspension von pech- 
ahnlichem Materiał in einer Fl. von asphaltartigem Charakter. Diese Suspension ist 
von kolłoidaler Natur. Durch Vcrss. zeigen Vff. die Umwandlung dieser kolloidalen 
Teilclien u. dereń Zusammenballung zu Pechkok, der durch weitere Zers. in eine porijse 
Koksmasse iibergeht. Die physikal. Eigg. verschiedenster Petrolkoke, iłire chem. Zus., 
Abriebfestigkeit, Struktur u. ihre wirklichen spezif. Gewichte werden tabellar. wieder- 
gegeben. Estraktionen des Petrolkoks mit verschicdcnen Losungsmm. zeigen, daB 
neben Pyridin CS2 eino starkere estrahierendo Wrkg. hat ais alle anderen gewóhnlichen 
Losungsmm. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 467—69. 27/5. 1932.) K. 0 . M u l l e r .

A. Sander, Petrolkoks, ein neuer amerikanischer Brennstoff. Bericht iiber die 
amerikan. Betriebserfahrungen bei der Vcrwendung von Petrolkoks in Staubfeuerungen. 
(Fcuerungstechnik 20. 86—89. 15/6. 1932. Berlin.) SCHUSTER.

E. C. Uhlig, Bericht iiber den Einflup der Temperatur auf die Gasreinigung mit 
Eisenozyd bei konslanter Feuchtigkeit. In dem untersuchten Temp.-Gcbiet — ca. 5— 50°
— stieg dio Aktiyitat der Massen mit der Temp. (Proceed. Amer. Gas Assoc. 1931. 
970— 74. Brooklyn, N . Y.) S c h u s t e r .

E. J. Menerey, Verfahren zur Reduktion von organischem Schwefel im Stadtgas. 
Katalyt. Umwandlung in H2S. (Proceed. Amer. Gas Assoc. 1931. 1082—85. Glassboro, 
N. J.) ‘ S c h u s t e r .

W. L. Sliively, Gum und Giimprobleme im stadtischen Gasnelz. Inhaltlich im 
wesentlich ident. mit der C. 1932. I. 607 ref. Arbeit. (Proceed. Amer. Gas Assoc. 1931. 
765—74.) N a p h t a l i .

M. Wolf, I. Rabinowitsch und R. Listengarten, Erdgasguellen des Baku- 
gebiełs. Ausfiihrliehe Angaben iiber dic Verteilung der Erdgasyorkk., ihre wirtschnft- 
liche Ausnutzung, iliro Bzn.-Gehh. u. Zuss. Das Erdgas-Gasolin hat im Durchschnitt 
den Siedebeginn 66°; bis 159° gehen 98,2% iiber. Dor Dampfdruck ist niedrig u. betragt 
bis 50° 554 mm Hg. Das Baku-Gasolin cnthalt 50—60% Naphthene u. bis 3% aromat. 
KW-stoffe. Zurzeit werden 101 Bzn. taglich gewonnen. (Petroleum-Ind. Aserbaidshan 
[russ.: Aserbaidshanskoe Neftjanoe Chosjaistwo] 1932. Nr. 3. 41— 49.) SCHÓNFELD.

W. W. Frymoyer, Messung und Regelung des Wasserdampfgeluilles im Naturgas. 
Die MeBmethoden, besonders die Taupunktmethode, werden eingehend in ihrer Be- 
deutung fiir die Betriebsfiihrung erórtcrt u. durch Zahlentafcln, Nomogramme u. Dia- 
grammc veranschauliclit. (Natural Gas 13. Nr. 6. 24— 34. Juni 1932.) N a p h t a l i .

C. H. M. Burnham, Wasserdampf im Naturgas. Die Bedingungen, unter denen 
das Naturgas durch dic Leitungen strómt (EinfluB von Druek u. Temp., kompliziert 
durch die Ausscheidung yon KW-stoffanteilen, auf den W.-Geh. des Gases) werden an 
Hand von Diagrammen erórtert. Beschreibung einer Ausfrieranlage (mit Propan- 
kiililung). Dann wird gezeigt, wie man durch eine Anlage zur Begelung yon Temp., 
Druck u. W.-Geh. die Scliwierigkeiten (Leckage, Korrosion) besonders dort tiberwunden 
hat, wo alte Stadtgasleitungen (GuBeisenrohr mit Pb-Hanf-Dichtung) fiir Naturgas 
benutzt wurden. (Gas Age-Record 69. 667—71; Natural Gas 13. Nr. 6. 13—17. Amer. 
Gas Journ. 136. Nr. 6. 29—31. 137. Nr. 1. 32—34. 1932.) N a p h t a l i .

Ionel I. Gardescu, Untersuchungen iiber das Verhalten von Naturgas in einem 
Ol-Sandbehalłer. Vf. stellt Verss. mittels einer Apparaturanordnung (s. Original) an, 
um das Problem der Olgewinnung aus Naturlagerstatten zu erforschen. (Trans. Amer. 
Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. Preprint. 6 Seitcn.) K . O. M u l l e r .

M. B. Markowitsch und W. W. Pigulewski, Gasgewinnung bei der Olcrackung in 
der Dampfphase. III. (II. vgl. C. 1932. II. 151.) Im Laboratorium der „ N a p h t h ./ 
Gas" (L e n i n g r a d  CHEMICAL T r u s t ) wurden die bei der Olcrackung in der Dampf
phase anfallenden Gase genau untersueht u. analysiert u. clie Versuclisergebnisse werden 
tabellar. wiedergegeben. Dic Verwendungsmoglichkeiten des wertvollen Rohstoffes 
werden bcsprochcn. (Refiner and natural Gasoline Manufaeturer 11. 348—54. Mai
1932.) K . O. M u l l e r .

Hans Poll, Die inodemen Crackrerfahren. tlberblick iiber die modernen, wirt- 
sehaftlich arbeitenden Craekyerff. nach folgenden Gruppen: 1. unter n. Druck bei yer
schiedenen Tempp.; 2. in fl. Phasc unter Druck; 3. unter Druck in gemiseh ter Phaso; 
4. unter Druck in Gasphase; 5. mit Katalysatoren; 6. unter gleichzeitiger Hydrierung 
der Crackprodd. (Osterr. Chemiker-Ztg. 35. 115— 18. 1/7. 1932.) K. O. M u l l e r .
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G. G. Oberfell und J. A. Guyer, Das Gracken von Kohlenwasscrstoffgasen uwl 
Umwandlunrj von niedrigsiedenden Olen. Yff. bcsprcchcn dic Ver\vendung von vcrfliissigten 
Erdgasen, sowio das Cracken dieser KW-stoffgaso zwccks Gewijmung von Motorkraft- 
stoffen. Dio Umwandlung der leichtsd. Ole in klopffeste Benzine, sowie die dazu vcr- 
wendcto Umwandlungsanlago werden beselirieben. (Oil Gas Journ. 31. Nr. 3. 62— 63. 
9/6 . 1932.) K . 0 .  M u l l e r .

C. Creanga, Beitrag zur Frage der Bereilung von Transformalorendlen aus ruma- 
nischen Roholen. Vf. zeigt durch Verss., dali neben der chem. Zus., dio von der Pro- 
venienz abhangt, dic Qualitat eines Transformatorenols in weitem MaBo yon dem an- 
gewandten Raffinationsverf. abhangig ist. Die Raffination mit fl. S 0 2 ( E d e l e a n u - 
Verf.), der oine Nachbehandlung entwreder mit Entfiirbungserde, oder einer kleincn 
Mengo ILS0,| folgt, gestattet, aus ruman. Roholen Transformatorenole herzustellen, 
dic hinsichtlich der Widerstandsfiihigkeit gegen Oxydation den mit H 2S0., raffinierten 
Olen uberlegcn sind. Die Raffinationsverluste sind bei einem solehen Verf. gering. Dio 
so gewonnenen Olo werden nach der deutschen Verteerungsmethodc gut ąualifiziert, 
u. sind den russ. Olen gleichwertig. Nach dem engl. Life-test besitzen die ruman. Trans- 
formatorenóle eino Oxydationsfahigkeit in derselben GroBcnordnung wie die russ. Olo. 
Besonders die Rohóle von Baicoi u. Runcu eignen sieh zur Herst. von Trans- 
formatorenolen. (Petroleum 28. Nr. 23. 1—8. 8/6. 1932.) K. O. M ijLLER.

Masakichi Mizuta, Der niedrigste Flammpunklswert fiir Kompressorenole. Bei 
Untcrss. an einer groBcn Anzahl von Luftkompressoren stellt Vf. fest, daB der nied
rigste Flammpunktr eines Luftkompressorenóles wegen der auftretenden Kompressions- 
warme mindestens 180° betragen muB. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 
•11 B— 12 B. 1932.) K. O. M u l l e r .

L. J. Le Mesurier, Vergleiclisversuche zwischen der ispontanen Ziindungstemperalur 
und dem Ziindverzug in Motoren. Aus Verss. iiber die spontane Ziindungstcmp. schlieBt 
Vf. auf dio Ziindungseigg. von Kraftstoffen in Motoren. 1. Das Startvcrinogen ist 
abhangig von der niedrigsten Temp., bei der der Kraftstoff mit Sieherheit bei dcm 
in der Maschine bestchenden Druck zttndet. 2. Dio GlcichmaBigkeit im Lauf ist ab- 
liiingig von der erforderlichen Zeit wahrend des Betriebes (wenn dic Motortcmpp. 
hoher sind ais beim Starten) zwischen dem Augenbliek der Injektion des ersten Tropfcns 
Kraftstoff u. dem plotzlichen Druckanstleg. Je langer dieso Zeitpcriode unter n. Um- 
standen ist, um so groBer sind der ungleiclnnaBigo Lauf u. dio VerbrennungsstoBe. — 
Diesbcziiglichc Vcrss. wurden in dem M o o r e  u. FARNBORO-App. u. in einem M c L a r o n -  
BENZ-Einzylindennotor mit 5 yerschiedenen Kraftstoffen durchgefiihrt. Aus dem 
Tabellenmaterial ist zu ersehen, daB bei Kraftstoffen mit starker Streuung in der spon
tanen Zundungstemp. eine groBe Ncigung zu ungleichmaBigem Lauf u. Verbrennungs- 
stoBen besteht. Krit. Betraehtungcn iiber dio Yersuehsapparaturen u. die crhaltenen 
Resultato. (Petroleum Times 27. 553— 54. 14/5. 1932.) K. O. M u l l e r .

— , Apparat zur Bestimmung von Paraffin-Kohlenwasserstoffen in Ilandelsbenzol 
mul Motortrcibsloffen nach Dr. Steffen. Beschreibung u. Arbeitsweise des App. nach 
H e i l i n g o t t e r  (C. 1928. II. 411. 1929. I. 1406), mit dem durch Sulfuriorung der Aro- 
maten der Goli. an Paraffin-KW-stoffen in Kraftstoffen bestimmt w'erden kann, wo- 
durch Ruckschllisso auf die Klopffestigkeit eines Kraftstoffes moglich sind. (Petroleum
28. Nr. 23. Motorenbctricb u. Maschinensehmier. 5. 7—8. 8/6. 1932.) K. O. M u l l e r .

Warren L. Felton, Technik bei der Dampfdruckuntersuchung nach Reid. Dio 
A. S. T. M.-Methode nach R e i d  D  323 — 31 1* wird genau besehrieben. (Oil Gas Journ.
30. Nr. 46. 28. 141. 31/3. 1932.) K. O. M u l l e r .

A. Uhlmann, Berlin-Steglitz, Brikettieren von puherformigem, nicht metallisćhem 
Materiał ohne Anwendung von Bindemilteln. Das Materiał, z. B. Kohlenstaub, Koks- 
pulycr o. dgl., wird der Einw. von hochfrequenten Kraftfeldern ausgesetzt. (Ilierzu 
Tgl. E. P. 282 104; C. 1928. I. 2223.) (Schwed. P. 69175 vom 8/12. 1927, ausg. 8/4.
1930. D. Priorr. 11/12. 1926 u. 7/1. 1927.) D rew s.

Koppers Co., Pittsburgh, V. St. A., iibert. von: Harold James Rose und William 
Herman Hill, Preflmischung. Man stellt eine kolloidale Suspension von bituminoser 
Kohle in Minerał- oder Teerolen, etwa 30 Teile Kohle auf 70 Teile entwrasserten Koks- 
ofenteer, her, indem man unter Zusatz eines Yerdiinnungsmittels die M. in einer Kolloid- 
muhle mahlt, das Losungsm. abdest. u. inertc Fullmittel, z. B. Asbest, zusetzt. (E. P. 
'53493 vom 17/4. 1930, ausg. 20/8. 1931. A. Prior. 13/5. 1929.) D e r s i n .

82*
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R. W. Strehlenert, Nol, Herstellung ton Brennstoffbriketten. Man Yerwendet ein 
Gemiscli von Holzabfall, z. B. Sfigespane, mit Sulfitablauge. Hierbei soli die Trocken- 
substanz der Sulfitablaugo sich zu dem troekenem Holzabfall wie 42: 58 verhalten. 
(Schwed. P. 69 274 vom 18/5. 1926, ausg. 25/4. 1930.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London (Erfinder: H. A. Humphrey), 
Brikelłieren ton Koks. Beim Erhitzen stark zusammenbackonde, fein verteilte Kohle 
wird getrocknet u. auf ca. 200° ohne Prcssen erwarmt, so daB sie, jedoch ohne wesent- 
liehe Zers., klebrig bleibt. Hierauf wird dio M., sobald sie sich der Temp. nahert, bei 
welclicr das Zusammenbacken eintritt, unmittelbar in eine Retorto gebracht u. kon- 
tinuierlioh in Form einer Stange hindurchgepreBt. Die Dest. erfolgt in der Retorto. 
Die fliichtigen Dest.-Prodd. werden abgeleitct. Der erhaltene Koks hat die Form der 
Retorte angenommen; er wird schlieBlich in Stiicko gceigneter Lange zerkleinert. 
(Schwed. P. 68 847 vom 10/2. 1928, ausg. 18/2. 1930. E. Prior. 11/3. 1927.) D r e w s .

Frederick Lindley DuJJield, London, Gase und Óle aus jniherfonnigen Brenn- 
sloffen. Der Brcnnstoff wird in der Verbronnungskammer verbrannt, die Verbrennungs- 
prodd. reagieren in einer Iled.-Kammer mit weiteren Mengen des Brennstoffes u. die 
Endgase worden in eine zwcite Rcd.-Kainmcr geleitet, wo der Red.-ProzcB Yollendet 
wird. (Tschechosl. P. 32 640 vom 27/8. 1928, ausg. 10/6. 1930. E. Prior. 1/11. 
1927.) SCHONFELD.

Andre Lucien Nouvelle, Frankreich, Erzeugung eines heizkrdfligcn Gases. Kohlo 
wird fein gemalilen, der feineStaub wird mit einem Luft- oder C02-Strom ohne Siebung 
abgofiihrt u. mit geringem LuftubersehuB unter Bldg. von CO verbrannt. C02 wird 
aus dem Gaso mit chem. Absorptionsmitteln entfernt. (E. P. 366 042 vom 24/7. 1930, 
ausg. 25/2. 1932. F. Prior. 24/7. 1929.) D e r s i n .

Richard Leiser und Julius Kovacevic, Wien, Verfahren zum Betrieb eines Leuchł- 
gasrohmelzes mit Erdgas, dad. gek., daB dem im Rohrnetz fortzuleitenden Erdgas 
anderc Gaso bcigemischt werden, durch die es insofern dem Leuchtgas ahnliche Eigg. 
enthalt, daB es in den Yorhandenen Brennern u. Geraten des Netzes ohne Adaptierung 
oder Ausweehslung rerbrannt werden kann. — Man setzt N 2, Iłauchgas, Luft oder 
brennbare Beimischungen, wic Generatorgas oder Wassergas zu. Man kann die Ver- 
<liinnung auch durch teilweise Ycrbrcnnung von Erdgas mit O, oder Luft bei hoher 
Temp. oder durch Umsetzung mit W.-Dampf oder C02 bewirken. (Oe. P. 126 736 
vom 25/6. 1929, ausg. 10/2. 1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von fliissigen 
Kohlenuasserstoffen aus Gasen durch thcrmische Behandlung. Der Rk.-Ofen soli mit 
Fiillmasscn, z. B. polierten Schamotteplatten, ausgelcgt scin, die dcm Durchtritt der 
Gase in allen Teilen des Ofcns den gleichen Widerstand entgegensetzen, indem die 
Zwischenriiumo zwischen den Platten glciehgroB gcmaeht u. StoBflachen vermicden 
werden. (E. P. 366 549 vom 29/9. 1930, ausg. 3/3. 1932.) D e r s i n .

Sigbert Seelig, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Herstellung von Hcizgascn 
zur Aupenbehcizung von zur Druckwarmespaltung von Kohlenwasserstoffolen dienenden 
Metallbadautoklaven, dad. gek., daB in bekannter Weise durch Verbrennung mit Luft
uberschuB erzcugte, sehr h. u. noch geringe Mengen 0 2 cnthaltende Verbrennungsgaso 
durch Zumischung u. Yollkommene Verbrennung von brennbaren Gasen, wie Rk.- 
Gasen, aus dcm SpaltprozeB, Leuchtgas, Koksofengas u. dgl., vom 0 2 befreit u. naelihei 
durch Rauchgase so weit verd. werden, bis die gewiinschte Temp. erreicht ist. — 
Dadurch soli der Angriff des Heizgases auf das Materiał der unter Druck stehenden 
Rohre oder Bchalter Yermindert werden. Die Temp. der Heizgase soli bis auf 200—300° 
iiber der Temp., welcho die Metallschmelze im Rk.-Gefiifl erhalten soli, ermedrigt 
werden. (D. R. P. 550 999 KI. 23b vom 5/5. 1929, ausg. 24/5. 1932.) D e r s i n .

Sigbert Seelig, Berlin, Verfaliren zur Beheizung von zur Druckuarmespaliung 
von Kohlenwassersloffdltn dienenden Melallbddem mit Yerd. Hcizgascn, dad. gek., daB 
groBe Gasmassen, die eine 200—300° iiber der im Metallbad herrschenden Spalttemp. 
liegende Temp. aufwcisen, mit groBer Goschwindigkeit in einer spiral- oder sclirauben- 
fórmigen Balin um das Rk.-GefaB gefiilirt werden. — Dadurch soli dio Uberhitzung 
des Rk.-GefaBes Yermieden werden. (D. R. P. 552 511 KI. 23 b Yom 20/1. 1929, ausg. 
14/6. 1932.) ' D e r s i n .

C. L. Stokes, Los Angeles, Neut ra lisie ru n g v on mil Saure behandellen Olei i. Das 
lastige Auswaschen mit wss. Alkali u. W. wird dadurch yermieden, daB das 0), auch 
in einem kontinuierlichen Stroni, mit Stiickcn Yon naturlichem oder kiinstlich her- 
gCKtclltcm Magncsiumosyd oder -hydrosyd, insbesondere mit Brucit oder totgobrannter
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Magnesia zusammengebracht wird. (E. P. 369412 vom 20/3. 1931, ausg. 14/4. 1932. 
A. Prior. 25/4. 1930.) VAN DER W e r t h .

0. B. Englisch, Chicago, Charles F. Craig, Los Angeles, ubert, von: Henry
H. Moreton, Santa Monica, California, Verfahren zum Neuiralisieren von ólen. Die 
Ole werden mit gepulyerter, nicht absorbierend wirkender Kieselerde, die mit Atzalkali 
impragniert ist, behandelt. (A. P. 1 861711 yom 8/10. 1928, ausg. 7/6. 1932.) R i c h t .

Constantin Chilowsky, Frankreich, Yergasung von Schwerolen durch unwllst&ridige 
Verbrennung. Man yerspriiht das Ol mit einem Strom yorgowarmter Luft in eine, 
einen Reflektor enthaltende Yerbrennungskammer, in der bei Tempp. von 1000— 1100° 
eine unyollstandige Verbrennung erfolgt, u. kiihlt darauf das erhaltene Gas plótzlich 
um 100—300° durch Eintritt in einen ringfórmigen Raum, der von kalter Luft durch- 
strómt wird, ab. Dio Kiihlluft kann im Gleichstrom oder Gegcnstrom zu den h. Gasen 
gefiihrt werden u. dient spater ais Yerbrennungsluft bei der Olumsetzung. 4 Zeich- 
nungen. (F. P. 708108 vom 29/3. 1930, ausg. 20/7. 1931. F. P. 39 520 vom 7/6.
1930, a u sg . 30/11. 1931.) DERSIN .

American Coalinoil Corp., New York, Verfahren zur Herstellung eines Kohle
cnllmltenden Heizoles, bei welchem Kohlenstaub, dessen Teilchen im allgemeinen iiber- 
kolloidale GróBe besitzen, in einem Ol, dessen Zahigkeit erhóht worden ist, suspendiert 
wird, dad. gek., daB der Kohlenstaub in einem pflanzlichen Ol, dessen Zahigkeit durch 
eino hydrierende Behandlung erhóht worden ist, suspendiert wird. — Es sollen Olo 
wie Sesamól, Maisól, Rapsól, Ricinusól u. dgl. yerwendet werden, auch kann man 
den Brennstoff noeh mit Mineralólen, Steinkohlenteer oder Abfallalkohol yermischen. 
(D. R. P. 551708 KI. 23 b yom 19/4. 1929, ausg. 4/6. 1932.) D e r s i n .

N. V. Mijnbouw-en Cultuur Maatschappij „Boeton“, Holland, Herstellung von 
Bilumenemulsionen. Bitumen wird bis zur pastenfórmigen Konsistenz erhitzt, in W. 
suspendiert u. die gróberen Teilchen abgesiebt. Die erhaltene Suspension wird mit etwa 
20%, bereehnet auf das Bitumen, einer in iiblicher Weise hergestcllten Mineralól- 
emulsion yermiseht u. kurze Zeit bis zum Sieden erhitzt. (F. P. 726310 yom 17/11.
1931, ausg. 26/5. 1932. D. Prior. 17/12. 1930.) R i c h t e r .

American Bitumuls Co., San Francisco, ubert. von: Lyndon G. Thompson,
Oakland, California, Herstellung wasseriger Asplutltcmulsionen. Eine etwa l% ig. h. 
Atzalkalilsg. -nird zunachst mit einer geringen Menge geschmolzenem Asphalt- u. dann 
mit einem yerseifbaren Stoff, z. B. Olsaure, yermiseht. In die erhaltene Mischung wird 
der iibrige Teil Asphalt bei etwa 200° F  eingerulirt. (A. P. 1 861 826 yom 11/7. 1928, 
ausg. 7/6. 1932. Aust. Prior. 30/8. 1927.) R i c h t e r .

1. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: W. Posth und F. Bese-
mann), Bleichen von Mineralólen und -fetten. Man yerwendet wasserhaltige Hypochlorit- 
laugen, wobei man in Ggw. von Salzen des Ni, Co oder Cu u. unter Ruhren arbeitet. 
AnschlieBend wird mit W. bis zur neutralen Rk. gewasehen. (Schwed. P. 68 869 yom 
2/6. 1927, ausg. 18/2. 1930. D . Prior. 21/7. 1926.) D r e w s .

Gulf Refining Co., Pittsburgh, tibert. yon: C. J. Livingstone, Pittsburgh, Ent- 
tcachsen bliger Stoffe. Nach dem ublichen Entwachsen yon Mineralólen durch Vcr- 
setzen mit der Mischung eines guten u. eines schlechten Lósungsm. fiir Wachs (z. B. 
30 Teilen Benzol u. 70 Teilen Athylendichlorid), Abkiihlen, Abtrennen yom aus- 
geschiedenen Wachs u. Abdestillieren des Losungsmittelgemischs aus dem Ol, wird 
das schlechte Lósungsm. fiir sich aufgefangen, das Wachs damit abgewaschen u. das 
LóKiingsm. wieder aus der Waschlsg. abgetrieben. Daduroh wird eine groBere Ausbeute 
an. brauchbarem Ol erzielt, da bei dem Naehwaschen noeh Ol in Lsg. goht, u. gleich- 
zeitig ein besseres Wachs erhalten. (E. P. 370 325 vom 11/9. 1931, ausg. 28/4. 1932. 
A. Prior. 26/9. 1930.) v a n  d e r  W e r t h .

Donald Albert Howes, Norton Hall, und Imperial Chemical Industries Ltd. 
London, Herstellung i on Schmierblen. Olefine werden unter Druck in Ggw. von 
Absorptionserden, z. B. Fullererde, die mit Nickelsalzen u. gegebenenfalls AlCl, im
pragniert sind, kondensiert. (E. P. 372763 vom 30/1.1931, ausg. 9/6.1932.) R i c h t e r .

Railway Service and Supply Corp., Indianapolis, ubert. von: L. D, Grisbaum, 
Indianapolis, Regenerierung von Schmierblen. Zum Auswaschen yon mit Chemikalien 
behandelten oder zum Entwassern yon gebrauchten Schmierolen dient ein mit mehreren 
Siebplatten u. im oberen Teil mit einer Heizplatte yersehener Behalter. (A. P. 1848124  
yom 30/4. 1927, ausg. 8/5. 1932.) t a n  DER W e r t h .
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[russ.l L. I. Kaschtanow, Chemio des Torfes. Moskau-Lcningrad: Wiss.-Tcchn. Bcrgbau-
Ycrlag 1932. (151 S.). Kbl. 2.—.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Georges Rado, Dic Fabrikation der Fischleder. Ausfiihrliche Angabcn iiber dio 

Arbeiten in tier Wasserwerkstatt, sowie iiber Gcrbung, Farben, Fettung u. Zurichtung 
der Fischleder. (Cuir techn. 25. 107—09. 153—55. 1/4. 1932.) M e c k e .

— , Dic Fabrikation der Bekleidungsleder. Ganz ausfiihrliche Beschreibung iiber 
Weiche, Ascher, Bcizo, Pickel, Cr-Gcrbung, Farben, Fettung, Trocknen, Zurichtung. 
Ferner Beschreibung der Scmi-Cr-Gerbung, sowio Nappagcrbung u. Analysen-Vorschrift 
iiber Unters. der Cr-Briihcn. (Cuir techn. 25. 63. 30 Seiton. 1932.) M e c k e .

Chandler D. Ingersoll, Newe AniccndungsmSglichkaiten fiir  Leder durch Zcr- 
fascrung der Abfdlle. Nach Bcsprcchung bekannter Verff. zur Verwcrtung von Lcder- 
abfiillcn zeigt Vf. dio Vorteilo einer Arbcitsweise, boi der das Leder nicht gemahlen, 
sondern durch starko StoBkrafte zerfasert wird. Das erhaltcno Prod. laBt sich leicht 
iii mehr oder weniger kompakte Form bringen. Ais lockerc, faserige M. kann es zur 
Rcgulicrung der Fcuchtigkeit dienen. Durch Prcssung mit oder ohne Bindemittel ent
steht ein Iuftbaltigcs, festes Materiał fiir Wand- oder FuBbodcnbelag. Das neuo Prod., 
das auch wio Vulkanfiber yerarbeitet werden kami, soli bestimmt©, genau festzulogendo 
CJualitatscigg. haben. (Chcm. metallurg. Engin. 39. 81—83. Febr. 1932. New York, 
U. S. Leath. Co.) S e u g s b e r g e r .

O. Gerngross und H. Herfeld, Ober das Wesen der Anilin-Salzsaurereaktion 
nach Procter-Hirst zum Nachweis von Sulfilcelluloscablauge und iiber einen Vorschlag 
sur Yerbesserung dieser Reaklion. Yff. erortern, gestiitzt auf eigene Unterss., dio 
bisherigen Anschauungon iiber das Wosen der PRO C TER -IliR STSchen Rk. u. iiber 
ihre Stórung durch dio Ggw. fauler Holzsubstanz; um dio Verhaltnisso klarzustellcn, 
studierten sio das Yerh. rciner u. fauler Quebracho- u. Eichencxtraktc u. von Sulfit- 
ablauge gegenuber HC1 u. CH,COOH, Anilinchlorhydrat u. Anilin +  HC1 im Ubcr- 
schuB. Hierbei ergab sich, daB letzteres dio mit reincn Gerbstofflsgg. gebildeten Ndd. 
wieder auflost, nicht dagegon dic mit fauler Holzsubstanz u. mit Sulfitablaugo ent- 
standenen. Um dio Huminsauren, welche in Ggw. fauler Holzsubstanz dio Fallung 
bcwirken, zu entfernen, muS daher die Anatysenlsg. vor dem Nachweis der Sulfit- 
ablauge mit 25%ig. HC1 (0,2 ccm auf 10 ccm Lsg.) vcrsetzt u. von dem ausfallcndcn 
Nd. abfiltriert werden. Im Filtrat erfolgt der Nachweis der Sulfitablaugo nach P r o c t e r -  
H i r s t  in der iiblichcn Weise, doch ist seine Scharfe von 1 auf 5% Sulfitablaugo ver- 
ringert. (Collegium 1932. 237— 46. Charlottcnburg, Techn. Hochsch.) SELIGS.

O. Gerngross und H. Herfeld, Huminsauren ais Ursachc des durch faule Holz
substanz ferursachtcn Fehlcrs bei der Durchfiihrung der Procter-Hirstschen Reaklion auf 
Sidfitcelhdoseablaugc. Vff. prufton die erstmals von Mor.r.KR (C. 1916. I I .  856) ge- 
iiuBcrto Ansicht, daB Huminsauren den positiycn Ausfall der PR O C TER -H lR STschcn 
Rk. bei Ggw. fauler Holzsubstanz yerursachen. Die Huminsauren wurden in NH3 gol. 
u. der UbcrschuB an NH3 weggekocht, worauf der ph bei ca. 8 lag, oder in schwach 
crmirmten Quebracholsgg. bei Ph =  8 peptisiert. Der Siiurcflockungspunkt der reincn 
Iluminsaurelsgg. lag bei pn =  5,4 u. nahm bei wachscnden Gerbstoffzusatzen ab. 
In allen Fallen lag die S ch arfc  der PR O C TER -H lR STsehen Rk. bei einer Huminsaure- 
konz. von 0,01%. Auch mit 2,5- u. 28,4%ig. Lsgg. von Anilinchlorhydrat entstehen 
Ndd. Diese enthalten boi Ggw. von Gerbstoffen stets groBe Mengen Anilin. (Collegium
1932. 247—50. Charlottenburg, Techn. Hochsch.) S e l t g s b e r g e r .

R. O. Page und H. C. Holland, Die Bestimmuug des Gerbsloffgehalts von 21 i- 
mosarinde. Unter Zugrundelegung der friiheren Unterscheidung P ages  zwisehen 
gebundenem u. freiem Wasserloslichen (ygl. C. 1929. I. 713) wird iiber neuore Vorss. 
an Mimosarindo berichtet: Yorgerbung mit anion. Cr setzt dic Menge des gebundenen 
W.-lÓslichen zugunsten des gebundenen Gerbstoffs stark herab, wahrend kation. Cr 
den gebundenen Gcrbstoff cbcnfalls orhoht, aber das gebundene W.-losliche nicht so 
stark yermindert. Durch Desaminierung u. Yorbehandlung mit NaOH wird an- 
scheinend die Mengo des gebundenen Gerbstoffs wenig beoinfluBt. Durch Gegen- 
iiberstcllung der Ergebnisso oiner Unters. von hauptsachlich mit Mimosa gegcrbtem 
Sohlleder nach der offiziellcn A.L.C.A.- u. nach der WiLSON-KuRN-Methodc wird 
gozcigt, daB bei ersteror das gebundeno W.-lósliche ais Gerbstoff bestimmt wird. 
Scine Mcngc betragt ca. 15— 20%. Durch Einstellung des Hautpulvers u. der Gerb-
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stofflsg. auf p« =  5 wird die Genauigkeit der offiziellen Methode erhoht u., wie Vff. 
an Verss. mit Gallussaure zeigen, die Abhangigkeit ihrer Resultate vom Verhaltnis 
Hautpulver/Gerbstoff yermindert. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 27. 163—74. 
Mai 1932. Woolston Tanneries, Woolaton, New Zealand.) S e l i g s b e r g e r .

A. F. Sheltow und A. S. Kostenko, U .S.S.R., Gerbverfahren. Die in iiblieher 
Weise vorbereiteten BloBen werden mit einer Chromalaunlsg. unter Zusatz von Kalium- 
diehromat u. dann mit einer Hydrosulfitlsg. gegerbt. (Russ. P. 23 528 vom 27/3. 1929, 
ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

Titan Co. A/S., Frederikstad, Gerben und Farben von Leder. Ti-Doppelsalze mit 
Alkalimetallen wie das Ti-Na-Salz der Weinsaure, Milehsaure, Oxalsaure u. dgl. eignen 
sieh zum Gerben u. Farben von Leder in gelben bis braunen Nuancen. (Tschechosl. P. 
32 564 vom 24/11. 1926, ausg. 10/6. 1930.) S c h o n f e ł d .

F. N. Blistanow, U.S.S.R., Verfahren zur Herslellung von Gerbstoffen. Holzmehl, 
Rinde, Torf, Stroh o. dgl. werden in der Warnie mit 25— 40% HC1 oder H2S 0 4 in 
Ggw. von NaCl oder Na2S 0 4 behandelt, mit W. verd., filtriert u. die Saure mit Soda 
abgestumpft. Die Behandlung des Holzmelils o. dgl. mit den Sauren kami auch unter 
gleiehzeitigem Zusatz von S u. Phenol oder Naphthalin erfolgen. (Russ. P. 23 539 
vom 3/8. 1929, ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

J. R. Geigy, Schweiz, Herstellung von Gerbstoffen. Diozydiphenyl- oder D iozy- 
dilcresylsulfone werden mit aromat. Sulfonsiiuren (Naphthalin-, Tetralin-, Pheaol- 
oder Kresolsulfonsaure) u. CH20  kondensiert. — Z. B. werden 100 Teile eines Dioxy- 
diphenylsulfons (erhaltlich dureh Kondensation yon 540 Tin. Phenol u. 180 Tin. 60%ig 
Oleum), 100 Teilo Naplithalinsulfonsaurc (dargestellt durch Sulfonieren von 520 Tin. 
Naphthalin mit 560 Tin. konz. H 2S 04), 50 Teile W. u . 45 Teile 30%ig. CH20  1 Stde. 
auf 105—110° erhitzt. Man neutralisiert mit Alkali u. verd. mit W. bis zu einer Konz. 
von 25° Be. — Man kann auch zunaehst die Sulfonsaure mit CH20  oder mit S 2Cl2 
kondensieren u. dann auf das Sulfon einwirken lassen. —Dio Prodd. dienen ais Gerb- 
stoffe. (F. P. 723 883 vom 6/10. 1931, ausg. 16/4. 1932. D. Prior. 10/11. 1930.) N ou.

Max Honig, BrUnn, und Walter Fuchs, Miilhoim a. d. Ruhr, Herslellung von 
Gerbeztrakten ausSulfilcelluloseablauge durch Koehen der mit einem Alkali oderErdalkali 
versetztcn Ablauge u. Abscheiden des gobildeten Nd., dad. gek., daB durch Zusatz von 
Alkali oder Erdalkali die Ablaugen auf eine ph von ca. 9,0 gebracht u. diese pn wahrend 
des ca. 1 Stde. dauernden Kochens aufrecht erhalten wird, um nieht nur dio an CaO, 
sondern auch die aldehyd, an organ. Stoffe gebundene S 0 2 ais unl. CaS03 abzuscheiden.
— Z. B. wird der aus dem Sulfitkocher flieBenden Lange soviel Kalkmilch zugesetzt, 
daB sie eine ph annahernd 9,0 annimmt, hierauf unter kraftigem Durchiniselien 
ca. 1 Stdo. im Koehen erhalten u. von dem entstandenen Nd. abfiltriert. Die klaro 
Lsg. wird bis auf eine D. 20—24° Be. cingeengt, durch Zusatz der bereehnetcn Menge 
einer unl. Ca-Salze liefernden Saure weitgehend entkalkt u. die gobildeten Gerbsauren 
in den freien Zustand ilbergefuhrt. Dio yon dem unl. Ca-Salz befreite Fl. wird im 
Vakuum auf eine Konz. von 32—34° Be. gebracht u. die hierbei entweichende S 0 2, 
HC02H u . CH^COJ! zweeks Gewinnung in mit wss. CaOH heschickton Vorlagen 
zuriickgehalten. SehlieBlich wird dorRiiekstand dureh Zusatz von NaOH- oderNH3-Lsg. 
auf eino dem jeweiligen gerbtechn. Zwecke am besten entsprechendo ph gebracht. 
Die Umwandlung der urspriinglichen LigninsuKonsauren in Gerbsauren ist mit einer 
hydrolyt. Spaltung in 2 wohlcharakterisicrto Prodd. yerbunden, die sieh durch ver- 
schiedene Loslichkeit ihrer Ca- u. Ba-Salzo unterscheiden. Nur die in W. 11. Erdalkali- 
salze kommen fiir dio Herst. der Gerbextraktc in Betracht. Der bei der Zers. des Nd. 
w it Mineralsauren zuruckbleibende organ. Anteil, yorwiegend aus hochmolekularen, 
phenolartigen Stoffen bestehend, kann zur Herst. von Schwefelfarbsloffen Ver- 
wendung finden. (Oe. P. 125 675 yom 14/5. 1930, ausg. 25/11. 1931. Tschechoslowak. 
Prior. 4/11. 1929.) SCHOTTLANDER.

XXIV. Photograpłiie.
Glenn E. Matthews, Der Forlschritt in der Pholographie im Jahre 1931. F o r t-  

Bchrittsbericht mit besonderer Berucksichtigung der angewandten Photographie. 
(Photop-aphic Journ. 72. (56). 266— 74. Juni 1932.) F r i e s e r .

Luppo-Cramer, Uber Deformalion von BromsilberkryslalUn. Vf. zeigt an Hand 
von Abbildungen die Deformationen, die an AgBr-Krystallen entstehen, wenn sieh die
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Krystalle aus ammoniakal. Lsg. bei Ggw. kleiner Mengen von Farbstoffen u. Kolloiden 
bilden. (Pbotogr. Korrespondenz 68. 82—83. Mai 1932.) F r i e s e r .

I.Plotnikow, Ullrarote und Warmestrahlen und ihre praktische Anwendung. 
(Vgl. C. 1932. I. 613-) (Arhiv Herniju Farmaoiju Zagreb 6. 2— 16. 1932.) SCHÓNF.

Stjepan Mohorovićić, Ober die Erkldrungsmoglichkeiten des Plotnikoweffekts. 
(Vgl. vorst. Ref.) Theoret. Bemerkungen zur Warmeschattenphotographie u. zum 
longitudinalen Streueffekt. (Arhiv Hemiju Farmaciju Zagreb 6. 16—-33. 1932.) SCHONF.

W. Dieterle, Die Photographie in der „ D u n k e lh e i tVf. gibt zunachst eine kurzo 
Zusammonstellung der Literatur iiber die Photographie im Dunkeln. Wahrend dio 
ersten Dunkelaufnahmen mit Hilfo von ultravioletten Strahlen gemacht wurden, hat 
heuto die Dunkelphotographie mit infraroten Strahlen groBero Bedeutung gewonnen 
dureh die Fortschritte auf dem Gebiet© der Infrarotsensibilisatoren u. die Schadlichkeit 
ultravioletter Strahlen. Auf dic Eignung der Platto „Rapid 855“ der I. G. F a r b e n 
i n d u s t r i e  A. G. (Agfa) nach tJbersensibilisierung wird hingewiesen u. eino Reihe 
von Anwendungsbeispieleii gegeben. (Photogr. Korrespondenz 68. 103—08. Juni
1932.) F r i e s e r .

Liippo-Cramer, Ein Unterschied inden latenten Bildernauf Gelatine- bzw. Kollodium
emulsionen. Entwicklersubstanzen iiben in saurer Lsg. eine abschwachende Wrkg. auf 
das latcnte Bild aus, die von dem Vf. ais Keimisolierung bezeichnct wurde (C. 1931.
II. 3072). Vf. beobachteto nun, daB dieser Effekt bei Kollodiumemulsionen in weitaus 
geringerem MaBo eintritt ais bei G«latineemulsionen. Ebcnso ist auch die abschwachende 
Wrkg. von K aCr20 ,  u. (NH.jJjS^Og auf das latente Bild bei Kollodiumemulsionen be- 
deutend kleiner. (Photogr. Korrespondenz 68. 101—03. Juni 1932.) F r i e s e r .

Erwin Fuchs, Hikhstempfindliche panchroinatische Emulsionen ohne grobes Kom. 
Durch Sensibilisierung sehr empfindlicher aber feinkórniger Emulsionen mit Dibenzo- 
thiocarbocyaninen u. besonders mit Benzothiopseudocyaninen oder -isocyaninen wird 
auBcr dem Effekt der opt. Sensibilisierung noch eino starkę Steigerung der Gesamt- 
empfindlichkeit erhalten. Die Farbstoffe u. das Sensibilisicrungsverf. werden be
schrieben. (Photogr. Industrie 30. 578—79. 8/6. 1932.) F r i e s e r .

E. Calzavara, Der Einflufi terschiedener schwefelhalliger Kórper auf die Fiillung 
einer Mischung ton Brom- und Jodsilber ausgehend von einer Mischung von Alkalijodid 
und -bromid. Kurzere Wiedergabe der C. 1932. I. 1615 referierten Arbeit. (Buli. Soc. 
Franę. Photographie 74. ([3] 19.) 13— 15. Jan. 1932.) F r i e s e r .

Karl Kieser, Emulsionsauflragvorrichlung fiir  das Laboratorium. Vf. beschreibt 
eine cinfache Vorr., um mittels einer Tauchwalze Emulsion auf Papier auftragen zu 
konnen. (Photogr. Industrie 30. 627—28. 22/6. 1932.) F r i e s e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., UaUbarmachen von Gelatine- 
silberemulsionen. Der Emulsion werden Alkaloide der Chinolingruppe zugesetzt, z. B. 
auf 100 kg Emulsion 12 g Chinin. (F. P. 727 240 vom 30/11. 1931, ausg. 15/6. 1932.
D. Prior. 22/1. 1931.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.,Frankfurt a. M., Bełuschierbares Photomalerial. 
Dio Emulsion oder der Trager oder eine besondere Schicht ist mit Farbstoffen gefarbt, 
die in den photograph. Badem unl. sind, aber durch andere Mittel entfarbt werden 
konnen. (F. P. 726 385 vom 19/11.1931, ausg. 27/5.1932. D. Prior. 26/11.1930.) G r o t .

Johannes Heidenhain, Berlin, Herstellung ton Transparenłbildem, 1. dad. gek., 
daB die lichtundurchlassige Schicht selbst lichtempfindlicli gemacht wird. 2. dad. gek., 
daB ein z. B. auf einer Glasplatte befindlicher PbS-Spiegel zur Herbeifiihrung der 
Lichtempfindlichkeit in einen mit Halogenen erfiillten Raum gebracht wird, worauf 
nacli der Belichtung gegebenenfalls entwickelt u. geatzt wird. (D. R. P. 552 210 
KI. 57b vom 22/1.1931, ausg. 10/6. 1932. Zus. zu D R. P. 486392; C. 1930. I. 1260.) Gr.

Edward P. Mullan, Bala, PennsyWanien, Herstellen ton Negatiten ohne Photo
graphie. Mit Dextrin prapariertes Papier wird auf der gummierten Scite mit Kollodium- 
lsg. bestrichen u. bedruckt. Der Abdruck wird umgekehrt, indem eine o palce Farbo 
auf das Papier aufgebracht u. die Zeichnung mit Bzl. entfernt wird. Dann wird eine 
Lsg. von Gummi in Bzn. aufgestrichen u. nach dem Trocknen eine Lsg. von Kollodiutn 
u. Ricinusol. Das Ganze wird in ein Bad von Essigsaure gebracht, worauf der Film 
vom Papier abgezogen u. auf einem transparenten Trager befestigt wird. (A. P. 
1 851369 Tom 29/1. 1930, ausg. 29/3. 1932.) G r o t ę .

{*rlnte4 ia  U#nuauy SchluB der Redaktion: den 12. August 1932.


