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Geschiclite d&r Chemie.
— , Augustin Bisłrzycki 70 jdhrig. Lebenslauf u. Wiirdigung des Professors der 

organ. u. analyt. Chemio an der Univ. Freiburg (Sehweiz). (Technik Ind. u. Schwz. 
Chemiker-Ztg. 1 9 3 2 . 107. 30/6.) R. K. M u l l e r .

Ludwig Anschiitz, Zum 80. Oeburtstag von M ax Honig. Lebenslauf u. Darst. 
der Arbeiten des bekannten Kohlehydratforschers u. friiheren Professors an der 
DeutsehenTeohn. Hoebsehule in Briinn. (Chem.-Ztg. 56. 501. 25/6. 1932.) R.K.MuLLER.

— , Zum 90. Oeburtstag des Herm Oeheimen llats Dr. Carl von Linde. (Wiirme- 
Kalte-Teclinik 34. Nr. 5 /6 . 1—2. Juni 1932.) Gr o s z f e l d .

— , Frau Professor Dr. Andronikow-Wrangell. Nachruf u. Wiirdigung ihrer 
Arbeiten iiber die Ausnutzung des Phosphorsaurekapitals im Boden u. iiber eine neuo 
Mcthode zur Best. der Nahrstoffbediirftigkeit. (Ernahrung d. Pflanze 28. 199. 15/5. 
1932.) W. S c h u l t z e .

— , Charles Thomas Heycock 1858—1931. Nachruf. Obersieht iiber die Arbeiten, 
die hauptsachlich das Gebiet der Metalle betreffen. (Proeeed. R o y . S oc ., London 
Serie A 135. Nr. A 828. I— H I. 1/4. 1932.) S k a l ik s .

Josef Maria Eder, Zum Tode von Dr. h. c. Arthur ton Hiibl. Lebenslauf. (Photogr. 
Industrie 3 0 . 728—29. 20/7. 1932.) F r i e s e r .

J. Lewkowitsch, Arthur Freiherr von Hiibl. N aoliruf. (Jou rn . Soe. chem . In d . 
51. 634. 22/7. 1932.) S c h o n f e l d .

— , Dr. h. c. Arthur Freiherr v. Hiibl. Nachruf. (Ztschr. wiss. Photogr., Photo- 
physik u. Photoehem. 3 1 . 1. Juni 1932.) F r i e s e r .

Jiri Baborovsky, Wilhelm Ostwald. Nachruf u. Wiirdigung seiner Arbeiten. 
(Chemicke Listy 26. 240—42. 25/5. 1932.) Ma u t n e r .

Alfredo Pochettino, Ferruccio Zambonini. Nachruf fur den Ordinarius fiir an- 
organ. Chemie der Univ. Neapol. (Atti R. Accad. Scienze. Torinó 67. 207—16. 
1932.) H e l l r i e g e l .

Georg Locketnann , Andreas Siegmund Marggraf. Zur 150. Wiederkehr seines 
Todestages am 7. August 1932. Schilderung des Lebenslaufes, der Arbeiten u. der 
Arbeitsmittel. (Chem.-Ztg. 56. 621—22. 6/8. 1932.) R. K. M u l l e r .

E. J. Holmyard, Ein unverdffentlichter Brief Lavoisiers. Abdruek eines Briefes 
personlichen Inhalts aus dem Jnhre 1793. (Naturo 130. 97. 16/7. 1932. Clifton Coli. 
Bristol.) L o r e n z .

Edmund O. Von Lippmann, Zur Frage nach dem Alłer des Ausdruckes ,,Organische 
Chemie“. Vf. hat den Ausdruck „Organ. Chymie“ in den „Fragmenten" des Roman- 
tikers N o v a l is  (V 0N  HARDENBERG, 1772—1801) gefunden; wolier dieser den Aus
druck u. die Bezeichnung der Metalle ais zur „anorgan. N atur" gehorig entnahm, 
ist noch nieht orforscht. (Chem.-Ztg. 56. 501. 25/6. 1932.) R. K. M u l l e r .

Julius Stoklasa, Bedeutung der Tatigke.il von J. W. v. Goethe au f dem Oebiete 
r Landwirtscliaft. Wiirdigung der Arbeiten u. Bibliographie, besonders iiber G oethf.s 
^iehungen zu Bohmen. (V6stnlk Ceskoslovenskó Akad. Zem6delsku 8. 465—68.
2.) Ma u t n e r .
Harold Hartley, Michael Faraday uiul die Elektrochemie. (Vgl. C. 1932. I. 1.)
gibt einen eingehenden Oberblick iiber F a r a d a y s  elektrochem. Arbeiten u. eine 

W .idigung seiner Verdienste um die Entw. der Elektrochemie. (Chem. News 144. 
410— 19. 24/6 . 1932. Oxford, Balliol Coli.) R . K . Mu l l e r .

Max Speter, Berzelius' Katalysejniblikationen. Bereits im Jahresberieht iiber 
Fortschritto der physikal. Wissenschaften vom 31. Marz 1835 hat B e r z e l iu s  iiber 
die Katalyse berichtet u. spater auch einen Zusammenhang m it der Polaritat der Atome 
u. elektr. Einflussen vermutet. (Chem.-Ztg. 56. 561. 16/7. 1932.) Gr o s z f e l d .
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P. P. Ewald, Zur Entdeclcung der Bontgeninterferenzen vor zwanzig Jahren und 
zu Sir William Braggs siebzigstem Oeburtstag. Schilderung der geistigen Situation zur 
Zeit der LA U Eselien Entdeclcung u. der weitoren Dureliforschung des neu ersehlossenen 
Gebietes dureli W. H. B r a g g . (Naturwiss. 20. 527—30. 15/7. 1932. Stuttgart.) S k a l .

Max Speter, OegmmomprinzipkulilscMange. um 1775. J a c q u e s  F r a n COIS 
D e m a c h y  besehreibt 1775 die Gegenstromkiihlung, ohne aber ihre ZweekmiiBigkeit 
anzuerkennen. (Chcm. Fabrik5. 284. 3/8. 1932.) R. K. Mu l l e r .

W. W itter, Zur chemischeĄ 'Zusammensetzung der vorhislorischen Bronzen. Vf. 
lia.lt łm Gegensatz zu V 0N  L i p p m a n n  (C. 1932. II. 1406) die Entstehung der vorhistor. 
Bronzen aua gemeinsamon Vorkk. von Cu- u. Sn- bzw. Zn-Erzen £lir moglich u. stiitzt 
diese Ansicht dureb Berufung auf Angaben von engl. Autoren (vgl. RlCKARD, C.
1930. II. 2564). (Chem.-Ztg. 56. 544. 9/7. 1932.) R . K. Mu l l e r .

Edmund O. von Lippmann, Zur ckemiscJien Zusammensetzung der vorliistorischen 
Bronzen. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. nimmt an, daB die yorhistor. Legierungen dureh ab- 
sielitlielien Zusatz bestimmter „Erden“ erhalten wurden. (Cbem.-Ztg. 56. 544. 
9/7. 1932.) R .K . M u l l e r .

C. D. Meli, Kurzer historischer Bericht iiber den Krapp. (Textile Colorist 54. 
241—44. April 1932.) F r i e d e m a n n .

Edmund O. von Lippmann, Anfdnge der Zuckersiederei in Stettin. (Dtacb. Zucker- 
ind. 57- 467. 21/5. 1932.) T a e g e n e r .

W ilhelm Stieda, Die Kabinettsbefehle Friedrich Wilhelm I I I .  fu r  die deutsche 
Zuckerinduslrie. Kulturhistor. Dokumente iiber das Interesse, welehes Kónig Friedrich 
Wilhelm III . der deutschen Zuckerindustrie in ibrer Anfangsentwieklung unter A c h a r d  
bezeugtc. (Ztsehr. Ver. Dtscb. Zuekerind. 82. 570—590. Juiii 1932.) T a e g e n e r .

Arno Kapp, Die erste Leipziger Frucliiessigfabrik. Bericht iiber die Griindung der 
Fabrik durch P e y e r  im Jahre 1802. (Dtseh. Essigind. 36- 226—27. 15/7. 1932. 
Leipzig.) _ " G r o s z p e l d .

E. Elion, Die fabrikm&pige Herstellung von Reinhefe und die HefereinzuclU in der 
Enlwicklungsgeschichte. der Brauerei. Histor. Nachweis, daB die H e i n e k e n -B r a u e r e i - 
Ge s e l l s c h a f t  in Rotterdam die Hefereinzucht zuerst in die Praxis eingefiihrt u. 
die rasche Verbreitung derselben in Deutschland veranla0t hat. (Chem. Weekbl. 29. 
470—75. 30/7. 1932. Haag, Lab. f. Giirungsteehn. u. angew. Chemie.) GROSZFELD.

Ernesto Papaceit, Die Parfiimerie im Verlauf der Jahrlmnderte. (Afinidad 12. 
409—17. Marz 1932.) W i l l s t a e d t .

Erich Stenger, AUmnder von Humboldt und die beginnende Photographie. Vf. 
charakterisiert die Stellung HUMliOLDTs zur Daguerreotypie u. seine Ablehnung der 
Bilder T o l l o t s . Eino AuBerung des Gelehrten uber die Daguerreotypie wird erst- 
malig wiedergegeben. (Ztselir. wiss. Photogr., Photophysik u. Pbotochem. 31. 54—67. 
Juni 1932.) F r i e s e r .

Floyd L. Darrow, The story of chemistry. New York: Blue Ribbon B’ks 1932. (530 S.). 
8». $ 1 .—.

Karl Schmiz, Carl Binz, der rheinisehe Pharmakologe. Eede, geh. zur Feier d. 100. Geburts- 
tages rai 1. Juli 1932. Bonn: Bonner Univ.-Buohdr. 1032. (18 S.) gr. 8 . =  Bonner 
akademisehe Reden. H, 13. M. 1.20.

A. Allgemeine und pliysikalische Cliemie.
Egil A. Hylleraas, Quanientheorie und Chemie. (Vgl. C. 1932. I. 636.) Vf. gibt 

einen (Jberbliek iiber die Beziehungen zwisehen Quantentheorie bzw. Quanten- 
mechanik u. Chemie. Es wird auf den Zusammenhang zwisehen Mol.-Bldg., also 
paarweiser „Absiittigung“ von Valenzen mit dem Spin der Elektronen u. der paar- 
weisen „Absattigung“ der Spinvektoren zweier Elektronen hingewiesen u. der Begriff 
der „Spinsumme11 eingefiihrt, die sich in einer Arbeitshypothese gleich der Valenz 
setzen liiBt. Die Anwendung des Begriffs wird an Beispielen gezeigt. (Tidskr. Kemi 
Bergvaesen 12. 89—94. Juni 1932. Bergen, Chr. Michelsens Inst.) R. K. M u l l e r .

G. Urbain, Yersuch einer koordinativen Theorie des Baus organischer Verbindungen. 
Vf. betraehtet alle Bindungen in organ. Moll. auBer C-C-Bindungen ais Elektrovalenzen 
(Ubergang eines Elektrons von einem Atom z u einem andern) — ais Argument dafiir 
fiihrt er die Existenz von Dipohnomenten an — ; die C-C-Bindungen sind „Wellen- 
bindungen" (neutrale Bindungen), sie werden durch die fiir die Wellemneehanik
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charakterist. Anziehungskrafte hervorgerufen. Die so aufgebaute Betrachtungswoisc 
wird an zwei Beispielcn erlautert: Die Umsetzung von Mąthan u. Chlor ist eine Oxy- 
dationsrk. Im Cl2 sind die Atome durch eine neutralo Valenz yerkniipft, nach der Rk. 
tragen beide negatiye Bindungen (im HC1 u. CH3C1), also haben beide je ein Elektron 
aufgenommen, u. zwar vom Kohlenstoff, der im Methan ja  allein Elektronen besitzfc 
(H+-Ionen!). Boi diesem OxydationsprozeB muB der Kohlenstoff von der Yalcnz —4 
auf die lióhere Valenz —2 kommen. Er ist also im CH3C1 elektrodiyalent; CH3C1 ist 
zu formulieren ais CH2-HC1 (wie NH,C1 =  NH3-HC1). Im CH3C1 ist also das Mothyl 
ein einwertiges positives łon, der Kohlenstoff elektronegatiy-zweiwertig. — Boi der 
Bldg. von Athan u. NaCl aus Chlormethyl u. Natrium gehen die Elektronen, die die 
Na-Atome bei der Salzbldg. abgeben, auf die CAtome uber, die elektronegativ-drei- 
wertig werden (ReduktionsprozeB). Das gebildete Radikal CH3 ist zwar an sieli elektr. 
neutral, verlcniipft sich aber durch „Wellenbindungen“ mit seinesgleiehen. Im CH3Na 
ist Metliyl negatiy. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1993—97. 6/G. 1932.) B e r g .

L .Rosenkewitsch, Uber die Aklimerungsenergie. Boi der Unters. der Bedeutung 
der Aktivierungsenergie hat m an  bisher nur adiabat. Ubergiinge betraehtet. B ei einer 
Anzahl von Rkk. muB aber n ieh t-a d ia b a t. Zustandsanderung angenommen werden, 
wie sie auf Grund der NEUJLANN-W lEGNERschen Uberlegungen vorausgesagt werden 
konnen (C. 1929. I. 843). Allgemein liiBt sich sagen: wenn der Ilk.-Vorgang den Term- 
charakter des Gesamtsystems andert, h a n d e lt  es sich b ein ah c immer um n ieh t-ad iab at. 
Vorgange, dereń Ubergangswahrscheinlichkeit gering ist. Obgleich man nach  L a n d a u  
(C. 1932. II. 1590) eine untere Grenzc der Energiespalte angeben kann, oberhalb dereń 
vollstandige Adiabasie anzunehmen ist, diirfte es bei groBen Moll. schwierig scin, 
eine theoret. Einordnung einer Rk. vorzunehmen; doeh konnen aus der GroBe der 
Konstanten B  der ARRHENIUSschcn Gleiehung Sehlusse gezogen werden. Im ganzen 
ist anzunehmen, daB ein groBer Teil der monomolekularen Rkk. nieht-adiabat. ist. 
(Physikal. Ztsehr. Sowjetunion 1. 425—27. Marz 1932. Charków', Physikal.-Techn. 
Inst.) '  L o r e n z .

Gordon Rupert Gedye und Thomas Edward Allibone, Hydrazinbildung bei der 
Synthese und Zersetzung ton Ammoniak. I. Synthese von Hydrazin und Ammoniak durch 
Kałhodenslrahlen. (Vgl. C. 1931. I. 1573.) Die Verss. zeigen, daB sieh kleine Mengen 
NH3 u . Hydrazin unter der Einw. von Kathodenstrahlen auf Gemische von N2 u. H2 
bilden. Diese Methode ist infolge der groBen Reiehweite der Elektronen hoher Ge- 
sehwindigkeit in einem (N 2: 3 H 2)-Gemisoh fiir die quantitative Unters. dieser Rk. 
nicht sehr geeignet. (Journ. chem. Soe., London 1932. 1158—60. April.) K u n o  WOLF.

Gordon Rupert Gedye und Erie Keightley Rideal, Hydrazinbildung bei der 
Synthese und Zersetzung von Ammoniak. II. Die pholochemische Zerselzung von Ammo
niak. (I. vgl. vorst. Ref.) Vff. untersuckten die photochem. Zers. yon NH3 durch 
Strahlung eines Quarz-Hg-Bogens. Die Ausbeute an Hydrazin wird durch niedrige 
Temp. des ReaktionsgefiiBes, hohe Strómungsgeschwindigkeit u. rasclies Abkiihlen der 
aus dem ReaktionsgefaB austretenden Gase begiinstigt. Unter optimalen Bedingungen 
betragt die Ausbeute uber 50% des zers. Ammoniaks. Die Zerss. von Ammoniak durch 
Licht u. ionisierende Strahlungen werden diskutiert u. verglichen. Die vorliegende 
Arbeit bestatigt die Ergebnisse yon KOENIG u. B r  IN'GS (C. 1931. II. 2425). (Journ. 
chem. Soc., London 1932. 1160—69. April.) K u n o  W o l f .

Gordon Rupert Gedye und Erie Keightley Rideal, Hydrazinbildung bei der 
Synthese und Zersetzung von Ammoniak. III . Zur Synthese ton Hydrazin an katalytischen 
Oberflachen. (II. vgl. vorst. Ref.) Vff. legten sich im AnschluB an die Bldg. yon Hydra
zin aus semen Elementen durch Gasionisation die Frage vor, ob Hydrazin boi der 
therin. Synthese von NH3 ais Zwischenprod. gebildot wird. Ais Katalysator wurde der 
iibliehe Fe-Katalysator m it Al- u. K-Oxyd des E i x e d  N it r o g e n  R e s e a r c h  L a b o r a - 
TORY, Washington, benutzt. Es zeigt sich, daB Hydrazin sowohl wie NH3 durch die 
Vereinigung yon N2 u. H2 auf der Katalysatoroberflache entstehen. Die Ausbeute an 
Hydrazin ist boi niedrigen Tempp. gróBer. Bei 437° u. einer sehr holien Strómungs
geschwindigkeit: 51 Gas wurden in 6 Min. uber den Katalysator geleitet, betragt die 
Ausbeute ca. 4 Gew.-°/0. Die therm. Zers.-Yerss. sind m it der Gleiehung: 3 N2il4 =  
4 N H 3 +  N2 innorlialb der Versuehsfehlergrenzen in guter t)bereinstimmung. (Journ. 
chem. Soc., London 1932. 1169—72. April. Cambridge, Uniy.) K u n o  W o l f .

J. G. King und L. J. Edgcombe, Die Oxydation von Wasserstoff, Kolilenmonoxyd 
und von Paraffinkohlenwassersłoffen durch Kwpferozyd. Bestimmt wird die Geschwrindig- 
keit der Oxydation von H„, CO, CO +  1I2, CH4, C2H6, C3HS, C4II10 (auch bei Ggw.
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von Ho u./oder CO) an CuO bei 280°. — In  einem Anhang wird die Analyse der 
Mischungen von H2 u. KW-stoffen u. der Mischungen von KW-stoffen in der Apparatur 
v o n  B o n e  u . W h e e l e r  beschrieben. (Dep. scient. ind. Res. Fuel Res. Techn. Paper 
Nr. 33. 28 Seiten. 1931.) L o r e n z .

Suzumu Miyamoto, Die Oeschwindigkeit der Oxydation von Stannosalz durch 
Sauersloff und die elektrische Leitfahigkeit der Mischungen von Schwefelsaure und Stanno- 
sulfat. In  vorhergehenden Unterss. (vgl. C. 1929. I. 1913. 2294 u. friiker) war gezeigt 
wordcn, daB dio Gieschwindigkeit der Oxydation von Stannosalzen m it 0 2 durch NaOH, 
HC1 u. H2SO.[ zuerst s ta rk  vergroBert w ird; bei weiterer Zugabe von NaOH nimmt 
die Rk.-Gesohwindigkeit wieder ab, wahrend sic bei HC1 u. H2S04 konstant wird; 
Zugabe von Na2C03 ist fast ohne EinfluB auf die Rk.-Gcselnvindigkcit. Diese Ergebnisse 
lassen sich deuten unter der Annalime, daB dio Gosehwindigkeit der Oxydation des 
Sn” -Ions gering ist; rasoh oxydiert wird ein Sn-Komplex. Mit NaOH bildet sieli 
Stannit, das nun rasoh oxydiert wird; m it weiterer NaOH-Zugabe steigt gemafl der 
wcitoron Stannitbldg. dio Rk.-Gesehwindigkcit bis zu einom Maximum an; die bei 
weiter steigendem NaOH-Zusatz einsetzende Abnahme der Rk.-Gesehwindigkeit be- 
ruh t auf der Abnahme der Losungsgesehwindigkeit des 0 2 im alkal. Medium. In  Na2C03- 
Lsg. bildet sich zwar auch oine gewisso Menge Stannit, doch w irkt eine VergroBerung 
der Rk.-Gesohwindigkcit der Abnahme der Losungsgesehwindigkeit von 0 2 in Na2C03- 
Lsg. entgegen. Bei Zusatz von HC1 zu SnCl2-Lsg. bilden sich HSnCl3 u. H2SnCl4 (vgl. 
Y o u n g , Journ. Amor. chom. Soc. 23 [1901]. 21), die raseh m it 0 2 reagioren sollen. 
Zur weiteren Stiitzung der Theorie untersucht Vf. durch Loitfahigkeitsbestst., ob sich 
in H2S 04-SnS04-Lsgg. Komploxe bilden. Wenn die Konz. an H 2S 04 geringor ais 0,6-n. 
ist, dann wiichst dio spezif. Leitfahigkeit der Lsg. m it wachsonder SnS04-Konz., wenn 
dio H2S04-Konz. groBor ais 1-n. ist, dann sinkt die spezif. Leitfahigkeit der Lsg. mit 
wackscnder SnS04-IConz. Zur Deutung der Ergebnisse wird angenommen, daB sich 
in dor Lsg. dio Komplexe H2Sn2(S04)3 u. H2Sn(S04)2 bilden. Bei niedriger H 2S 04- 
Konz. bildet sich der erste Komplex, bei hoherer der zweite. (Journ. Science Hiro- 
shima Univ. Serie A. 2. 139—53. Marz 1932. Lab. of Physical Chem.) L o r e n z .

D. Roberts und F. G. Soper, Die Reduktion von Siłberionen durch Ferroionen. 
D h a r  (Koninkl. Akad. Wetensoh. Amsterdam, Proceedings 23 [1920]. 299) fand, daB 
SiŁuren einen katalyt. EinfluB auf dio Geschwindigkeit der Rk. zwischen AgN03 u. 
Eerroammoniumsulfat in wss. Lsg. ausiiben; die Rk. sollte daher zur Best. von H- 
Ionenkonzz. in wss. Lsgg. dienen. Es zeigt sich nun, daB auch andero Faktoren dio 
Rk.-Geschwindigkeit beeinflussen. Das Ergebnis der Unterss. der Vff. ist folgendes: 
die Rk. zeigt eine Induktionsporiode; da die Rk. zwischen Ag' u. F e"  rasch erfolgt, 
ist anzunehmen, daB atomares Ag in Lsg. hemmend wirkt, bis sich eine geniigend groBo 
Anzahl Keime ais Nd.-Zontron gebildet haben. Der auf dio Induktionsperiode folgende, 
rasch ablaufende Yorgang wird durch Salze u. Sauren becinfluBt u. ist ein MaB fiir die 
Kondensationsgeschwindigkeit der Ag-Keime. (Journ. chem. Soc., London 1932. 
2004—08. Juli. Bangor, Univ. Coli. of North. Wales.) L o r e n z .

C. C. CofJin, Untersuchungen uber homogene Gasreaktionen erster Ordnung. I I . Die 
Zersetzung der isomeren Ester: Butylidendiacełal und Athylidendipropionat. (I. ygl. 
C. 1932. I. 1870.) Dio Ester werden dargestellt durch Kochen iiąuimolekularer Mengen 
Butyraldehyd u. Essigsaureanhydrid bei Ggw. von 0,1%  H 2S 0 4 bzw. durch Durcli- 
loiten von Aceton durch Propionsaure von 100° bei Ggw. von 1%  H gS04. Die therm. 
Zors. der Ester wird bei 50—560 mm Druck u. Tempp. zwischen 211 u. 265° in der 
friilier besehriebenen, leicht abgeiindertcn Apparatur untersucht. Die Zers. fiihrt iri 
rund 100%'g- Ausbeute zu einem Aldehyd u. einem Saureanhydrid. Dio Aktivierungs- 
warme ist die gleiehe (32,900 kcal) wio bei der Zers. von Atliylidendiacetat (1. o.); die 
spezif. Geschwindigkeiten dor Zerss. waehsen ganz leicht von Athylidendiacetat uber 
Athylidendipropionat nacli Butylidendiacetat. Im Ealle so einfacher Rkk., die im Mol. 
gonau lokalisiert sind, laBt sich annohmon, daB die Aktivierungsenergie die maximale 
Energie ist, die dio roagierende Bindung bositzen kann, ohne zu zerfallen; die Akti- 
yierungsenergie ist also ein MaB fiir die S tabilitat dor Bindung, dio in der Rk. gel. wird. 
Bei einer Reihe von Rkk. m it gleicher Aktivierungswarme konnen die spezif. Rk.- 
Geschwindigkoiten ais cinMaB fiir die Zahl der inneren Freiheitsgrade angesehen werden, 
die zur Aktivierungsenergie beitragen. (Canadian Journ. Res. 6. 417—27. April 1932. 
Halifax, Canada, Dalhousie Univ. Dept. of Chem.) L o r e n z .

Robert Emrys Roberts und Frederick George Soper, Die Oeschwindigkeit der 
Chlorierung von Aniliden und Phenolen und der Einfluji von Assoziation. Zunachst
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wird nachgewiesen, daB bei fehlender Assoziation der Rk.-Verlauf bei der Chlorierung 
n. is t; Verdopplung der Konz. des Methylacetanilid, das nicht assoziiert, bewirkt bei 
gleicher Cl2-Konz. in C2HC15 Verdopplung der Rk.-Geschwindigkeit; das gleieho ist 
bei Diphenyl in Chlorbenzol der Fali. Nun wird die Chlorierung von Acetanilid, das 
assoziiert, in C2HC15 u. C0H6C1, u. die von p-Chlorphenol, das gleiehfalls assoziiert, 
in CC14 untersueht. Verdopplung der Anfangskonz. von Anilid u. Pkenol bewirkt eine 
3—7-fache Steigerung der Rk.-Geschwindigkeit. Da in der konzentrierteren Lsg. 
mehr Moll. assoziiert sind, bedeutet dies Ergebnis, daB die assoziierten Moll. reaktiver 
ais die nielitassoziiorten sind. — Die Leielitigkeit der Substitution beruht nun auf der 
Neigung des N- bzw. O-Atoms ais Elektronenąuelle zu wirken (vgl. C. 1 9 2 6 . I. 2908).

Da Assoziation die Rk.-Fahigkeit erhoht, is t anzunehmen, 
C,H8 C6H6 daB im assoziierten Mol. die N- bzw. O-Atome nega-
q  ___y  j j__ó  tiver sind ais im Einzelmol. Dies deutet darauf hin,

daB die nebensteh. Formulierung der Assoziation nach
SlDGWICK rielitig ist. (Joum . chem. Soe., London

1 9 3 2 . 1979—82. Juli. Bangor, Univ. Coli. of North Wales.) L o r e n z .
Alfred Edner, Einflufi von Fremdzusdtzen auf die Kolidsionsgrenzen und die ultra- 

mikroskopische Solbildung synlheiischer Stcinsalzkrystalle. Der EinfluB der Krystalli- 
sationsbedingungen auf die Kohasionsgrenzen u. ultramkr. Eigg. reinster NaCI-
Schmelzf luBkrysta]le wird eingehend untersueht u. die Definition eines ais Vergleichs- 
basis ftir zusatzhaltigc Krystalle geeigneten „Grundkrystalls“ festgelegt. Die Grenz- 
schubspannung der verschiedencn Rhombendodekaedcr-Gleitsysteme des Grund- 
krystalls hangt von der indiyiduellen Lago zur Wachstumsrichtung des letzteren ab, 
von seiner Wiirmoyergangcnheit u. dom Beimengungsgeh. Der ReiCvorgang wird 
durch die yorangegangene Translation maBgebend beeinfluCt u. ist ais zeitlielier Vor- 
gang aufzufassen. Die Streckgrenze (Beginn deutlieher Translation) is t ais die eigent- 
liche meehan. Konstanto des Steinsalzkrystalls anzusehen; der ZerreiBgrenzo kommt 
nur sekundare Bedeutung zu. — Die m it Zusatzen łiergestellten Itrystalle zeigen fur 
nicht allzu groBe Zusatzmengen einen linearen Anstieg von Streckgrenze u. ZerreiB- 
festigkeit m it der Schmelzzusatzkonz. CaCL u. BaCl2 ergeben sehon bei 0,002 JIol-%, 
KC1 erst bei 0,02 Mol-% erhebliehe Wrkg. Unter den Zusatzen liefert nur BaĆl2 
Ultramikronen, von deron Erscheinen an keine weiteren Festigkeitszunahmen auf- 
treten. Mit ansteigender Fremdstoffmenge nehmen die ReiB- u. Spaltflachen das 
Aussehen der Bruchflachen amorpher Korper an. — Aus der Analyse des sehr reinen 
Grundmaterials folgt, daB die Kohiisionsgrenzen des Gnmdkrystalls noch merklich 
hohor ais jene des absol. reinen NaCl-Krystalls gelegen sein miissen. (Ztschr. Physik 73. 
623—48. 8/1. 1932. Halle a. d. S., Inst. f. theoret. Physik.) H u n i g e r .

Hans Schonfeld, Einflufi von Fremdzusćilzen auf die Kohasionsgrenzen und die 
ullramikroskopische Solbildung synthetischer SteinsalzkrystaUe. II. Einfache wid Miscli- 
zusdłze von Erdalkalichloridcn. (I. vgl. E d n e r , vorst. Ref.) Die Unters. von Schmelz- 
fluBkrystallen aus „reinsten“ NaCl-Praparaten verschiedcner Herkunft ergibt in allcn 
Fallen deutliche Unterschiede. F ur ein bestimmtes NaCl (d e  H a e n ) wurde der Einbau 
von N a2SOit NaNOs, BeCl2, MgCL(MgO), CaCU, SrCl2 u. BaCL systemat. unter- 
sucht. Starkę Zunahmcn der Koh&sionsgrenzen treten nur bei jenen Erdalkalichloridcn 
(CaCl2, SrCl2) auf, dereń Einbau ais molekulardispers anzusehen ist. Bei ultramkr. 
Ausscheidung (MgCl2, BaCl2) findet keino oder nur geringe Wrkg. s ta tt. Im Falle 
zweier gleichzeitig eingebauter Fremdstoffe entsprieht die gesamte Schub- u. ReiB- 
verfestigung fur geringe Zusatzmengen der Summo der entsprechenden Einzelver- 
festigungen, bei grófleren Zusatzmengen kann dio Gesamfcverfestigung stiirkei' zu- 
nehmen. — Die Streckgrenzen der reinen u. Zusatzkrystalle sind stets scharf bestimmt, 
die ZerreiBwerte bilden ein wohldefiniertes Haufigkeitsspektrum, dessen Maxima ver- 
schiedenen an ihren Doppelbrechungseffektcn erkennbaren Stadien der Verformung u. 
Verfestigung zugeordnet werden kónnen. (Ztschr. Physik 75. 442—67. 20/4. 1932. 
Halle a,, d. S., Inst. f. theoret. Physik.) ' HUNIGER.

SOjiro Oka, Ober die Durchsicliliglceit von Nalriumchloridkrystallen. Klarę NaCl- 
Krystalle konnen beim Eindampfen T on Meerwasser durch Zusatz von wenig Jln-Salz 
erhalten werden (Y a m a m o to , C. 1 9 3 1 . I. 2839). Yf. untersueht opako u. durchsichtige 
NaCl-Krystalle. — NaCl krystallisiert aus reiner wss. Lsg. meist opak; der opake Kry- 
stall scheint ein Einkrystall zu sein, besteht in Wirklichkeit aber aus zahlreichen kleinen 
Krystallen, die regelmaBig aufeinander liegen. Unterss. mittels Mkr. u. Thermowaage 
zeigen, daB viele interkrystalline Raume yorhanden sind, oftmals 7io ooo~V:o ooo flmm
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groB, die mit Mutterlauge angefiillt sind. Sehr langsani aus .reinen Lsgg. krystalli- 
sierte Proben schlieBen nur wenig W. ein; die auBeren Teile dieser Krystalie sind oft 
durchsichtig. — Aus Lsgg., die wenig Mn-Salz enthalten, werden farblose, vollkommen 
durchsichtige Krystalie erhaltcn. Es sind Einkrystalle, die keine Anzeichen von Fein- 
struktur zeigen. Vf. nimmt an, daB die Mn-Ionen die Wachstumsgeschwindigkeit 
an den Ecken u. Kanten kontrollieren u. so fur ein gleichmaBiges Wachstum aller 
Flachen sorgen. (Journ. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 178B—79B. Mai 1932. 
The Tokyo Imperial Industrial Labor.) L o r e n z .

W illy Mobius, Der Torsionsniodul des Nickels bei lwlieren 'Temperaturen unter 
ghichzeitiger Magnelisierung. Die von L o n d o n  vorhergesagte unstetige Anderung der 
elast. Konstanten ferromagnet. Krystalie am C uR IE -Punkt wird fiir den Torsions- 
modul eines gealterten Ni-Drahtes naehgewicsen. Bei den Messungen werden alle 
liineinspielenden Nebenumstandc: Vorbehandlung des Drahtes, Magnetostriktion, 
therm. Ausdehnung, longitudinales Feld, bcriicksiolitigt. Nach H e i s e n b e r g  sollte 
die sprunghafte Anderung ais eino mechan. Folgę der Entkopplung von Valenz- 
kraften aufzufassen sein. Wird jedoch der Moduł unter der Wrkg. eines magnet. 
Liingsfeldes gemessen, so zeigt er bei steigender Temp. erst ein Minimum, dann ein 
Maximum u. schlieBt sieh dann der geraden Linie, die ihn jenseits des CuitrE-Punkt.es 
anniihemd darstellt, so an, dafi die Unstetigkeit des tlberganges m it wachsender 
Feldstarke zum mindesten viel kleiner wird, wiihrend sie bei Entkoppelung von Valenz- 
kraften sieh jedenfalls nieht verkleinern, sondern eher groBer werden sollte. Nacli 
diesen Verss. wird man das Verf. der elast. Konstanten ferromagnet. Stoffe am CuRIE- 
Punkt nieht duroh eine Entkoppelung von Valenzkraften erkliiren kónnen, sondern 
in das Gebiet der Magnetostriktionserseheinungen verweisen. (Physikal. Ztsehr. 33. 
411—17. 15/5. 1932. Leipzig. Physikal. Inst. d. Univ.) HuNIGER.

Carl Benedicks, Ober das Eindringen von weichen Kórpern in  harle. Aus Verss. 
m it kleinen Papier- u. Faserstuekehen, die zwischen Meisselstahl- oder aueh sehr 
harten Stahlplatten zusammengepreflt werden, leitet Vf. ab, daB aueh an sieh weiche 
Objekte selbst im hartesten Materia! beim Zusammenpressen zwisehen ebenen Ober- 
flachen m it relativ geringem, aber allseitigem Druck einen bleibenden Eindruek 
hinterlassen. Sehon ein Druck von 500 kg kann hierzu genugen. Es ergibt sieh die 
Folgerung, daB in Gliittwalzen, die unter hohem Druck laufen, Knoten der Papier- 
niasse Eindrticke in den Walzon hinterlassen, aueh wenn diese aus hartestem Materiał 
bestehen. {Jernkontorcts Annaler 1 1 6 . 321—29. 1932.) R. K. MtiLLER.

A. J. Schattenstein und A. Monossohn, Loslichkeitsbestimmung in wrfliissigten 
Oasen. I. Die Loslichkeil von Kaliumnilrat in  rerfliissigtem Ammoniak. (Vgl. C.
1 9 3 1 . II. 2692.) Vff. verwenden zur Loslichkeitsbest. in verfliissigten Gasen 
einen App. in Anlehnung an den von R u f f  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 9  [1906]. 
829) ver\vendeten App. u. einen App. eigener IConstruktion (Metallblock m it Boh- 
rung, in die 2 Glasrohren — eino fiir Sattigung der Łsg., die andere fiir die zu ana- 
lysicrende Losungsprobe — mittels Woodmetallgewinde eingeschraubt werden, in 
der Erweiterung der einen Bohrungsmiindung Papierfilter eingeklemmt, Bohrung 
dureh Hochdruokyentil verschlioBbar); der neue App. eignet sieh aueh fur die Best. 
der D. der Lsg., der Lóslichkeit von FIL, llkk., Extraktionen usw. Die m it beiden 
App. bestimmten Werte fur die Lóslichkeit von K N 03 in fl. NH3 stimmen gut iiber- 
ein, Mittelwert bei 0,1 ±  0,1°: 9,71 ±  0,05 g/100 g Lsg. bzw. 6,75 ±  0,03 g/100 ccm 
Lsg., D. der Lsg. 0,695 ±  0,003. (Ztsclir. anorgan. allg. Chem. 2 0 7 . 204—08. 9/8. 1932. 
Moskau, KARPOW -Inst. f. Chemie. Inst. f. verfl. Gase.) R. K . M u l l e r .

A ,. A to m stru k tu r . R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie .
Hellmut Seyfarth, Zur relativistischen Quanlendynamik des Mehrkorperproblems. 

(Ann. Physik [5] 14. 321—41. Aug. 1932. Danzig, T. H., Physikal. Inst.) L o r e n z .
Cezary Pawłowski, Untersuchungen -iiber die Eigcnschaften der Il-Strahłen. 

(Vgl. C. 1 9 3 1 - II. 3436.) Ausfiihrliche Mittcilung der Ergebnisse fruherer Verss. des 
Vf. iiber die natiirlichen H-Strahlen, die aus Paraffin, Cellophan, Kollodium u. H 2 
durch die Po-a-Teilchen herausgeworfen werden. Die Seintillations- sowie die W ilso n - 
Methode Avurden angewandt. Folgende Datcn weichen von der Theorie ab: 1. Treffen 
a-Teilchen von 3,5 cm Reichweite auf eino Paraffinfolie von 1 cm Luftaquivalent, so 
ubersehreitet die relative Anzahl der H-Teilchen, dereń Reichweiten groBer ais 6 cm 
sind, den theoret. AVert um das 8-fache. 2. Nńnmt die Geschwindigkeit der erregenden 
a-Teilchen ab, so wird die Zahl der H-Tcilchen geringer, anstatt sieh zu crhóhen. Im
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AnschluC an diese Verss. wird iiber Erscheinungcn beriehtet, dic in diinnen Schichten 
verschiedener Substanzen unter der Wrkg. der a-Teilchen herrorgerufen werden. Die 
Wrkg. der a-Teilchen auf Cellophan, Kollodium u. Glimmer zeigt sich in einer Bldg. 
von dunkelgelben Fleckcn, die die Form der radioakt. Quelle wiedergeben. AuBer- 
dem wird die Bldg. von Gasblasen an den von den a-Teileben angegriffenen Stellen 
der Folie naehgewiesen. Glimmerfolien werden in dem bestrahlten Gebiet ausgehohlt. 
Bei der a-Bestrahlung des Paraffins erleidet dieses eine betraclitliebe Umwandlung, 
die von einer Bldg. von Krystallen m it veranderter S truktur begleitet ist. (Acta phys. 
Polonica 1. 177—207. 1932. Warschau.) G. SCHMIDT.

J. Hengstenberg und H. Mark, Die Bedeutung der Bóntgenstrukturanalyse im  
Be.re.ich der organischen Chemie. 'Nach einer kurzeń Obersicht iiber die Methoden werden 
die Beitrage der Rontgenstrukturanalyse zur Stereochemie organ. Yerbb. geschildert. 
AnscblieCend werden Beitrage zu anderen organ.-chem. Problcmen behandelt. (Natur- 
wiss. 20. 539—44. 15/7. 1932. Ludwigsbafen a. Rh.) S k a l i k s .

Edw ard M a ck jr ., Die Raumbeanspruchung nichtpolarer Molekule in Krystall- 
gittem. Der atomare Wirkungsbereich des Wasserstoffs. E in neues Bild von der Struktur 
des Benzolrings. Die GroBe eines Atoms oder Mol. hangt von den Bedingungen ab, 
unter denen man sie bestimmt. Yf. versucht eine Best. der GróBe des H-Atoms, was 
rontgenograph. bekanntlich nicht m oglich  ist. Der Kernabstand C—H  betriigt 1,08, 
wie sich aus dem Tragheitsmoment 5,17 X 10_4° des Methans ergibt u. ist im festen 
fi. u. gasformigen Aggregatzustand dieses Kórpers derselbe; ferner bleibt diese GroBe 
in allen aliphat. C—H-Bindungen erhalten. Nahert sich ein Mol. mit einem H-Atom 
einer C—H-Bindung von der Seite des Wasserstoffs, so findet zwischen den H-Atomen 
zuerst VAN DER W AALSsche Anziehung sta tt, dann tr it t  eine AbstoBung auf, u . sehlieB- 
lich wird das n eu e  H-Atom von dem zuerst betrachtcten elast. abgcstoBen. Der gas- 
kinet. H-Radius, der ais die Halfte der Entfernung der zwei H-Kerno bei moglichster 
Annaherung definiert werden kann, wird naturgemaB mit steigender Temp. kleiner 
u. ebenso bei ZusammenstoBen im Gasraum kleiner sein ais im fl. u. festen Zustand. 
Der Radius im K rystall, der analog definiert wird ais der mittlere Abstand zweier 
H-Atome, muB im Gegensatz dazu m it steigender Temp. waehsen. Die Atome werden 
ais harte Kugeln betraehtet. Aus den Viscositatsmessungen von R a n k i n e  u . S m ith  
(C. 1922. I. 800) ergibt sich der Wirkungsąuerschnitt des Methans zu 7,72 A2, woraus 
sich unter der Annahme, daB das Mol. bei ZusammenstoBen sich wie eine liickenlose 
ICugel verhalt, ein Radius von 1,57 A, also ein gaskinet. H-Radius von 1,57—1,08 =
0.49 A ergibt. Eiir den H-Radius im ltrystallinen Zustand ist zu erwarten, daB er 
mindestens */3 oder s/4-mal so groB ist wic der gaskinet., wie man aus den entsprechenden 
Zalilen bei Xenon, K rypton u. Argon weiB ( N a t t a  u . N a s i n i ,  C. 1930. I. 4073; 
N a s i n i  u . R o s s i ,  C. 1928. II. 1646; K e e s o m  u . M o o y , C. 1930. II. 889; S im o n  u . 
S im s o n , C. 1 9 2 4 .1. 8 7 0 .1924. II. 1154; R a n k i n e  u . S m it h ,  1. e.). Beim H  kommt 
noch die Abhangigkeit vom Bindungszustand hinzu, doch interessiert liier nur die 
C—H-Bindung (im festen H2 ist der Radius 1,5 A). Wenn man die rontgenograph. 
Analyse des festen Methans von MOOY (C. 1931. II. 2276. 2695) durch dic Annahme 
erweitert, daB die Metliankugeln — rontgenograph. crfaBt man nur die C-Atome! — 
sich beriihren, ergibt sich der H-Radius zu 1,002. Im krystallinen Athan (M a r k  u . 
P o h l a n d ,  C. 1926. I. 10) nimmt Vf. an, daB sich die H-Kugeln benachbartcr Moll. 
im Gitter gerade beriihren, u. erhalt eincn H-Radius von 1,165 A, der die horizontalo 
LSnge u. die vertikale Hóhe der Elemontarzelle gut zu verst:ehen gestattet. Jedes 
Athanmol. beriihrt seine sechs unmittelbaren Nachbarn. Wenn die Moll. im Athan- 
gitter um ihre eigene Achse rotieren, erniedrigt sich der Radius auf 0,96. Endlich 
wird in analoger Weise aus den Dimcnsionen des raumzentrierten kub. Gitters von 
Hexamethylentetrammin ( D i c k i n s o n  u. R a y m o n d , C. 1923. I II . 151; M a r k , C. 1924.
1. 670) ein H-Radius von 1,29 A errechnet; dieser W ert, der m it dcm gemessenen 
C—C-Abstand 3,36 die Kantenlange 7,02 der Elementarzelle gut erklart, wird weiterhin 
benutzt. Fur das vom Vf. vorgcsclilagene Modeli, in dem das N-Atom eines Mol. 
immer drei H-Atome eines benachbarten beriihrt (symm. zur Diagonale der Elementar- 
zelle) ergibt sich ein N-Radius von 1,5 A, dessen GróBe auf eine „Anschwellung" des 
dreiwertigen Atoms infolge der nicht ausgenutztcn 2 Elektronen zuruckgefuhrt wird, 
aber in cinem verniinftigen Yerhaltnis zu dem gaskinet. Radius 1,2 stcht, der sich 
aus dem Tragheitsmoment 2,78 X 10-40 (R o b e r t s o n  .u. F ox, C. 1928. II. 1976) 
des Ammoniaks ergibt. — Fur Bzl. nimmt der Yf. auf Grund des vorliegenden rontgeno
graph. Materials an, daB der Ring eben ist (ahnlich dem Graphit) u. daB der ungesatt.
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Charakter des Rings sich in zwei (fiktiven) ,,Auswiielisen“ zu erkennen gibt, die senk- 
rceht aus der oberen u. unteren Flitehe des Rings herauskommen. Die Form dieses 
Auswuchses i s t  die eines halbkugeligen Dachs. Zu demselben SchluB fiihrt iii gewissem 
Sinne aueh die urspriingliche PATJLINGsche (C. 1926. II. 561) Theoric des Bzl., dio 
von P a u l i n g  inzwischen aber wieder yerlasscn wordcn ist (C. 1931. II. 185). Dio 
neue Theorie erklart den abnorm groBen Abstand der Schichten im Grapliit (3,40): 
Dor Radius des halbkugeligen Dachs, von dor Mitte des hesagonalen Graphitrings 
aus gcrechnet, ist 1,84 A (kleiner ais im Bzl., weil im Grapliit jedes C-Atom zu drci 
Ringen, sein viertes Elektron also zu drei Yerschiedenen Dachern gehort). Unter der 
Annahme, daB ein Dach der einen Schicht sich einfugt zwiselien drei Daclier der 
nachsten, erliiilt mail genau den Abstand 3,40. Vf. zeigt, daB aueh die róntgenograpli. 
Daten fiir Anthracen u. Naphtlialin ( B a n e r j e e ,  C. 1 930 .1. 3150; ygl. B h a g a v a n t a m ,  
C. 1929. II. 3113) sich mit den gemachten Annahmen gut deuten lassen, ebenso das 
Modeli des Bzl. u. des Hexamethylbenzols im krystallinen Zustand, woriiber Naheres 
im Original zu vergleichen ist. Fiir das neue Bzl.-Modeli m it einem Elektronendacli 
iiber der Ringebene (electronie dome) sprieht aueh der Wirkungsquersclmitt, don 
L o w r y  u . N a s i n i  (C. 1930 .1. 369) zu 19,0 A2 bestimmt haben, was sich nur so erklarcn 
laBt, daB ein Dach mit dem gaskinet. Radius 2,0 A vorhanden ist (Krystallradius 
des Dachs 2,45 A —20%, wie boi den Edclgasen); diese Annahmo fiihrt zu einem 
theoret. Wirkungsąuersclmitt von 18,6 A2. Nacli der Spreitungsmethode fanden 
A d a m  u . Mitarbeiter (C. 1928. I. 1272) eine Oberflacho des Bzl.-Rings von 24,0 A2, 
ein Wcrt, der sich genau so aus dem Modeli des Vf. ergibt (dabei wird, wie iiblich, der 
gespreitete Film ais fest angesehen). Aueh die groBe Raumbcanspruchung ,dio S t e w a r t  
(C. 1930. II. 1497) rontgenograph. bei fl. Bzl. u. anderen fl. aromat. KW-stoffen ge- 
funden hat, la,Ct sich befriedigend nur mit dom „Dach“ erklarcn, ebenso das m erk- 
wiirdige magnet. Verh. des aromat. Rings (R am A N , C. 1929. I I . 1780). Ubrigens ist 
schon bei einfachen ungesiitt. Verbb. (Athyleu, Acetylen) eino ziemlich groBe Raum- 
beanspruchung bekarmt ( T i t a n i ,  C. 1930. I. 3018. 1930. II. 1189), die gleiehfalls 
durch die AbstoBung der Bindungselektronen erklart werden kann. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 2141—65. Juni 1932. Ohio State Univ.) B e k g m a n n .

Alex Muller, Botalionsbewegwigen von Kettenmolekiilen in normalen Paraffinen in 
der Ndhe des Schmclzjw.nkl.es. (Naturwiss. 20. 282—83. 15/4. 1932. — C. 1932. I. 
2703.) _ _ S k a l i k s .

G. N atta und R. P iran i, Fesle Lósungcn durch Failung von Mischkryslallen und Iso- 
morphic bei Komplexsalzen des Platins und vierwertigen Tcllurs. I. Struktur von Ciisium - 
und IłubidiumchloroplatiTiai. Casium- u. Rubidiumchloroplatinat werden rontgenograph. 
nach der Pulvermethodo untersucht. Beide Verbb. krystallisieren kub. im NasPtCl6- 
Typ; Raumgruppo Ohs; 4 Moll. in der Elementarzelle. Kantenliinge der Elementarzellc
10,15 ±  0,01 bzw. 9,83 ±  0,01 A, D. (berechnet) 4,25 bzw. 4,04. Dio Bereehnung 
des Strukturfaktors ergibt fiir den Parameter 0,23—0,24. (Atti R. Accad. Lincei 
[Roma], Rend. [6] 15. 92—99. 3/1. 1932. Mailand.) H u n i g e r .

Ernest Gordon Cox, Die Krystallstruklur des Tetramminoplatincldorids. tlbcr die 
Konfigurat.ion des koordinativ vierzahligen, zweiatomigen Platins is t nichts Defmitives 
bekannt. Nach P a u l i n g  (C. 1931. II. 185) konnen die zweiwertigen Obergangs- 
elemento Ni, Pd u. P t in ihren vierzaliligen Verbb. eben konfiguriert sein, wofiir aueh 
dio Unters. von SuGDEN an den Ni-Verbb. des Bonzylmethylglyoxims (C. 1 93 2 .1. 
2690) u. die rontgenograph. Analyse des K^PdCl., u. K2PtCl4 nach D i c k i n s o n  (C. 1923.
I II . 532) sprieht. Fiir ein Kation [MX.,]" liegen analoge Beobachtungen nicht vor. 
VI. weist nacli, daB im [Pt(NH ).,]Ci2'H 20  die 4 NH3-Moll. in dorselben Ebene wie 
das Pt-Atom liegen. Die Verb. krystallisiert aus W. in tetragonalen Prismen, die sich 
bei haufigem Umkrystallisieren verfarben, wobei NH3 abgegeben wird. Die braune 
Farbę wird von K u r n a k o w  u . A n d r e j e w s k i  (C. 1930. II. 535) Mischkrystallen 
dor obigen Verb. mit der Verb. 4 [Pt(NH )4Cl,]Pt(NH )2C12 zugeschrioben. Vf. halt 
das fiir abwegig, weil die fraglichcn S u b stan zcn  nicht isomorph sind. Von der „Doppel- 
vcrb.“ konnten verschiedene Krystallarten erhalten werden (blaBgelbe Formen mit 
61% P t und dem Achseiwerhśtltnis cja =  0,952; fast farblose mit 59,1% P t u. cla =  
1,103; leuchtendgelbe mit 58,6% P t u. c/a =  1,18), die alle denselben Habitus mit 
gut ausgebildetem {001} besitzen. Moglicherweise gibt es viele Verbb. des Typs 
n[Pt(NH3)4CI2], Pt(I\H 3)2Cl2. Die ,,braunentŁ Krystalle sind nicht komogen braun, 
sondern stellenweise mechan. verunreinigt mit einer anderen farbenden S u b stan z. —  
An D reh au fn ahm en  mit K  a -S trah lu n g  yom Kupfer w urden ais Dimensionen der
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BIcmcntarzelle gofunden a =  7,39 ±  0,02, c =  4,21 ±  0,02; das Achsenverlialtnis 
stimmt m it dcm goniomctr. vcrmessenenen iiberein (KuKNAKOW u . A n d r e j e w s k i ,
1. c.; SELLA, Mem. Accad. Sci. Toriiio 17 [1858]. 337). Dic Dichte bctragt 2,57; im 
Elementarkorper befindet sich nur ein Mol. Da die Krystalle ditetragonale Symmetrie 
besitzen, kommen ais Raumgruppe D l„d, C \ v, D 1., u. D 14h in Betracht. Da alle (111)- 
Flaclicn gleicli ausgebildet sind, sind nur die beiden lctztcn moglieh, so daB jedenfalls 
[Pt(NH3)4] cben ist. Da Piezoelektrizitat nicht nacliweisbar ist, blcibt nur Dih . Es 
ergibt sich, daB die Krystalle ein Ionengitter besitzen, da sonst die Moll. Pt(NH3)4CL 
bipyramidal gebaut sein muBten m it den beiden Cl-Atomen im gleichcn Abstand vom 
P t auf der c-Achsc, was mit dereń Lange nicht yertriiglich ist. Aus Dih  folgt auch, 
daB jedes NH3 zwoi Symmetrieebcncn besitzt, d. h. um dio Pt-N-Bindung rotiert. 
Die Cl-Ionen liegen nicht in der Ebene des Kations [da die Intensitaten der Ordnungen 
von (001) nicht regelmaBig abfallen]; sie miissen in den Zentren der {100}-Ebenen 
liegen. F ur die NH3 bleibcn dann — da dio an sich móglichen {100}-Ebenen besetzt 
sind — die .{110}-Ebenen; sio liegen um (u =  ) ein Viertel der Lange der [110]-Achso 
voin P t entfernt. Bzgl. des H 20-Molekiils wird wahrscheinlich gemacht, dafl das
O-Atom im Zcntrum des Elementarkorpers liegt; die H20-Moll. rotieren gloiclifalls 
im Krystall. Die Atomkoordinaten im so erhaltencn Modeli sind: P t (0, 0, 0); 
Cl (l/2, 0, Va) u - (0, V„, V2); NH3 {u, u, 0); {-u, u, 0); (u, -u, 0) u. (-u, -u, 0); O-Atom 
(V2, i/z, l/2). Dieses Bild erklart auch dio relatiy leichte W.-Abgabe u. die beobachtete 
schwachc negative Doppelbrechung; cs wird best&tigt durch Vergleich mit SJmlichen, 
schon untersuchten Verbb. Ebene Konfiguration der Valenzen des zweiwertigen 
Platins ergibt sich aus der (unpubliziertcn) Unters. des Minerals Coopcrit (PtS). — 
Von Interesso ist nach diesen Ergebnissen dio Frage, ob in Vcrbb. des Typs [PtX 2Y2], 
wo die Valenzen nicht mehr tetragonalc Symmetrie haben, der Bau eben ist. Vor- 
laufige Mcssungen am a-[Pt(NH3)2(C5H 6N)2]Cl2 haben gezeigt, daB das Monohydrat 
monoklin ist, a: b: c =  1,788: 1: 1,172; ft =  113° 31'. Doch konnen hier die Verhalt- 
nisso durch die ritumliclic Oricntierung der Pyridinrmge komplizicrt sem. (Journ. 
chem. Soc., London 1932. 1912— 20. Juni. Birmingham, Univ.) B e r g m a n n .

Takeo Fujiwara, Die Anordnung der Mikrokryslalłe im  durch Siiblimalion cr- 
lialtenen Molybdanfilm. Durch Elcktronenbombardcment wird eine Mo-Anode so hoch 
erhitzt, daB Mo verdampft u. sich ais Spiegel auf der Glasglocke niederschliigt. Durch 
Ruckverdampfung dieses Mo zur Anodo entsteht auf dieser ein Mo-Film. Die rontgeno- 
graph. Unters. des Filmes nach dem LAUE-Verf. ergibt, daB dio anscheinend cinheit- 
lichen Kry stal lnadeln zusammengosetzt sind aus Mikrokrystallen, die meist so an- 
geordnet sind, daB dio (llO)-Ebenc in der Oberflache u. die Wiirfelkanto || der Langs- 
richtung der Krystallnadel liegen. Einzclne Nadeln bestehen aus groBeren Mikro
krystallen u. zeigen Faserstruktur mit [110] ais Fasorachse i. der Filmoberflache. 
(Jlemoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serio A. 15. 31—33. Jan. 1932. Kawasaki, 
Kanagawaken, Japan, Tokyo Electric Co.) HuNIGEK.

Rudolf C. Hergenrother, Eine Prazisionsmeihode zur Messung kleiner Ande- 
rungen der Giltcrdimcnsionen von Metalleinkryslallen. Eine Methode wird beschrieben, 
dic geeignet ist fiir die Unters. kleiner allmahlicher Gitteranderungen, wie sie in Le- 
gierungs- u. Mischkrystallreihen vorkommen. Nacli der angegebenen Methode wird 
der BRAGGscho Reflexionswinkel an einem Standardkrystall mit dem an dem zu 
untersuchenden K rystall auftretcnden yerglichen. Die zu vergleichendcn Krystalle 
sind ubereinander montiert, so daB die Reflcse an beiden Krystallen zugleich beob- 
achtet werden konnen. Der BRAGGsche Winkel wird nach der Methode von SlEGBAHN  
gemessen. Vorteilo des Verf. sind Einfachheit u. hohe Genauigkeit (0,002%), die ohne 
Anwendung eines genau kalibrierten Tcilkreises erzielt wird. — Die Resultate von zwei 
MeBreihen sind mitgeteilt. (Physics 2. 63—69. Febr. 1932. Pasadena [Calif.], California 
Inst. of Technology.) SKAL1KS.

N. H. Kolkmeijer und A. L. Th. Moesveld, Ober die Reglersche Eićhungsmethode 
zur Prazisionsbestimmung von Gitterdimensionen und die unsrige. D ie  von R e g l e r  
(C. 1932. I. 628) mittels einiger Steinsalzaufnahmen nach D e b y e -S c h e r r e r  er- 
haltenen genauen Korrektionen fiir Praparatdicke werden an den von den Yff. auf- 
gestellten Formeln (vgl. C. 1931. II. 3433) gepriift. Bei einer bestimmten Wahl fiir 
die Breite des Antikatliodenfokus i s t  dio Óbereinstimmung selir befriedigend. (Phy- 
sikal. Ztschr. 33. 265—69.15/3.1932. Utrecht, VAn 't  H oi’F-Lab. d. Rijks-Univ.) S k a l .

W. D. Coolidge und C. N. Moore, Ezpp.rimcnlelle Unłersuchung von Kałhoden- 
slrahlen aufierhalb der erzeugenden Rohre. Zusammenfassende Darst. vgl. C. 1927. I.
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1658. Besprochen werden: Verteilung der Stralilen auBerhalb der Rohre, physikal., 
ehem. u. biolog. Wrkgg. (General clectr. Rev. 3 5 . 413—17. Aug. 1932. General Electric 
Comp. Research Labor.) LOBENZ.

K. T. Bainbridge, Ein Massenspektrograph. Vf. entwickelt einen Massenspektro- 
graphen von hohem Aufldsungsyermogen (M: A M  — 500). Ionen mit Energien von 
5000—20 000 e-F werden durch einen 0,05 mm weiten Schlitz in ein Gebiet von ge- 
kreuzten elektr. u. magnet. Feldern eingefuhrt. Die Ionen, die diesen Teil des App. 
ohne Ablenkung durchąueren, treten in cin gleichfdrmiges magnet. Feld ein (Kamera- 
gebict der Apparatur) u. fallen auf die Oberflaehe einer photograph. Platte, nachdem 
sic einen Kreis von 180° besehrieben haben. Mit SCHUM ANN-Platten liegen die Ex- 
positionszeiten yon 30 Sek. fiir die 3 Isotopen des No bis 7 Min. fur die Isotopen des 
Hg. (Physical Rev. [2] 4 0 . 130. 1/4. 1932. Swarthmore, Pa., Franklin Inst.) G. ScilM.

Charles D. Bock, E in  inagnetisches Waitwinkclspeklromcler. In  einem magnet. 
Spektrometer des D EM rSTER-Typs werden die Ionen, die von der Quello diyergieren, 
angenahert in die Mitte des MeBschlitzes durch dio getroffone geometr. Anordnung 
gebracht. Eine Steigerung der MeBgenauigkcit kann noch durch genauere Yariation 
des ablenlcenden magnet. Feldes erreicht werden. (Physical Rcv. [2] 4 0 . 130. 1/4. 1932. 
Yale Univ.) ' G. S c h m id t .

W. M. H icks , nhv-Emission in Xenon mul Thallium I I I .  Vf. diskutiert den 
Aufbau der X I- u. Tl III-Spektren, um Bew'eiso zu finden fiir scine Theorio der 
?i/tv-Emission (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 168). (Philos. Magazine [7] 1 3 . 329—54. Februar 
1932.) .. B o r is  R o s e n .

H. Schiiler und E. G. Jones, Uber den Isotopenrerschiebungseffekl bei Hg, T l 
und Pb. Die in der C. 1 9 3 2 . II. 995 referierten Arbcit festgelegten RegelmaBigkeiten 
der Isotopenverschiebung bei schweren Elementen werden naher diskutiert. Durch Beob- 
achtungen an einigen Hg-II-Linien ist festgestellt worden, daB in Hg I I  ebenso wie in 
Hg I  die Terme der schwerstcn Isotope Hg 204 oben liegen. Es wird darauf hingewiesen, 
daB nach friiheren Messungen in Pb I  u. Pb I I  dio leichteste Isotope Pb 204 ani hochsten 
liegt, u. daB in Tl I I  wic in Hg dio schwerste Isotope Tl 205, in Tl I  dagegen wie in Pb 
die leichteste Isotope 203 am hochsten liegt. (Ztsehr. Physik 7 6 . 14—18. 12/5. 1932. 
Potsdam, Astrophys. Observ., E i n s t e i n -Inst.) B o r is  R o s e n .

A. Fowler und C. J. Bakker, Das Bandenspektrum des Stickstoffsulfids (N S ). 
Zwei neue Bandensysteme wurden in einem Entladungsrohr mit N u. S bei unkonden- 
sierter Entladung beobachtet. Sio cntsprechen den fi- u. y-Banden des NO u. werden 
dem NS-Mol. zugeschrieben. Dio /?- u. y-Banden des NS treten nur dann auf, wenn 
durch fortgesetzte Entladung in N„ letzto Spuren von 0 2 entfernt werden. Im y-System 
sind nur Glieder der (O — >- u")-Scric beobachtet wrorden, dio Formel fur die Banden- 
kópfe lautet (Die Bezeichnung ist analog der in NO):

2 ^  - > -  X * n i- .  v =  g  J  _  ( 1 2 1 2  v„ _  g  v„2)

22  ~ y  v = 4 3  ggg }  —  ( 1 2 1 2  v" -  8  a " 2)

Die Formel fiir das /J-System:
B 1 II*', —y  X 2 II* 1,: v =  39694 4 - (938,5 v' —  5,5 v~) 1 n ? 1 2 2 ó 5." 7 75 „"2,
B -H x/, —y  X 2//>/,: V  =  39880 +  (956,5 v' -  10,5 v v ~  7>7° v >

Der Dublettabstand im B  277-Zustand betragt 38 cm-1. Einige weitere Banden, 
die gleichzeitig auftreten, konnten in die bciden Systeme nicht eingeordnet werden. 
Einige Aufnahmen sind reproduziert worden. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 
1 3 6 . 28—36. 2/5. 1932.) B o r is  R o s e n .

N. R. Tawde und R. C. Johnson, Ver suche zur Auffindung des Spektrums von 
Borfluorid. Eine Entladung in BF3 zeigt neben den bekannten jBO-Banden einige 
neue starkę u. diffuse, nach Violett abschattierte Banden zw’ischen 6400—5646 u. 
5476—4438 A, die yielleicht dem BF-Mol. zugehóren. (Philos. Magazine [7] 1 3 . 501 
bis 504. Febr. 1932. London, Univ., Kings College.) B o r i s  B o s e n .

Max Nennhoeffer, Uber die Intensital ultraroter Wasserabsorptionsbanden bei 
starken LiCl- oder LiNOr Zvsdtzen. Der EinfluB yon starken LiCl- u. LiN03-Zusatzen 
auf die Absorption des fl. W. wird an den beiden Banden 1,47 u. 1,98 / ( in Abhangigkeit 
von der Schichtdicke studiert. Bei einer Dispersion von 130 A bzw. 165 A pro Spalt- 
breite gilt das Absorptionsgesetz in allen Fallen genau. LiN03 verschiebt den Schwer- 
punkt beider Banden nach kiirzeren Wellen. Es zeigt sich starkę Abhangigkeit von
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der Konz. LiCl verschiebt dic Bando bei 1,98 /i ais Ganzes nacb langeren Wellon, bei
1,47 fi bleibt der Schwerpunkt erhalten. (Physikal. Ztschr. 33. 439—43. 1/5. 1932. 
S tuttgart.) D a d i e u .

E. Lederle, Bestimmung der Eteklronenaffinilalen der Halogcne aus den kontinuicr- 
lichen Absorptionsspeklren der dampfformigen Alkalilialogenide. Es wird gezeigt, daB 
die Energie, dio dem Maximum der ultravioletten Absorption dampffórmiger Alkali- 
balogenido entspricht, ziemliob gut (mit Ausnahme der Natriumhalogenide) mit den 
von B o r n  u . HEISENBERG (C. 1924. II. 425) berechneten Djtfx-Worten iibereinstimmt. 
{ Dm x  =  Trennungsarbeit der gasfórmigen Molekule minus Ionisierungsarbeit des 
Kations plus Elektronenaffinitat des Anions.) Dio Obcreinstiinmung wird dadurch 
erklart, da(3 dic BORN-HEISENBERGsche Berecbnung dio Arbeit ergibt, dio bei kon
stantom Abstand der Ionen fur die Entladung der łonen u. fiir die Aufbebung der 
zwischen ih n en  bestchendon elektrostat. Bindung notig ist, u . daB auch bei dem dio 
Lichtabsorption auslosenden Elomontarakt der Elektroncnubergang von Anion zum 
Kation so schnell erfolgt, daB der Abstand der tragen Atomkerne wahrend dieses Aktes 
konstant bleibt. Einigo Abweichungen (besonders bei den Natriumhalogeniden) werden 
qualitativ durch die Nichtberucksichtigung der relatircn GroBe der Ionen bei den 
BORN-HEISENBERGschcn Berechnungcn gedeutet. Der Zusammenliang zwischen den 
Absorptionsmaxima u . den BoR N -IlEISE N BE R G sehen B erech n u ngcn  orlaubt cs, die 
Elektronenaffinitat der H a lo g cn e  zu bestimmen. Fiir Cl findet inan 90 ±  1 kcal (im 
Mittel fiir die gut miteinander iibercinstimmendcn Bcstst. aus KC1, RbCl, CsCl) fiir 
Br 82 i  1, fiir J  73 ±  1 kcal; fiir F  findot man durch Extrapolation nach verschiedenen 
Methoden 95 ±  2 kcal. Alle Werte sind in guter Ubereinstimmung mit denen von 
M a y e r  u . H e l m i i o l z  (C. 1932. I. 2677). (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 17. 353 
bis 361. Jun i 1932. Oppau, Forschungslaboratorium dor I. G. Farbonind.) Bo. Ro.

E . Lederle, 'Spektroskopischc Bestimmung der Elektroncnaffinilaten der Pseudo- 
lialogene OH und, ON. (Vgl. vorst. Ref.) Es werden die Dissoziationswarmc u. dio Maxima 
der kontinuierlichen Absorption dor Alkalilialogenide zusammengestellt. Es wird ge
zeigt, daB beide GróBen lineare Funktionen der Elektronenaffinitat des Halogens sind. 
U nter Voraussetzung, daB dieselbo lineare Bcziehung auch fiir OH u. CN gilt, werden 
dio Elektronenaffinitaten yon OH aus den Maxima der ultrayioletten Absorption des 
gel. Hydroxylions u. des cntsprechenden Masimums der Absorption der gasfórmigen 
Methylhalogenide zu 88 ±  1 bestimmt. Ahnlich wird die Elektronenaffinitat des CN 
zu ca. 92 ±  2 kcal bestimmt. Dio Dissoziationswarme des (CN)2 ergibt sich daraus 
zu 61 ±  3 kcal. Die Spaltarbeit dor aromat. C-Br-Verb. wird durch Extrapolation 
zu 75 kcal bestimmt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B . 17. 362—68. Juni 1932. Oppau, 
Forschungslab. d. I. G. Farbenindustrie.) B o r is  ROSEN.

N. R. Dhar, Das ullramolclte Spektrum von Schwefe.lkohlenstoff und dessen wahr- 
sclieinliclies Vorkominen in  der absorbierenden Almosphare der Sonne. Vf. diskutiort 
das Vork. yon H..S, CS2 u. anderen S-Verbb. in der Atmosphiire u. in Meteoriten. 
Der Vcrgleich der von W lLSON (C. 1929. I . 2510) gemessenen Absorptionslinien des 
CS2 m it den nicht identifizierten Linien des Somienspektrums (Tabelle im Original) 
scheint dafiir zu sprechen, daB CS2-Banden im Sonnenspektrum auftreten, insbesondero 
in dem Gebiet von 2979,33—3326,59 A. CS: kommt also wahrschcinlieh ebenso wio 
(CN)2 in sehr kleincn Mengen in der absorbierenden Atmospkare der Soimc vor. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 207. 209—16. 9/8.1932. Allahabad, Univ. Chem. Lab.) R. K. Mii.

G. H . Dieke und G. B. Kistiakowsky, Dic Rotalionsstruklur der ultravioletten 
Absorplionśbanden des Formaldehyds. Dio ultrayioletten Absorptionsbanden des CH20  
wurden m it 12 m-Gitter (Dispersion 0,4 A/mm) aufgcnommen. Die Banden bei 3520 
u. 3390 kónnen in erster Niiherung ais X-Banden eines symmetr. Krcisels bezeichnet 
werden. Sio entsprechen Dbergangen yon v =  0,1 des oberen Zustandes zum Nornial- 
zustand. Allo theorot. zu erwartenden Zweigo sind beobachtet worden, die Quantenzahl- 
zuordnung ist eindeutig, die theoret. Intensitatsyerhaltnisse konnten bestatigt werden. 
Dio Tragheitsmomente (unter Annalime, daB es sich um einen symmetr. Krcisel handelt) 
im Normalzustand sind: A  =  24,58; B  — 21,63; C =  2,951 ■ 10- '10. Im angeregten 
Zustand (v =  0): A — 27,98; B =  24,81; O — 3,176. Der H—iZ-Abstand im Normal
zustand r =  1,88 A. Unter Annahme, daB der G— H -Abstand wie in anderen Molekulen 
=  1,1 A ist, betragt der Winkel zwischen den beidon C—//-Bindungen 120° u. der 
C—O-Abstand 1,21 A (gegenuber 1,15 A in CO). Dic Obergange von geradem K  des 
oberen Zustandes zum ungeraden K  des Normalzustandes sind im Verhaltnis ca. 3: 1 
starker ais die umgekehrten. Dies wird dadurch erklart, daB dio Rotation um dic CO-
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Achse erfolgt u. daB somit derselbe Intensitiltswechsel auftreten muB, wie im H 2- 
Molokiil. Die Bandę 3430 zeigt ahnliche Struktur m it A  =  28,16; B  =  24,99; G =
3,173-10- '10 im oberen Zustand. Messungen bei 300° bestatigten die Annahme, daB 
im unteren Zustand der cc-Bandę bei 3700 A mindestens eine Kernschwingungsfreąuenz 
angeregt ist. (Proceed. National Acad. Sciences, U. S. A. 18. 367—72. Mai 1932. 
Tuxedo, Alfred Loomis Labor.) B o e is  R o s e n .

F. Almasy, Pradissoziation der Benzolmolekel im Elektronengrundzusland. Von 
yerd. Benzoldampf (<  2 mm Hg) wurde das monochromat. angeregte Fluorescenz- 
spektrum untersucht. Dem Bandensystem ist ein kontinuierliches Spektrum iiber- 
lagert (2650 bis 3200 A, Maximum bei 2850). Offenbar pradissoziieren die im unteren 
Elektronenzustand auf die Niveaus der hoheren Schwingungsterme gelangenden 
Molekule. Zur Deutung dieser Pritdissoziation kann man armehmen, daB sie durch 
Schwingung erzeugt werden — da der Geli. an Schwingungsenergie bei den hoheren 
Gliedern in den Folgen g r o B e r  Hauptschwingungen groBer ist ais die Dissoziations- 
energie einer k l e i n e n ,  findet strahlungsloser (jbergang in das Dissoziationskontinuum 
der kleinen Hauptschwingung s ta tt — oder daB strahlungsloser tlbergang von einem 
stabilen in einen instabilen Elektronenzustand stattfindet. Aus der Tatsache, daB 
sieh das kontinuierliche Fluorescenzspektrum i n n e r h a l b  des Gebietes der diffusen 
Banden befindet, wird auf die Richtigkeit der ersten Annahme gesclilossen (im zweiten 
Fali sollte das kontinuierliche Spektrum iiber die Grenze der Banden hinausgehen). — 
Es zerfallt also in verd. Bzl.-Dampf ein betrachtlieher Teil aller der Moll., weichen 
therm. mehr ais 5 X 1013 Erg (tiefster pradissoziierter Term) an Schwingungsenergie 
zugefiihrt wird. (Naturwiss. 20. 296—97. 22/4. 1932. Ziirich, Physikal.-chem. Inst. 
d. Univ.) B e b g m a n n .

S. Bhagavantam, Ramaneffekt in Oasen. I II . (II. vgl. C. 1932. I. 789.) Eino 
numer. Berechnung der In tensitat der Schwingungsramanstreuung fiihrt zu Werten, 
die von der gleiehen GróBenordnung sind, wie sio aueh das 13xperiment liefert. Dagegen 
besteht ein Unterschied zwischen bercchneten u. beobaehteten W erten des Polarisations- 
zustandes dieser Linien. Rechnung u. Yergleieh werden bei einigen 3-atomigen Moll. 
(N20  u. C02) durchgefiihrt. (Indian Journ. Physics 6. 557—62. 29/2. 1932.) D a d i e u .

A. Carrelli und J. J. Went, Inlensitatsmessungen im Ramanspeklrum. Quanti- 
ta tive Intensitatsmcssungen (Stufenspalt, MOLLsches Mikrophotometer) im Raman- 
spektrum des Bzl. u. GClt zeigen, daB man von Ramanbanden s ta tt  Ramanlinien 
sprechen muB u. daB jede Ramanlinie eino charakterist. Form hat. Fiir CC14 konnten 
die Halbwertsbreiten von 2 stokesschen u. 2 antistokesschen Banden A v =  217 u. 
319 gemessen werden. Fiir 217 ist die Form gleich, 319 zeigt eine grOBere Verbreiterung 
nach Rot. Ein Vcrglcieh der Breite der Ramanbanden mit U ltrarotbanden wird aus- 
gefiihrt u. liefert Unterschiede, die durch die MANNEBACKsche Theorie erklart werden 
konnen. Polarisationsverss. zeigen die verschiedenen Polarisationsgrade der Mitte u. 
des Randes der Ramanbande. Bei CCI,, war kein Kontinuum naehzuweisen, wohl aber 
bei Bzl. (Aufnahmo m it broitem Spalt). Durch einen Intensitatsvergleich der Ram an
banden m it dem Rayleighlicht war es moglich, das Verhaltnis der Streumoinentc der 
Moll. fiir die versehobene u. die unverschobene Frcąuenz zu bestimmen. (Ztschr. Physik 
76. 236—49. 31/5. 1932. Utrecht.) D a d i e u .

S. Bhagavantam, K&rnschwingwigen des Methan-MolekuU. Die Unters. der 
Polarisation von Ramanlinien des Methans bestatigte dic Annahme, daB die Freąuenzen 
2918 u. 3019 die 3. bzw. 4. Fundamenta]frcąuenz des Methans darstellen. Die Frequenz 
4217 ist nach Ansicht des Vf. ais die Kombination der 1. (1304) u. 3. Fundamental- 
freąuenz zu bezoichnen. (Naturę 129. 830. 4/6. 1932. Calcutta, 210 Bowbazar 
Street.) B o e is  R o s e n .

S. Bhagavantam, Die Ramanspektren der einfachen Kohlemcasserstoffe. Die 
Ramanspcktren von gasformigem GHl u. C2IIFt, yon yerfliissigtem Propan, Butan u. 
Isobulan werden aufgenommen u. die erhaltenen W erte im Hinblick auf U ltrarot- 
absorption u. Mol.-Bau diskutiert. Die Freąuenzen 1304, 1520, 2918 u. 3018 werden ais 
Grundfreąuenzen des Methanmol. angenommen. Nur die beiden letzteren erscheinen 
im Ramanspektrum: 2918 is t sehr stark, tr i t t  in Absorption nieht auf, u. entspricht 
der syrnm. Pulsation des ganzen Tetraeders, wahrend dio Linio 3018, dic schwach ist 
im Ramaneffekt u. stark  in Absorption, einem unsymm. Bewegungstypus entspricht. 
Eino relatiy schwaehe Ultrarotfreąuenz mit 4217 wird von DENNISON (C. 1926.1. 1109) 
ais Kombinationston 1304 +  2918 gedeutet. Das Auftreten der starken Freąuenz 993 
in gasfórmigem Athan, die im U ltrarot nieht yorkommt, diirfte der symm. Schwingung



1932. II . 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 t o c h e m ie . 2017

der beidon Methylgruppen entsprechen. Die starken H-Freąuenzen treten im Ultrarofc 
ais unaufgeloste Bandę auf. Propan besitzt eine tiefe Freąuenz bei 377, die bei Annahmo 
eines dreieekigen Mol. aueli zu erwarten ist. Zum Unterschied von Athan existiert 
hier eine Frequenz bei 1453, die der Transversalschwingung der H-Atome zugehort. 
Butan u. Isobutan zeigen diese Linie an nahezu der gleiehen Stelle, wahrend sio bei 
Athylen u. Acetylen fclilt. D a s Spektrum des Isobutana ist dem des Chloroforms u. 
Bromoforms sebr abnlicb, was durch die ahnlicho S truktur der Moll. zu erklaren ist. 
(Indian Journ. Physics 6. 595— 604. 29/2. 1932.) D a d i e u .

Etienne Canals, Marcel Godchot und Germaine Cauąuil, U ber die Baman- 
spektren einiger cydischer Kohlenwasserstoffe. Die Ramanspektren einiger cycl. KW- 
stoffe m it Cs, C7 u. Ca (u. /.war: Cyclopentan, Methylcyclopentan, Cydohexan, Methyl- 
cyclohemn, Cijdoheplan, Methylcydoheptan, Cydoodan u. Methylcycloodan) werden 
untersuclit. Beim Cyclopentan ist die Obereinstimmung m it der WEILERschen 
Messung (C. 1931. II. 3576) gut. Die Spektren der Grundkohlenwasserstoffe sind ein- 
ander sehr ahnlich. Dic CHa-Frequenz bei 1440 ist bei allen KW-stoffen unverandert. 
Die Einfiihrung eines CH3 erniedrigt besonders die starkę Linie bei 800 u. diese Er- 
niedrigung ist um so geringer, je weniger C-Atome der Ring enthalt. Die Spektren 
der Ringkohlenwasserstoffe werden mit denen der n. Paraffine verglichen. Dabei zeigt 
sich, da(3 die starken Linien im Gebiet bei 1200 nur in den cycl. Korpern vorhanden 
sind. Es wird darauf hingewiesen, daB eharakteristischerweise bei den ringformigen 
KW-stoffen das Prod. aus dem Quadrate der Frequenz mai der Zahl der C-Atome im 
Ring auf 6%  konstant bleibt. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1574—77. 2/5. 
1932.) D a d i e u .

P. Krłshnamurti, Das vollstandige Ramanspeklrum in Beziehung zur Ultrarot- 
dbsorption. II . Teil. Benzol, Cydoliemn und Odan. (I. ygl. C. 1932- I. 1494.) Die 
Ramanspektren von Bzl., Cydoliemn  u. n-Ocłan werden unter Yerwendung zweier 
getrennter Filter (o-Kresolpthalein u. Uranin) aufgenommen. Bzl. zeigt einige neue 
schwache Linien bei 687, 806, 1029, 1407 u. 1477 cm-1 , von denen die meisten mit 
starken Ultrarotmaxima zusammenfallen. Das Fehlen der Linio 992 cm-1 in der Ab- 
sorption boweist, daB die betreffende Schwingung inakt. ist. Der starken Ultrarot- 
frequenz bei 1025 cm-1 entspricht eine Ramanlinie, die gerade noch beobachtbar ist; 
es ist diejenige Linio, die in Bzl.-Deriw. starker wird. — Auch die Freąuenzen bei 407, 
2460, 2542 u. 2928 konncn bestatigt werden. Cyclohezan bat 2 neue Linien bei 2351, 
2630 c m '1; eine schwache bei 992 cm-1 ist auf Spuren von Bzl. zuruckzufuhren. Beim 
n-Octan konncn alle von Ga n e s a n  u . V e n k a t e s w a r a n  (C. 1929. II. 2645) beob- 
achteten Freąuenzen, mit Ausnalime der bei 352, 1356 u. 1398 bestatigt werden. Eine 
neue Linie bei 2733 wird gefunden. Gruppen schwacher Ramanlinien unterhalb 
1100 cm-1 scheinen auf die lange K ette des Octanmol. zuruckzufuhren zu sein. Die 
meisten starken Absorptionsmaxima sind bei den 3 Fil. auch im Ramaneffekt vorhanden. 
(Indian Journ. Physics 6 . 543—56. 29/2. 1932.) D a d i e u .

Marcel Cau, Ober die Inlerprelation der Versuchc von Pogany; Einflufi der Dicke. 
Priifung der C. 1932. II. 1126 entwickelten Theorie am Vers.-Materiał (vgl. C. 1929.
II. 386). Trotz der wenig befricdigenden Ubereinstimmung glaubt Vf., daB seine 
Erklarung ausreicht. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 2204—06. 20/6. 1932.) L o r .

Francis Perrin, Quanłentheorie der Energieiiberłragung zwischen Molekiilen gleidier 
Art. Anicendung auf fluorescierende Lósungen. Ankniipfend an die Arbeit von 
K a l l m a n n  u . L o n d o n  (C. 1930. I .  2353) wird das Problem der ąuantenmechan. 
Energieiibertragung fur den Fali gleichartiger Atome ausfiihrlich behandelt. Es werden 
Ausdriicke fur die Wechselwirkungsenergie abgeleitet u. es wird dio Zeit (in Abhiingig- 
keit von dem Atomabstand) berechnet, dio erforderlich ist, um dic Energio des an- 
geregten Atoms auf das unangercgte zu ubertragen. Der Abstand, fiir den diese Zeit 
von der GroBenordnung der mittleren Lebensdauer angeregter Zustande ist, ent- 
sprieht dem Abstand, bei dem die Polarisation des ausgestrahlten Lichtes durch 
Energieaustausch merklich beeinfluBt wird. E r betragt fur ruhende Molekule etwa 1/i 
der ausgestrahlten Wellenlange. Diese Betrachtungen werden auf don Fali von Mole- 
kiilen in Lsg. ausgedehnt, unter Beriieksichtigung ihrer kleinen Geschwindigkeit. u. 
des Einflusses des Losungsm. Der Wirkungsquerschnitt betragt in diesem Falle ca. 1/25 
der Wellenlange, ist aber immerhin noch 2-mal gróBer ais der experimentell beobachtete. 
Dio Storungen durch Molekule des LSsungsm. bewirken, daB die Differenz der Wahr- 
scheinlichkeiten fiir beide Molekule angeregt zu sein, exponentiell m it der Zeit abklingt. 
Die Austauscheffekte werden auch fiir schnell bewegte Molekule untersucht, unter
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Voraussetzung, daB dio Molekuło in keinem Augenblick sehr nalio aneinanderkommen. 
(Ann. Physiąue [10]. 1 7 . 283—314. April 1932.) B o r is  R o s e n .

Leon Gion, ifber die pliotochemisclie Ozydation luasseriger Ammoniaklosungcn. 
Bei Bestrahlung von 50 ccm 4°/0ig. NH.,-Lsg. mit der Hg-Dampflampc (Tomp. 40°) 
wird NH4N 02 gebildet, dio Konz. der Lsg. an N20 3 erreieht nach 42 Stdn. 34 mg/l 
u. nimmt dann nioht melir zu infolge photochem. Zers. dor NH4N 02. Vf. nimmt an, 
da(3 die Oxydation des NH3 durch 0 3 erfolgt, das sieli im Gasraum bildet. Dies wird 
dadureh belegt, daB in Abwesenheit von 0 2 im Gasraum keine Oxydation stattfindet, 
wohl aber beim Z utritt belichteter Luft zu unbeliehtetem NH3. Die bei der Belichtung 
einos NH3-Luftgemisohes zunaohst auftrotenden Nebel versehwinden boi weiterer 
Belichtung, kehren abor beim Schiitteln nach Abblenden der Lichtąuclle wieder. 
Im Einklang mit der Annahmo der Ozonisierung der Luft stelit die Abnahme der 
NH3-Oxydation mit steigender Temp. Durch Zugabe von 2 g ZnO oder T i02 wird 
merkliche Sensibilisierung erzielt; die sensibilisierendo Wrkg. von ZnO auf die Ozo
nisierung von 0 2 ist bekannt. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 9 5 . 421—23. 8/8. 
1932.) “ R. K. M u l l e r .

E. J. Bowen und J. E. Chatwin, Die phołochemische Ozydation von Alkoholen 
durch Kaliumdichromat. Teil IV. (III. vgl. C. 1931. II. 1G79.) Zunachst wird die photo
chem. Oxydation von CH30H  u. A. bei hoheren Konzz. (50 bzw. 15 Vol.-%) u. ver- 
schiedenem pH (4—1) untersucht. Im  Gegensatz zu fruheren Feststellungen zeigt sich 
nun, daB die Quantenausbeuto von der K2Cr20,-Konz. unabhangig ist. Das Ergebnis 
der yorliegenden u. der fruheren Unterss. ist folgendes: Die photoakt. Substanz ist 
HCrO,,'. Die Quantenausbeuto der Oxydation eines Acceptors (niedere aliphat. Alkohole) 
durch dieses łon ist prakt. temperaturunabhiingig (0—60°), unabhangig von der Wellen- 
lange zwisehen 4360 u. 3665 A, unabhangig yon der K2Cr20 7-Konz., aber abhangig 
yon der H'-Konz. zwisehen 10~4 u. 10"s infolge der „inneren Filterwrkg.“ des C r04"- 
Ions fur das HCrO.,'-Ion; oberhalb 10-1 liegt zwar alles Cr ais H CrO / vor, doeh bleibt 
dio Quantenausbeute nicht konstant, sondern steigt (von rund 1 [bei 10~4] zuerst 
langsam, dann rascher u. schcint bei hohen H'-Konzz. einem Grenzwert zuzustreben 
[1,85 bei 10-1]). Wie die weiterenUnterss. zcigen (s. u.) iindert sieh die Quantenausbeuto 
linear mit der Acceptorkonz. bei niedriger Konz.; bei lioher Konz. scheint ein Grenz
wert von zwoi reduzierten HCrO'4-Ionen (bei hoher H ‘-Konz.) u. von einem (bei etwa 
10~4 H'-Konz.) pro adsorbiertes Quant angestrebt zu werden. Der Rk.-Mechanismus 
diirfte folgender sein:

HCrO/ +  h v  =  HCrO,,'*
HCr04'* +  CHaOH =  CH20  +  OH' +  H20  +  CrO?

Bei niedrigen H'-Ionenkonzz. reagiort ein 4-wertiges Cr walirscheinlich mit einem 
zweiten u. gibt ein drei- u. ein funfwertiges Cr, letzteres oxydiert therm. ein zweites 
Alkohol-Mol. Bei hohen H ’-Konzz. lauft wahrscheinlich noch II ' +  CrIV +  CrVI 
2 Crv, gefolgt von der therm. Oxydation zweier Alkoholmoll. Die Abhangigkeit der 
Quantenausbeute von der H ’-Konz. liiBt sich dann darstellen durch: Quanten- 
ausbeuto =  (1 +  2 k [H ‘])/(l -f k [H‘]). Mit einem W ert von k =  100 lassen sich 
dio beobachteten Quantenausbouten befriedigend boreehnen.

Verss. mit niedriger Acceptorkonz. werden an Alkoholen bis Butylalkohol, an 
CH3CHO u. C3H,CHO, an Glykol, Glycerin u. Glykose durchgefiihrt; bestimmt wird 
dio Quantonausbeuto in Abhangigkeit von der Acceptorkonz. Es wird versucht, dio 
Ergebnisse im Sinne dor Anschauungen von M o e l w y n -H u g h e s  (C. 1932. I. 1869. 
2807) zu deuton; es zeigt sich aber, daB dic aus der kinot. Gastheorie berechneten StoB- 
zahlen annahernd gleich sind, wahrend dio Quantenausbeuten bei gleicher Molaritiit 
von 0,7 bis 12,9 yariieren. Vf. nimmt an, daB das angeregte H Cr04' mit einem Aceeptor- 
mol. reagieren kann oder auch beim ZusammenstoB mit einem W.-Mol. desaktiviert 
wird; nur ein Teil der StóBo ist wirksam. Oder der Rk.-Eintritt hilngt davon ab, ob 
das HCr04'-Ion mit einem Mol. A. oder einem Mol. W. verbunden ist. Die Gleichheit 
der Quantenausbeute der entsprechenden Alkohole u. Aldehyde ware dann zufallig. 
(Journ. chom. Soe., London 1932. 2081—85. Juli.) L o r e n z .

A s. E le k tr o c h e m ie . T h e r m o ch em ie .
C. P. Smyth und W. S. Walls, Dipolmomenl und Molekiilstruklur. 8. Mitt. 

Koinplizierłe Dipole und langkellige Molekule. (7. Mitt. vgl. C. 1932. II. 505.) Wahrend 
eine theoret. Diskussion der Verhiiltnisse bei den Athylenhalogeniden noch moglich 
ist, lassen sich in komplizierteren Moll. die potentiellc Energie u. ikr Zusammenhang
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m it den Oscillationen der Dipole nicht mehr glatt berechnen. Es wird deshalb an- 
genommen, daB die weehselseitigen potentiellon Energien der Dipole u. jeder ster. 
Effekt zu vernaehlassigen sind u. daB boi der Rotation um eine einlaehe Bindung alle 
Lagen gleich wahrschemlieh sind. Es werden so folgende Gleichungen angegeben, in 
denen m  Bindungsmomente, i} der Kohlenstoff- u. a  der Sauerstoffwinkel (beide 
110°) ist. ______________
1. Br(CH2)nBr. viy =  C-Br. pi =  m l ]/2 — 2 (— cos ■&)"
2. CH2Br • CHBr • CH2Br. fi =  w, 1/3 +  4 cos2 #  +  2 cos3 &
3. HO(CH2)2OH. to2 =  C-O, w =  O-H._____________________________
H =  ]/2  (to22 m32 — m22 eos2 #  — m3- cos2 a cos2 #  +  2 to2 m3 cos a sin2 #
4. CI(CH2)2OH K  =  C-Cl).____________________________ __ _____________
fi — j/flij2 +  m„2 +  m32 — 2 m l m2 cos2 & +  2 to2 to3 cos a  — 2 7% cos a cos2 tł
5. Cl(CH2)3OH~ oder Br((CH3)3OH,_______________________________________
/.i — V To! 2 +  t o .,2 +  m32 +  2 TOt to2 cos3 #  -j- 2 m2 to3 cos a -)- 2 TOt to3 cos a cos3 #
6. (CH,X 'CH2)20  (?B[ =  C-X, to3 Resultante der beiden C-O-Momente; sie liegt
auf der Winkclhalbierenden von a).

/( =  ]/2 toł2 +  m32 +  2 łfij2 cos3 d — 4 ml m3 cos2 /I cos i?/2.
Zu den Messungen wurden Bzl., Heptan u. Dioxan ais Losungsm. verwendet. Ver-
sehiedene Priiparate des letzteren zeigten nicht immer gleiche Konstanten. Es wurden
folgende Dipolmomente gefunden: Trimethylenbrmnid in Bzl. bei 25° 1,97, bei 50°
I,98 (ber. 2,36), Telramethylcnbromid in Bzl. bei 25° 2,00, bei 50° 2,03 (2,67), in Heptan 
bei 25° 1,96, bei 50° 2,01, Pentamethyleribromid in Bzl. bei 25° 2,25, bei 50° 2,28 (2,68), 
Decaniethylenbromid in Bzl. bei 25° 2,54, bei 50° 2,56 (2,69), 1,2,3-Tribrompropan in 
Bzl. bei 25° 1,57, bei 50° 1,59, in Heptan bei 25° 1,48, bei 50° 1,51 (2,36), Athylen- 
chlorhydrin in Bzl. bei 25° 1,88, bei 50° 1,89, in Dioxan bei 25° 2,07, bei 50° 2,09 (2,41), 
Trimelhylenclilorhydrin in Bzl. bei 25° 2,19, bei 50° 2,24, in Dioxan bei 25° 2,30, bei 
50° 2,35 (2,42), Trimethyhnbromhydrin in Bzl. bei 25° 2,17, bei 50° 2,21 (2,42), f!,p'-Di- 
chlordiathyUither in Bzl. bei 25° 2,58, bei 50° 2,57 (2,94), /?,/?'-Dijoddiathylćither in Bzl. 
bei 25° 2,23, bei 50° 2,23 (2,43). Nach den angegebenen Formeln errechnen sich weiter 
fiir schon untersuchte Verbb. folgende Werte: Ałhylenbromid 1,99 (gef. 0,8—1,05), 
Athylenglykol 2,1 (2,0), Propylenglykol 2,1 (2,0), Trimethylenglykol 2,1 (2,3), Hexa- 
methylenglykol 2,1 (2,3), Dekamelhylenglykol 2,1 (2,3). — Es kann nicht erklart werden, 
warum das Moment von Tri-, Penta- u. Dekamethylenbromid in Bzl. stets um ca. 0,2 
kleiner ist ais in Heptan (friiliere Messungen). Bei Athylen- u. Trimethylenchlor- 
hydrin lialten Vff. die in Bzl. gefundenen Werte fur korrekt, woraus zu sehlieCen ist, 
daB aueh die Dipolmomente der Glykole, die in Dioxan bestimmt wurden (C. 1931.
II. 1107) um 0,1 bis 0,3 zu hoeh sind. — Die Weeliselwrkg. der C-Br-Dipole in den 
Dibromiden nimmt mit steigender Iiettenlange erwartungsgemiiB ab. Nach Gane 
u. I ngOLI) ist fiir eine KW-stoffkette die starre Zickzackform stets mit dem Minimum 
der potentiellon Energie yerkniipft. Danach sollte es ein Alternieren des Moments 
bei den Polymethylendibromiden geben. Ob das zutrifft oder ob die C-Br-Bindungen 
an den Enden der Molekule Orte ungestorter Rotation sind, liiBt sieli nicht sicher 
entscheiden. Doch sprieht fiir die erstere Auffassung, daB das Moment des Tetra- 
methylendibromids ahnlicher dem der Tri-, ais, wie zu erwarten, der Pentayerb. ist. 
Die geringe Diskrepanz zwisehen berechnetem u. gefundenem Moment beim Athylen- 
u. Propylenglykol, wird so gedeutet, daB dio C-O-Bindungen in trans-Stellung zu- 
einander stelien u. nur die O-H-Momente um die C-O-Bindungen rotieren. Dio Halogen- 
hydrine ordnen sich gut zwisehen die Dihalogenide u. die Glykole ein. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 2261—70. Juni 1932. Princeton, New Jersey, Univ.) Bergmann .

Gert S teulinann, Die Diełeklrizitatskonstanten einer Anzahl von Kaliutnsalzen und 
Alkalilialogeniden. Vf. bestimmt nach der Mischmethode u. in der Anordnung von 
SCHUPP (C. 1932. I. 2687) aber bei lioheren Freąuenzen (2 X 10° Hertz) die DEE. 
(mol. DEE. =  (e— 1) Mjd) der folgenden Salze: K-Perchlorat 5,9 (269,5); K-Cyanid
6,15 (221,0), K-M odanid  7,9 (355,5), K-Bromat 7,3 (325,8); K-Jodat 16,85 (872,0), 
tertidres K-Phosphat 7,75, sek. Kaliumphosphat 9,05, prim. K-Phosphat 31 (1745), 
prim. K-Arseniat >  31. Die Dichte von sek. u. tert. K-Phosphat ist in der Literatur 
noch nicht bekannt. Fiir K-Arseniat konnte kein Jlischmittel geniigend hoher DE. 
gefunden werden; offenbar bildet es wie das prim. K-Phosphat Dipole. Ferner wurden 
untersucht: Lithiumbromid 10,95 (250,7), Lithiumjodid 8,2 (237,6), Natriunibromid, 6,1
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(271,3), Natriumjodid 6,15 (210,8). (Ztschr. Physik 77. 114—16. 19/7. 1932. Dresden, 
Techn. Hochsch. Inst. f. Allgemeine Elektrotechnik.) B e r g m a n n .

A. Piekara, Die Dielektrizitdtskonstante von fliissigem und Jestem Nitrobenzol. 
Die Unters. der elektr. Polarisation verd. Hexanlsgg. von Nitrobenzol zeigte, daB 
im Gegensatz z u W o lfk e  u. M azu r (C. 1931. II . 3189) bei 9,6° keine Anderung des 
Moments oder der Polarisation beobachtet werden kann, ebensowenig bei irgend einer 
anderen Temp. zwischen —4 u. +30°. Eine Wiederholung der Messungen von M azur 
(O. 1931. I. 1417) an besonders gereinigtem Nitrobenzol in einem Kondensator aus 
Thermometerglas u. Platin zeigte, daB die DE. bei 9,6° keine Anomalie zeigt. Ein 
abrupter Abfall findet nur beim Gefrieren sta tt, entweder in der unterkiihlten FI. 
oder beim n. Gefrierpunkt (5,66), letzterenfalls von 37,25 auf 7,36, von da aus weiter 
bis zu 3,44 bei 0°. Auch die Dichte-Temp.-Kurve zeigt bei 9,6° keine Anomalie, ebenso 
die elektr. Polarisation von fl. Nitrobenzol u. die Mol.-Refr. Die Ergebnisse von 
M azu r sind entweder durch dio andere A rt der Reinigung bedingt oder aber durch 
die Existenz einer zweiten Modifikation des Nitrobenzols, dereń Existenzbedingungen 
noch nicht sicher bekannt sind, die aber auch S t e w a r t  (C. 1932. II. 663) beobachtet 
zu haben scheint. (Naturę 130. 93. 16/7. 1932. Rydzyna, Polen, Sulkowski-Gym- 
nasium.) B e r g m a n n .

K. Hrynakowski und K. Kalinowski, Ober die Bestimmung der Dielektrizitdts
konstante fliissiger Didektrica nach der Heterodynmethode. Die Best. der DE. kann am 
genauesten mittels der Heterodynmethode ausgefiihrt werden (vgl. W OLFKE, C. 1930.
II. 199). Fur diesen Zweck wurde eine einfache Apparatur konstruiert, bestehend aus 
einem Scnderkreis, der zugleich ais Messungskreis verwendet wird u. einem Indicator- 
kreis, der aus einem einfachsten Ruckkopplungsempfanger bestand. — CCZ4: DE. 2,24.
A.: DE. 4,50. (Roczniki Chemji 12. 225—31. 1932. Posen, Univ.) SCHONFELD.

C. Ramsauer, Wirkungsąuerschnitt und Gasenlkidimg. Gekurzter Wiederabdruck 
eines Aufsatzes aus dem Buche: P e t e r s e n , Forschung u. Technik 1930. Vf. zeigt 
an einigen Beispielen, welche Bedeutung der W irkungsąuerschnitt u. seine Abhiingigkeit 
von der Geschwindigkeitfiir Gasentladungsprobleme techn. Art hat. (Jahrb. Forsch.-Inst. 
Allg. Elektrizitatsges. 2. 227—28. 1930.) B r u c h e .

M. Didlaukis, Zur Wanderungsgeschwindigkeit von Elektrcmen. Vf. gibt eine ein
fache Methode an zur esakten Berechnung der Wanderungsgeschwindigkeit von Elek- 
tronen unter sehr allgemeinen Annahmen. Spezialfalle werden betrachtet. Die Methode 
wird an bereits vorliegenden Unterss. gepriift. (Ztschr. Physik 77. 352—55. 2/8. 
1932.) A s c h e r m a n n .

P. Bachtiger und M. Wehrli, Ober den Kathodenfa.ll in der Bogenentladung. Be
rechnung des Kathodenfalles fur eine Ausdehnung der positiven Raumladungsschicht 
an der Kathodc kleiner ais die mittlere freie Wegliłnge der Elektronen. Es ergibt sich 
eine Methodo zur Best. des Verhaltnisses von positivem Ionenstrom zu Elektronen- 
strom an der Kathode. (Helv. phys. Acta 5. 161—65. 1932. Basel, Univ., Physikal. 
Inst.) L o r e n z .

M. Wehrli und P. Bachtiger, Ober Elektronenstojie in  der Bogenentladung. (Vgl. 
vorst. Ref.) Ausdehnung der theoret. Betrachtungen auf den Fali einer negativen 
Sondę. (Helv. phys. Acta 5. 233—36. 1932. Basel.) L o r e n z .

A. Guntherschulze und Herbert Schnitger, Mindeststromstarke des wrmalen  
Kathodenfalles und der pósiłiven liaumsaule. Nach ROGOWSKI (C. 1931. II. 2126) 
reiBt eine n. Glimmentladung bei einer bestimmten Mindeststromstarke ab, weil im 
Fallraum eine elektr. Querkraft yorlianden ist, die die Ionen aus dem Entladungskanal 
heraustreibt. Diese Mindeststromstarke wird von den Vff. untersueht. Sie ist von der 
Betriebsspannung unabhangig; bei geringeren Drucken ist sie um so groBer, je kleiner 
der Elektrodonabstand ist. Vom Druck ist sie bei gegebenem Elektrodenabstand bei 
den Edelgasen u. 0 2 unabhangig. Bei N2 nimmt sie mit dem Druck etwas zu. Bei H , 
gilt die Beziehung i2mln. =  p/5. Bei den Edelgasen u. 0 2 erlischt die Entladung, wenn 
der Durchmesser des Glimmlichtes auf das 2—3-faehe der Fallraumdieke yerringert 
wird. Fiir N2 u. H2 gilt bei einem mittleren Druck (1 mm) das gleiche. So lange die 
Entladungsstromstarke ein Vielfaches der Mindeststromstarke betragt, ist die E n t
ladung infolge des groBen Abstandes der GefiŁBwande, abgesehen von Glimmlicht u. 
Anodenglimmhaut, vollkommen lichtlos. Bei Anniłherung an die Mindeststromstarke 
steigt in H2, N2, O, von der Anodę eine schlanke, scharf abgegrc-nzte, in einigen Gasen 
geschichtcte positive Saule zum Glimmlicht hinab, wiihrend die Brennspannung stark 
ansteigt (z. B. von 400 auf 1000 Volt). Vff. nennen diese Saule, weil sie sich im freien
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Raume oluie Mitwrkg. der GefaBwand ausbildet, „Raumsaule“ . Es flieBt also in den 
Molekiilgasen der Strom in einem engen, kogelformigen Kanał von dor Katliodc zur 
Anodę, dessen Kegelwinkel etwa 10° betragt. Bei den Edelgasen dagegen breitet sieli 
die Strómung so weit aus, daB sie die ganze Anodę bedeckt, so dafi der ICegelwinkel 90° 
u. mehr betragt. Vff. weisen auf die Wichtigkeit dieses Unterscliiedes fiir das Vcr- 
stiindnis des Mechanismus der gewohnlichen positiven Saule hin. (Ztsehr. Physik 77. 
333— 45. 2 /8 . 1932. Dresden, Techn. Hoehseh., Inst. f. allg. Elektrotechn.) A s c h e r m .

K. Sommermeyer, Die Energiebilanz der positiven Edelgassaule. Die 3 Anteilo 
der gesamten Leistung einer positiyen Saule: ^„-yolumenerwarmung, ^-Energio der 
durch die Rohrwande hindurehtretenden Strahlung, i?0-Energie, welcho in oder an 
der Wand in Warme umgesetzt wird, werden cinzeln bestimmt. Der Rohrdurchmesser 
der Saule wurde zu 4 cm gewahlt, der Gasdruek betrug meistens 1 mm, die Stromstarke 
konnte bis 250 mA gesteigert werden. Ev wurde nach der Methode yon P u p p  (v g l. 
C. 1 9 3 1 . I. 2023) bestimmt. E s konnte durch Messung der Wandtemp. bestimmt 
werden. Durcli Subtraktion von Es +  E v aus der gesamten Leistung des Rolires 
konnte man E 0 berechnen. Es wurde die Abhangigkeit der 3 Anteilo yon den Esperiment- 
bedingungen (Stromstarke, Druck, durch Magnesiumzerstaubung regulierte Reinheit 
des Gases) gemessen. E v botriigt bei sauberen Bedingungon, unabhiingig von der Strom
starke, ca. 20% der Stromarbeit. Vf. yermutet, daB E v prakt. nur durcli elast. Elek- 
tronenstoBe bedingt ist. Thcorot. Uberlegungen zur angenaherton Bereohnung yon 
E v werden angegeben. Sie stimmen fiir He mit don experimentellen W erten gut iiberein, 
ergeben aber fiir Ne u. Ar zu kleino Werte. Zur Deutung der groBen Volumenwarme 
bei Ar u. Ne werdon Plasmaschwingungen angenommen. Die einzclnon Faktorcn, die 
zu Es u. E 0 beitragen, werden besprochen. Es wird die Wrkg. von Yorunreinigungen 
diskutiert, die hauptsiichlich in der Verlagerung der Warmeproduktion von der Wand 
in das Volumen der Saule sich auBcrt. Dies wird ais Folgę der Ausbildung oiner Gas- 
schicht an der Wand gedeutet; durch Resonanzstralilung u. durch StoB metastabiler 
Atome odor positiycr Ionen konnen aus dieser Gasschielit rasche Elektronen ausgelost 
werden, die im Gas durch elast. ZusammenstoBe Volumenwiirme erzeugen. Dies allein 
wiirde allerdings die GróBe des beobachteten Effektes kaum orkliiren konnen. (Ann. 
Physik [5] 1 3 . 315—36. 20/4. 1932.) B o r is  R o s e n .

Arnold Pliimer, Uber die Trdgerbildungsspannung des Heliums. Vf. untersucht die 
Tragerbildungsspannuiig des Ho ohne Rucksicht auf yorhandene Theorien, aber unter 
Berucksichtigung aller bekannten Fehlerąuellen. Dio MeBanordnung gestattet die 
gleichzeitige Mengenmessung dor Trager (T) u. der sie erzeugonden Elektronen (Q), 
woraus sich fiir jede bestimmte Elelctronengeschwindigkeit das maBgebende Verhaltnis 
T/Q  eindeutig ergibt. Der EinfluB der Feldverhaltnisse, des Gasdruckes u. der Elek- 
tronenintensitat im MeBraum, begleitender Fremdgase u. sonstiger Stóreffekte, wie 
die liehtelektr. Wrkg. auf die Elektroden, wird untersucht. Die Triigerbldg. in Misch- 
gasen bekannter Zus. — He, Ne, II2 — wird in besonderen Verss. liinsichtlich dor 
Triigerausbeute u. der Lage der krit. Stellen untersucht. Besondercr W ert wird auf 
die Entscheidung der wichtigen Frage gelegt, welcho speziellen Stellen dor Geschwindig- 
keitsverteilung der Elektronen u. der ?'/Q-Kuryen ais maBgebende Bestimmungs- 
stiicke fiir die krit. Potentiale anzusehen sind. — Vf. stellt auf Grund der Unterss. 
fiir He eine Lichterregung fest bei 19,3 ±  0,2 Volt; ais Tragerbildungsspannungen 
finden sich 24,3 ±  0,2 Volt u. 79,0 ±  0,5 Volt. Die Arbeit enthalt eine Zusammen- 
stellung aller neueren Angaben iiber die krit. Potentiale des Ho. (Ztsehr. Physik 77. 
356—73. 2/8. 1932. Heidelberg.) A s c h e r m a n n .

Willard H. Bennett, EinfLu/i der Antikathode auf den Durchbruch bei kaller 
Emissicm. (Vgl. C. 1 9 3 1 . II. 2573.) Ausfiihrliche Mitt. zu C. 1 9 3 2 . I. 1757. Der Durch
bruch bei kalter Emission bei Drucken niedriger ais 10“5 mm wird durch einen Strom 
positiyer Ionon hoher Geschwindigkeit bewirkt, der durch einen anfanglick kleinen, 
die Antikathode streifenden Elektrononstrom ausgelost wird. (Physical Rev. [2] 4 0 . 
416—24. 1/5. 1932. Ohio State Univ. Mendenhall Labor. of Physics.) L o r e n z .

Willard H. Bennett, Einflu/3 einer Olas-Antikathode au f die kalle Emission. 
(Ygl. vorst. Ref.) Die Emission einer kalten Kathodo wird auf eine Glasscheibe in einem 
magnet. Feld gerichtet. Das Verh. der Emission zeigt, daB ein Ruokstrom positiyer 
Ionen von der Glasantikathode dem Elektrononstrom entgegenlauft. (Physical Rev. 
[2] 4 0 . 1043—44. 15/6. 1932. Ohio State Univ. Mendenhall Labor. of Physics.) L o r .

J. Dor£man, Mechanismus der Supraleilfahigkeit. Es laBt sich annehmen, daB 
der tJbergang von n. Leitfahigkeit zur Supraleitfahigkeit mit einer A rt spontaner

XIV. 2. 131
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Kopplung dor Elektronen yorbunden ist. Dami mussen gewisse Ahnlichkeiten zwischen 
Supraleitung u. Ferromagnetismus bestehen. So miiBte die Kurve der spezif. Warme 
in der Nahe der Sprungtemp. iihnlich yerlaufen wie beim C oR IE -P unkt. Dies ist aber 
bei Pb nicht der Pall (vgl. Me n d e l s s o h n  u . SlMON, C. 1 9 3 2 . I .  3390). Entweder ist 
also die Theorie der spontanen Kopplung falseh oder die Zalil der Leitungselektronen 
ist im Yergleich m it der Zahl der Atome gering, so daB die Anomalio der spezif. Warme 
nicht mit calorimetr. Methodon gcfunden werden kann. Nach Messungen des Vfs. 
macht sich die Anomalio der spezif. Warme beim C U R IE-Punkt in den thermoelektr. 
Effekten (THOMSON-Effekt) so stark bemerkbar, daB die GroBe der Anomalie aus den 
thermoelektr. Konstanten bcrechnet werden kann. D ie  Messungen von B o r e l i u s , 
K e e s o m , J o h a n s s o n  u. L i n d e  (C. 1 9 3 2 . I. 2555. 2556) ermogliehen nun die Be- 
reehnung des THOM SON-Effektes fur Sn u. Pb bei tiefen Tempp. u. so eine Aussage 
uber die Anomalie der spezif. Warme. Die Kurve des THOMSON-Koeff. von Pb ais 
Funktion der T em p. (4—36° absol.) ist den Kurven ferromagnet. Korper ahnlich; es 
ist daher wahrscheinlich, daB sie den allgemeinen Verlauf der spezif. Warme der Leitungs
elektronen wiedorgibt. Auffallig ist, daB das Maximum dieser Kurve (10,5° absol.) nicht 
m it der Sprungtemp. (7°) zusammenfallt. — Es lilBt sich nun berechnen 1. dio Hohe 
des Maximums der spezif. Warmekurve (.—-10- 25 cal/Grad fiir ein Elektron) u. 2. die 
E ncrgied ifferen z zwischen n. u. supraleitendem Zustand bei absol. Nuli ( ~ 1 0 -17 Erg. 
fiir ein Elektron). Aus der Genauigkeit der calorimetr. Messungen liiBt sich mit Hilfe 
dieser Werto dio Zahl der Leitungselektronen abschiitzen; sic muB geringor ais 7200 
der Zahl dor Atome sein. Eerner lassen sich mit ziemlich guter Oboreinstimmung mit 
der Erfalirung der Schwellenwert des magnet. Peldes II0, sowie auch der Schwellenwert 
dor Freąuonz v0, die bei absolut Nuli den supraleitenden Zustand aufheben, berechnen. — 
Interessant ist, daB die Frequenz der LARM OR-Priizession, die II0 entsprieht, gleich v0 
ist. (Naturo 1 3 0 . 166—67. 30/7. 1932. Leningrad, Physikal.-Techn. Inst.) L o r e n z .

R. L. Muller, Das Wesen der Ionerdeiłfahigkeit von Olasern. Ausfiihrliche Mitt. zu 
C. 1 9 3 2 . I. 3391. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1 . 407—24. Marz 1932. Leningrad, 
Inst. f. chem. Physik.) L o r e n z .

J . Sebor, Tlieoretische Ableilung des Verdunnungsgeselzes von J. II. van't Iloff. 
Dic empir. Formel von v a n ’t  H o f f  fiir dio Abhiingigkeit der clektrolyt. Dissoziation 
von der Verdiinnung des Elektrolyten wird theoret. abgeleitet, wobei angenommen 
wird, daB die Ionon des dissoziierten Anteiles des Elektrolyten eine Attraktion auf die 
Ionen des Lflsungsm. ausiiben werden. (Cliemickó Listy 26. 234—35. 25/5. 1932. Prag, 
cech. techn. Hochsch.) M a u t n e r .

E. Wilke und W. Martin, BeUriige zur Tlieorie der konzentrierten Losungen.
IV. Mitt. (III. vgl. C. 1 9 2 7 . II. 367.) Vff. messen die Potentiale von Br- u. J-Elek- 
troden in wss. HBr bzw. H J. Die Ergebnisse werden im Einklang gefunden mit der 
Auffassung, daB die Ionenradien der Halogenwasserstoffsauren sich sprunghaft mit 
der Konz. andern. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 6 0 . 39—44. Mai 1932. Heidel
berg.) J o r n  L a n g e .

S. I. Ssokolow und A. H. Passynsky, Vber Glaseleklroden. Vff. messen das 
Potential von Elektroden aus Li-, Na- u. K-Glas im Vergleich zu Wasserstoffelektroden 
in alkoh. Lsgg. der verschiedenen Alkaliionen. Dio Abweichungen der untersuchten 
Elektroden von ihren n. Funktionen ais Wasserstoffelektrode wachsen mit den Radien 
der (nackten) Kationen in der Glasphase u. nehmen ab m it zunehmendem Radius der 
Kationen in der Losungspliase. Die groBten Abweichungen treteń auf, wenn das Glas 
dasselbe Kation enthalt wio die Lsg. Vff. schlieBen daraus, daB die Elektrodenfunktion 
des Glases in engem Zusammenliang mit dem D urchtritt der Kationen aus der Wasser- 
phase in das Glas steht. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 6 0 . 366—77. Juli 1932. 
Physikal.-chem. u. kolloidchem. Lab. d. Zentralen Forsch.-Inst. f. Lederind.) J. L a n g e .

G. Haugaard, Studien iiber die Glaselekłrode. Die Spannung der Kette Hg-Hg„Cl,/ 
„Innenlsg." / Glasmembran /  „AuBenlsg.“ /  Hg2Cl2-Hg wird gemessen, wobei " ais 
„,Imien-“ bzw. „AuBenlsg.“ Pufferlsgg. yerwendet werden, die in weehselnder Konz. 
verschiedene Alkalisalze enthalten. Durch Vertauschen der Innen- u. AuBenlsg. u. 
auch durch Verss. mit einseitig versilberter Membran wird gezeigt, daB sich die Doppel- 
schichton auf beiden Seiten der Membran unabhiingig voneinander ausbilden. Der 
potentialbestimmende Vorgang wird besonders bei 1—1-wertigen Salzen darin gesehen, 
daB die einzelnen Ionen nach MaBgabe ihrer GroBe an das Glas adsorbiert werden, so 
daB die klemeren niihcr herankommen ais die groBeren. Die Vers.-Ergebnisse stehen 
mit dieser Annahme qualitativ im Einklang. Weiter wird die Ausbildung einer Doppel-
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schicht infolge verschicdener Wertigkeit der anwesenden Ionen besprochen. (Ztscbr. 
physikal. Chem. Abt. A . 1 6 0 . 279—94. Juni 1932. Szeged [Ungarn], 2. Chem. Inst. d. 
Univ.) J. L a n g e .

Bela v. Lengyel und Tibor Matrai, Beitrage zum Verlialteri der (juarzelektroden. II. 
(I. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 983.) Es wird das Potential: Quarz/Elektrolyt fiir yersebiedene 
saure u. alkal. Lsgg. gemessen (HC1, HCIO.,, LiOH, NaOH, KOH) u. gegen pn auf- 
getragen. Es zeigt sich, daB das Potential des (Juarzes vorwiegend durch spezif. Ad- 
sorption von Metallionen bestimmt wird, wahrend an Glasclektroden der EinfluB von 
Verteilungs- u. DiffusiousvorgiLngen yorherrschend ist. (Ztsehr. pliysikal. Chem. 
Abt. A. 1 5 9 . 393—402. April 1932. Budapest, Chem. Inst. d. Kgl. Ung. Pazmany-
Peter Univ.) J. L a n g e .

Wolf Johannes.,Muller und Willibald Machu, Zur Theorie der Passivituts- 
ersclieinungen. XV. Uber die passivierende Wirkung von Ozydschichten bei anodischer 
Passivieruv(j von Eisen in neulraler N a2SOi -Lósung. (XIV. vgl. C. 1 ^ 3 2 . I. 2819.) 
Die Passivierungskurven (Strom-Zeit-Kurven) fiir eine mit einer naturliehen Oxyd- 
schieht oder eine durch Anlassen mit einer kiinstlichcn Oxydschicht bedeckte Fe- 
Elektrode in n. Na2SO.,-Lsg. werden mittels Oscillographen bestimmt. Durch Dis- 
kussion dieser Kurven nacli den GesetzmaBigkeiten fiir den Stromdurehgang durch 
eine mit einer Schicht bedeckte 1. Metallelektrode liiBt sich der Widerstand in den 
Poren einer solchen Schicht u. der Schichtwiderstand getrennt bestimmen; bei Ver- 
dickung der Schicht werden die Poren vcrkleinert, ihr Widerstand u. auch der Schicht
widerstand wiichst entsprechend der Dicke. — Die Anwendung der Bedcckungs- 
gesetze auf die Strom-Zeit-Kurven zeigt, daB im Anfang des Bedcekungsvorganges, 
besonders bei dunneti Schicliten, noch das Pliichenbcdeckungsgesetz giiltig ist, das 
bei einer Vcrminderung der freien Flachę auf ca. 10-1 bis 10~6 qcm in das Tiofen- 
bedeckungsgesetz iibergeht. Dic freio Porenfliiehe kann nach drei unabliangigen 
Methoden ubcrcinstimmend bereehnet werden; durch dio Bercchnung aus der Menge des 
abgeschiedenen Fe-Salzes u. der mit Hilfe des Fliichenbcdeckungsgesetzcs gewonnenen 
Schichtdicko, aus der i0—^-Beziehung, sowie aus der Leitfahigkeit u. Anfangsstrom- 
stiirke kann dio freie Porenflache bei Elcktroden mit natiirlicher Schicht zu 10-3, 
bei angelassencn Elektroden zu 10- '1 qcm Gesamtflaeho bestimmt werden. — Das 
in den Poren liegende Fe ist immer akt. Chem. Passivierung tr i t t  in diesen Fal len 
uberhaupt nicht ein, da — bei Stromdurehgang durch die Deckschicht u. bei Sauer- 
stoffentw. an dieser — der durch die Poren gehendo Stroin eine fiir eine chem. Passi- 
vierung des darunterliegenden Eisens geniigende Stiirke nach den fiir den Strom- 
durehgang durch bedeckte Elektroden entwiekelten GesetzmaBigkeiten nicht besitzen 
kann. Dio Passivitiit ist in diesen Fiillen lediglieh auf die auf dem Eisen befindlicho 
Deckschicht zuruckzufuhren. (Monatsh. Chem. 6 0 . 359—85. August 1932. Wien. 
Techn. Hoehschule. Inst. f. Chem. Techn. anorgan. Stoffe.) L o r e n z .

L. Posener, Zum Magndismus freier Elektronen. In Fortfiihrung einer von 
L a n d a u  (C. 1 9 3 0 . II. 3517) angewandten Methode wird der Magnetismus freier Elek
tronen unter Berucksichtigung der Spinenergie behandelt. Es ergibt sich dabei ein 
paramagnet. Moment, das gerade um den von L a n d a u  gefundenen Bahndiamagnetismus 
kleiner ist ais der PAULIsche Spinparamagnetismus. (Ztsehr. Pliysik 75- 809—11. 
6/5. 1932. Berlin.) _ S k a l ik s .

F. Lichtenberger, Bemanenz und Hysteresis der Magnelostriktion bei Nickel. 
Vf. stellt bei einer mit groBter Sorgfalt ausgefiihrten Magnetostriktionsschleifenmcssung 
an hartem Ni Remanenz der Magnetostriktion u. Umkelir ihres Vorzeiehens beim 
Steilabfall der Magnetisierungsselileife fest. (Ztsehr. Pliysik 77. 395—97. 2/8. 1932. 
Berlin-Siemensstadt, Forsehungslab. des Siemenskonzerns.) A s c h e r m a n n .

T. Alty, Anwendung des Oesetzes von Knudsen au f die Verdampfung vou ll’«.sscr. 
Wahrend die Verdampfung von CClj gut mit der nach K n u d s e n  berechneten iiberein- 
stimmt (C. 1 9 3 2 . I. 502), ist der bei W. gefundene W ert nur 1—2% des theoret., was 
auf Reflexion der W.-Moll. zuriickgefiihrt wird. Nun ist aber die Temp. der ver- 
dampfenden Oberfliicho bei schleeht leitenden Fil. niedriger ais die Temp. des Inneren 
der FI. Wenn Messungen verwendct werden, bei denen aus der Oberflachenspannung 
die wirkliclie Temp. der Oberflache bestimmt ist, betragt die Verdampfung von W. 
aber auch nur rund 4%  der theoret. (Naturę 1 3 0 . 167—68. 30/7. 1932. Saskatoon, 
Saskatchewan. Univ.) L o r e n z .

I. N. Godnew, ijber die spezifische Warwie cv von Gasen unter hohnn Druck. Es 
wird iiber Verss. beiichtet, eine Formel fiir cv bei liohen Drucken abzuleiten. Die ab-

131*



2024 A a. K o l i.o id c h e m ie . Ca p il l a k c h e m ie . 1932. n.

geleiteten Formeln, die sich einer kurzeń Wiedergabe entziehen, erlauben jedoch nur 
Cj, bei nicht zu geringen Volumina, wie es am Beispiel des N2 gezeigt wird, zu berechnen. 
(Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurńal. Sser. A. Shurnal 
obschtschei Chimii] 1 (63). 684—88. 1931. Iwanowo-Wosnessensk, Chem. Teehnol. 
Inst.) K l e v e r .

A 3. K o llo id c h e m ie . C a p illa rch em ie .

Augustin Boutaric und Jean Bouchard, Einflufi von Bewegung und von UUra- 
scliallwdlen auf die Geschwindigkeit der Flockung instabiler Kolloide. In Fortsetzung 
der fruheren Unterss. iibcr die Flockung yon Koli. (vgl. C. 1931. I. 2180. II. 2571. 
1932. II. 31) wird nun der EinfluB einer gleichmaBigen Bewegung auf die Flockungs- 
gesehwindigkeit photometr. untersueht. Bei den hydrophoben Solen (Mastix, Gummi- 
gutt, As2S3) stoigt der Absorptionskoeff. der Lsg. nach Zusatz einer passenden 
Elektrolytmengc zunachst rasch, dann langsamer u. strebt einem Grenzwert zu 
(10 M inutcn).. Durch Bewegen der Lsg. wird der Yorgang beschleunigt; das An- 
waclisen des Absorptionskoeff. ist steiler. Ultraschallwellen (Wellenlange 0,23 u.
I,8 cm), die stehende Wellen in der Lsg. bilden, sind ohne EinfluB auf ein Agar-Agar -
Gel. Wenn dio Ultraschallwcllcu auf dio Mischung einer koli. Lsg. m it einer passenden 
Menge Elektrolyte ohne Ausbldg. von stehenden Wellen wirken, dann ist die Wrkg. 
ahnlich der einer Bewegung der Lsg. (Buli. Soc. chim. France. [4] 51- 543—49. 
Anril 1932. Dijon, Uniy.-Labor. de Chimie Pliysiąue.) LORENZ.

H. R. Kruyt und A. B. Boelman, Zur Kenninis der lyophilen Kolloide. XI. 
Elektrolytbindung in  Eiweiplosungen. (X. vgl. C. 1932. I. 2822.) In II. (vgl. C. 1929.
II. 973) war aus Unters. der Viscositat u. der Ausflockung nacligewiesen worden,
daB sich Caseinlsg. ais koli. System yerhalt; nun wird das weitere Verhalten yon 
EiweiBlsgg. untersueht. Zu diesem Zweck werden die Potentiale der Lsgg. mittels 
Róhrenpotentiometerś u. dio kataphoret. Wanderungsgeschwindigkeit bestimmt; 
yerwendet werden Lsgg. von Gelatinc, die mit HC1 oder mit Essigsaure gereinigt wird, 
u. von Saurcalbumin, das durch Elektrodialyse gereinigt wird. — Die Bindung yon 
Cl' an Albumin soli durch Messung der Cl'-Konz. mittels AgCl-Elektrodo in NaCl- 
Lsg. mit u. ohne EiwciB nachgewiesen werden. Ein Unterschied in der Cl'-Konz. ist 
kaum festzustellcn. Bei Albumin wird eine etwas groBere Cl'J£onz. gefunden ais im 
Leerversuch. Die Ursache dafiir ist in der Hydratation der EiweiBteilchen zu suchen, 
wie iiberhaupt eine cvtl. Bindung bei hoherer NaCl-Konz. durch Hydratationseffekte 
iiberdeekt werden diirfte. Bei Verss. m it AgN03 ist dio gebundene Menge Ag' 
exponential abhangig von der Gleichgewichtskonz. sowohl fur Gelatine wie fiir Albumin. 
Wird fiir zwei yerschieden konz. Albuminlsgg. die fur dio Einheit Albumin gebundene 
Menge Ag' berechnet, dann ergibt sich innerhalb gewisser Grcnzen, die durch die 
Genauigkeit der Messungen gegeben sind, vollige Uberemstimmung. Die Bindung des 
Ag' ist also ais Adsorptionserscheinung aufzufassen. Im  Einklang damit steht die 
Beobachtung, daB die GroBe der Bindung bei Gelatine eine Funktion der Yorbehand- 
lung der Gelatine ist; wenn durch die Vorbehandlung die Dispersitat yerklcinert, 
also die Oborfliichc vcrmindert ist, dami nimmt auch die gebundene Menge ab. Die 
mit HC1 vorbehandclte Gelatine bindet mehr Ag" ais die mit Essigsaure behandelte; 
hier uborwiegt die AgCl-Bildung die Adsorption. — Bei elektrodialysiertem Albumm 
wird keine Kataphorcse gefunden; Albumin +  AgN03 zeigt deutlich positiyo Ladung, 
doch konnen quantitative Ergebnisse nicht erlialten werden. Dies gelingt nur bei 
einem Essigsaure-Albuminsol; mit zunehmondcm AgN03-Zusatz wachst die Wande- 
rungsgeschwindigkcit u. geht durch ein Maximum. — Alle Ergebnisse stiitzen die 
Ansieht der Vff., daB sich EiweiBlsgg. ais koli. Lsgg. yerhalten. (IColloid-Beih. 35. 165 
bis 202. 1/5. 1932. Utrecht, Rijks-Uniy. van’t  Hoff-Labor.) L o r e n z .

John Knaggs, Desamidierle Gelatine verschiedener Provenienz ais Emulgierwigs- 
mittel. Dio Einulgierungsfahigkeit yon Proteinen fiir 01 u. W. wird untersueht, u. zwar 
cinrnal, wenn die Aminogruppe einer gereinigten Gelatine nach einer modifizierten 
Methode von VAN S l y k e  durch die Hydroxylgruppo ersetzt wird, das andere Mai nach 
der Umwandlung der Aminogruppe in eine Methyleniminogruppe nach der SCHTFF- 
schen Kk. mittels 1 ormaldehyd. Bei Gelatinen yerschiedener Proyenienz, sowie ver- 
schiedener (alkal. u. saurer) Behandlung des Ausgangsmaterials u. bei yerschiedenen 
Konzz. (die Konz. wurde nach der Desamidierung eingestellt) wurde die Emulsionsbldg. 
fiir Soyabohnenol durch Best. der relativen ViscositS.t u. der Tropfenzahl nach der in 
einer fruheren Arbeit (KERNOT u . K n a g g s , C. 1928. II. 27) bescliriebenen Methode
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festgestellt. Ais Vergleichszahlen dienten dio dort gefundenen Ergebnisse von nieht 
desamidierter Gelatine. Die Desamidierung nach VAN S l y k e  erniedrigt dio reIativo 
Viscositat u. erhoht die Tropfenzahl (letztores allerdings erst von einer Konz. von
0.5—1,25° — je nach Ausgangsmaterial fiir die Gelatineherst. — an), somit also Steige-
rung der Emulgierungsfahigkeit. Bei alkal. vorbehandeltom Bohmaterial liegen die 
Viscositat u. Tropfenzahl niedriger ais bei Saurevorbehandlung. Desamidierung mittels 
Formaldehyd erhoht dio relative Viscositat stark, mehr boi alkal. Vorbehandlung des 
Gelatineausgangsmaterials, ais bei saurer, was m it der groBcren Anzalil der freien Amino- 
gruppen erklart wird. Die Tropfenzahl wird durch formaldehydbehandelte Gelatine 
im allgemeinen erniedrigt, in einigen Fallen auoh erhoht, jo nach der N atur des Aus- 
gangsmaterials, wobei aueh die alkal. oder saure Vorbehandlung, sowie dio Gelatine- 
konz. fiir die Erhóhung oder Erniedrigung der Tropfenzahl ausschlaggebend sein kann, 
Aus dem versehiedenartigen Einflufi der aus verschiedenem Rohmaterial hergestellten 
Gelatinen auf die Emulgierungsfahigkeit wird aueh auf eine voneinandcr abweichende 
Molekularstruktur der einzelnen Gelatinen geschlossen. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 
Transact. 61—64. 19/2. 1932.) B a c h .

B. N. Desai und G. M. Nabar, Der Einflu/3 von hydrohjsicrlcr Gelatine auf die 
Fallung von Silberchromal. Nichthydrolysierte Gelatine vermag in wss. Lsgg. von AgN03 
u. K 2CrO() das Erscheinen der roten Farbo zu verzogern (HEDGES u. H e n l e y , C. 1929.
1. 729). Yff. bestimmen potentiometr. die A k tm ta t des Ag-Ions in Lsg. m it IC.CrO^
in Abhangigkeit von der Hydrolysendauer der Gelatine. Die A k tm ta t bloibt nach dem 
Mischen einige Zeit konstant, fallt dann rasch ab u. wird wieder konstant. Der Punkt, 
bei dem die A ktivitat zu fallen beginnt, fallt m it dem Erscheinen der roten Farbo zu- 
sammen. Je starkor dic Gelatine hydrolysiert ist, um so eher erscheint der Nd. Der 
Anfangswert der Aktivitiit ist unabhiingig von der Hydrolyse der Gelatine; die Be- 
giinstigung der Nd.-Bldg. durch Erliitzen dor Gelatine beruht also nieht auf einem 
Anwachsen der Konz. der froien Ag-Ionen. Dor Endwcrt der Aktivitiit liegt umso 
hóher, je s ta rte r die Gelatine hydrolysiert ist; diese Bcobachtung kann nieht erklart 
werden. (Trans. Faraday Soc. 28. 449—52. Mai 1932. Bombay, Wilson Coli., Pliysical 
Chem. Labor.) L o r e n z .

W. W. Jefimow, Der Einflu/3 der Anionen auf die Diffusionsgeschwindigkeit der 
OH'-Ionen in Oelatinegallerten. Ais Erganzung der Arboit (C. 1932. II. 1142) wird 
mitgeteilt, daB unter verschiedencn Anionen besonders HC03', H P O /', H2P 0 4' die 
Diffusionsgeschwindigkeit von Hydroxylionen in Gelatinegallerten yerlangsamen. 
Es wird darauf hingewiesen, daB die genannten Anionen in der Biologie eine besondere 
Rollo spielen. (Kolloid-Ztsclir. 60. 78. Ju li 1932. Moskau, Inst. f. Pliys. u. Bio- 
physik.) R o g o w s k i .

T. Moran, Oelatinehydratalion oder an Oelatine gebundenes Wasser. Forts. einer 
friiheren Arbcit des Yfs. (C. 1926. II. 1738). Beim Gefrieren von Gelatinegallerten 
laBt sieh der W.-Geli. des vom abgeschiedenen Eis befreiten Gelatinekerns in Form 
einer von der Temp. ablutngigen Gleichgewichtskurve darstellen, dio mit der Gelatinc- 
sorto yariiert. Der Glcichgewiehtszustand ist bei —20° bei einer Konz. von 0,5 g W. 
auf 1 g Trockengelatine erreicht. Die Gleichgewichtskurve, sowie das Auftreten einer 
verhaltnism3Big groBen Verbindungswarmo zwischen Gelatine u. W. — ein Effekt, 
der im Gleicligewichtszustand prakt. vollstandig ist — veranlassen Vf. zu dem SchluB, 
daB das W. in einem begrenzten Konz.-Gebiet ais chem. gebundenes oder Hydratations- 
wasser der Gelatine in der Gallerte festgehalten wird. Die iibrigen Unterss. iiber die 
Unabhangigkeit des W.-Geh. der Gallerte von der Gallcrtkonz. vor dem Gefrieren, 
von der Abkiihlungsgeschwindigkeit u. — bei Zusatz von Neutralsalzen (NaCl, KC1, 
N aN 03) — aueh yon der Temp. sind ident. mit den Ergebnissen einer inzwisehen er- 
schienenen neueren Arbeit des Yfs. (C. 1932. II. 345). Dio Neutralsalze erniedrigen 
dio Hydi-atation auf den experimentell gefundenen W ert der Grenzhydratation (0,5 g 
W. auf 1 g Gelatine). Dies wird m it einer bevorzugten Anziehung der Salze auf das 
nur lose gebundene oder adsorbierte W. erklart. Aueh Zucker dehydratisiert, wenn 
aueh in geringercm Mafie. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 135. 411—28. 1/3. 
1932.) B a c h .

Albert H. Palmer, Die Adsorption von Gelaline durch Kollodiummembrane. Die 
Adsorption von Gelatinclsgg. yerschiedener Konz. u. von Yerschiedenem ph durch 
Kollodiummembrane wird untersucht. Bei Membranen hoher Permcabilitat erscheint 
das Adsorptionsmaximum erst bei Gelatinekonzz. von 10—12%, bei denen sieh dio 
maximale Adsorptionsmenge ais unabhiingig vom ph der Lsg. erwies. Bei Membranen
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niedriger Pcrmeabilitat werden die Adsorptionsmaxima bei niedrigeren Gclatinekonzz. 
erreiclit. Die maximale Adsorptionsmenge ist hier bei isoelektr. Gelatinen hdlier ais 
bei Gelatinen mit vom isoelektr. Punkt abweichendem psi- Setzt man NaCl zu, so 
steigen dio Adsorptionsmengen von nicht isoelektr. Gelatinc bis zu den Werten der 
isoelektr. an. Diese verscliiedenen Erscheinungcn werden zur Stiitzung der LOEBselien  
Theorie iiber den Einflufl der Elektrolyte auf die Sehwellung der Proteine herangezogen, 
wonach im isoelektr. Punkt der geringstc Schwellungsgrad u. somit die grijfite Ad- 
sorptionsmoglichkeit ersclieint. Der durch die Tatsache der Unabhangigkeit der Ad
sorptionsmenge T o m  pH bei den erwahnten Yerss. m it stark permeablen Membranen 
sich ergebende Widerspruch zu dieser Theorie wird nach K u n itz  erklart, wonach der 
EinfluB des pH auf Yiscosit&t u. Sehwellung bei Gclatinekonzz. von 10% an verschwindet. 
(Journ. gen. Physiol. 1 5 . 551—59. Mai 1932.) B a c h .

B. Anorganische Chemie.
J. J. Trillat und H. Forestier, Uber einige physikalischc Eigenschaftcn des 

plastischen Schwefels. Im wesentlichen bereits C. 1931. I. 2734 referiert. Der un- 
gedehnte S-Faden besitzt eine Festigkcit von weniger ais 70g/qmm, der gedeknte 
oine von 9—10kg/qmm. — Das Schichtliniendiagramm ergibt eine Identitatsperiode 
in der Faserachse von 9,3 A; der gezogene S krystallisiert nicht wie der monokline S. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 51. 24S-—63. Febr. 1932.) L o r e n z .

Darwin Harris, Absolutc Schicefelsaure. Absol. H2S 04 kann dargestellt werden 
durch Krystallisation konz. Saure bei —10°. (Chemist-Analyst 21. Nr. 4. 11. Ju li 
1932. Grand liapids, Mich.) L o r e n z .

E. N. Greer und B. Topley, Angreifende Wirkung von Sauersloffmolekiilen auf 
kryslallisierlen Graphil. Ein dunner Krystall von Ceylongraphit (99,9% C) wurde viclo 
Stdn. lang bei 900° in einem 0»-Strom yon 1 mm Druck oxydiert. Das Oxydationsprod. 
bestand zu ungefahr 50% aus C02 u. CO. In  gewissen Zeitabstanden wurden Mikro- 
photographien hergcstellt. — Wahrend der ganzen Dauer der Oxydation findet keine 
Anderung des RefIexionsvermdgens der Krystalloberflache s ta tt: Die C-Atome werden 
schichtweise entfernt. Event. auftretende Locher haben hexagonalo Form u. behalten 
diese Form, auch wenn sic groBer werden. (Naturę 1 2 9 . 904—05. 18/6. 1932. London, 
Univ. College, The Sir W i l l ia m  R a m s a y  Lab. of Inorganic and Physical Chem.) S k a l .

Nirmalendu Nath Ray, Fluoberyllale und ihre Analogie mii Sulfaten. I II . Doppel- 
salze der Fluoberylłale. (II. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 691.) Zur weiteren Unters. der Isomorphie 
der Fluobcryllate mit den cntsprcchenden Sulfaten wurde eine Rcihe von Fluoberyllaten 
der allgemeinen Formel M'2BeF4 • M“BeF4 ■ 6 H20  licrgestellt u. bcschrieben. Siimt- 
liche Doppelfluoberyllate, die alle in dcmselben System krystallisieren, erwiesen sich 
ais isomorph mit den cntsprcchenden Doppclsulfatcn, wobei auch Mischkrystalle er- 
halten werden konnten. In vcrd. wss. Lsgg. dissoziicrcn die Doppelfluoberyllate, so 
daB die den Einzelsalzen zukommenden besonderen Eigg. fcstgestellt werden konnten. 
Auch eine merklichc Dissoziation des BeF"4-Komplexcs ist fcststellbar.

V e r s u c h s t e i l .  A) Nickelkaliumsulfatofluoberyllat-6-hydmt, K 2Ni(S04-BeF4)- 
6 1I20 , wurde licrgestellt durch Auflosen von K2BeF4 u. N iS04 in aąuimolekularen 
Blengen in W. u. wiederholter K rjrstallisation iiber H2S04. — Zinkammoniumsulfato- 
fluoberyllat-6-hydrat, (NH4)2Zn(S04'B eF4)'6  II20 . Darst. analog dem Ni-Salz aus 
(NH4)2BcF4 u . ZnS04. —  B) D o p p e l f l u o b e r y l l a t e  m i t  A m m o n i u m .  
Das allgemeine Verf. der Ilerst. der Doppelfluoberyllate mit Ammonium besteht in der 
Krystallisation einer Lsg. von Ammoniumfluobcryllat u. der aquivalenten Menge des 
Fluoberyllats eines zweiwertigen Metalles. — Nickclammoniumfluobcryllal-6-hydrat, 
aus einer Lsg. von reinem Ni-Nitrit u. (NH4)2BeF4, griinblaue Krystalle, D. 1,843, 
Molarraum =  202,29; beim Erhitzen cntweicht das ganze W. unter Bldg. des W.- 
freien Salzcs. — Kobaltammoniumfluoberyllat-O-hydrat, Herst. entsprcchend dem Ni- 
Salz, krystallisiert in groficn, roten Krystallen von der D. 1,821 u. dem Molarraum 
204,98, beim Erhitzen auf 100° Yerlust des gesamten W. — Manyanammoniumfluo- 
beryllal-G-hydrat, durch doppeltc Zers. von MnCl2 u. Ag2BcF4 u. Zusatz von (NH4)2BeF4; 
das Salz krystallisiert in groBen, durchsichtigen, roten Krystallen, D. 1,758, Molar
raum 210,14; iiber H2S04 im Vakuum geht das Salz in das Diliydrat iiber. — Zink- 
ammoniwnfluoberyllat-6-hydrat, Herst. entsprcchend dem Mn-Salz, farblose, durch- 
sichtige Krystalle von der D. 1,859 u. dem Molarraum 204,21, Mischkrystalle mit 
Zinkammoniumsulfat; im Yakuum iiber H2S04 Yerlust von 6 Mol W., bei 100° be-
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ginnende Zers. — Cadmiumammoniumfluoberyllal-6-hydral, Darst. entsprcchcnd dem 
5ln-Salz, krystallisiert in ziemlich groBen, farblosen, durchsichtigen Krystallen, 
die mit Cadmiumammoniumsulfat Mischkrystalle bildcn. — Kupferammoniumfluo- 
beryllat-G-hydrat, aus Kupferfluobcryllat-5-hydrat u. (NH4)2BeF4, D. 1,858, Molar- 
raum 203,30, im Vakuum iiber H 2S04 wird fast das ganzo W. abgegeben, beim Er- 
hitzen auf 100° gcht m it dem W. aueh etwas HE fort. — Ferroammoniumfluobcryllat- 
6-hydrat. Aus einer schwachsauren Lsg. von Ee(II)-Salz u. einer aquivalenten IMenge 
BeO untcr Zusatz zu der Lsg. von (NH4)2BeF.,, hellgriine Krystalle, die sich sehnell 
an der Luft oxydiercn u. dabei braun farben; iiber H2SO,, W.-Verlust u. raseh eintretendo 
Oxydation. — C) D o p p c l s a l z c  m i t  K a l i u m  f l u o b e r y l l a t .  Nickel- 
kaliumfluoberyllat-G-hydrat, durch wiederholtes Auskrystallisieren aus einer Lsg. von 
K- u. Ni-Fluoberyllat. — Kóbaltkaliumfluoberyllat-6-liydrat, Darst. analog dcm Ni- 
Salz, die Verb. ist isomorph mit dem entsprechenden Nickel-Kaliumdoppelsalz u. mit 
dem Nickelammoniumfluobcryllat. — D) D o p p o 1 s a 1 z c m i t  B u b i d i u m -  
f l u o b e r y l l a t .  Nickelrubidiumfluoberyllat-6-hydrat, aus einer Lsg. von Ni- u. 
Rb-Fluoboryllat, krystallisiert leicht in blaugriinen, ziemlich groBen Krystallen. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 2 0 6 . 209—16. 1/6. 1932. Calcutta, Univ. Department 
of Inorganic Chem.) K l e v e k .

A. W. Rakowski, Untersuchung auf dcm Gebide der Metallhydroxyde und Melall- 
carbonate. I. Uber Eisenhydroxyd. Das durch Fallen von Fe-Salzen mit Alkali in Form 
von Gelen dargestellte Fe-Hydroxyd (Fe20 3-Aq) enthalt stets bis zu 3%  C02. Die 
C 02-Menge variiert m it dem W.-Goh. des Gels. Beimengungen von SO./', Cl' usw. im 
Gol werden nicht ausgewaschen, sondern durch C03"  verdriingt; die yollstandige Ent- 
fernung der Anionen aus dem Gel ist unmóglicli. Dies laBt sich nicht nur beim Fe20 3 • Aq, 
sondern aueh bei den Hydroxyden des Al, Cr, Ni usw. beobachten. Am schwierigsten 
ist dio Auswaschung des S 04"  aus dem Hydroxvd. Bei der Hydroxydfallung ist stets 
iiberschussiges Fallungsmittel anzuwenden u. das Gel nicht mit W., sondern einer 
schwachen Lsg. des Fallungsmittels auszuwasehen bzw. m it einer Lsg. von (NH4)2C03. 
Mitunter, z. B. bei dor Herst. des N itrats aus dcm Sulfat iiber das Hydroxyd, geniigt 
unvollstandiges Auswaschen. Das noch viel S 04"  enthaltcnde Gel wird in HNÓ3 gel. 
u. noehmals ais Hydroxyd gefallt; es enthalt dann viel weniger SO,," u. N 0 3', das in 
diesem Falle ohne Einflufi ist. Is t es aber besonders schwierig, das S04"  zu entfernen, 
so bleibt ais letztes Mittel dio Behandlung des Salzes mit Ba-Salzen. Die Gelstruktur 
erleidet zwisehen 60 u. 100° eine nicht reversible Anderung, wclche die Richtung der 
Entwasscrungskurye stark  becinfluCt. Die Unterss. zeigen, daB sich das Fe-Hydroxyd 
ebenso wic Ferricarbonat im Zustande starker Dissoziation befindet. (U. S. S. R. 
Scient.-techn. Dpt. Supremo Council National Economy Nr. 4 7 0 . Transact. Inst. pure 
chem. Reagents Nr. 12. 3— 10. 1931.) “ S c h ÓNFEI.D.

A. W. Rakowski und T. W. Poljanski, Untcrsuchung auf dem Gćbiele der Melall- 
hydrozyde und Metallcarbonale. II . Ober Chromhydrozyd. (I. vgl. vorst. Ref.) Zur 
Darst. von Cl'-freiem Cr-Hydroxyd wird tech n . Na2Cr20 7 in einer zur Y ollstand igen  
Lsg. des Salzes geniigcnden Mengo W. gel., die Lsg. filtriert u. bei 60° zur Lsg. (ent- 
haitend 1 kg Na2Cr20 , in 4 1) 1 1 HC1 (1,19) u. portionsweisc ein Gemisch von 0,5 1 
Formalin (32—35%) u. 0,6 1 HC1 zugegeben. Nach Zusatz von 2 1 W. wird gekocht 
u. dor Nd. m it NH3-haltigem W. durch Dekantiercn ausgewaschen. Das Gel zcigt 
hohes Adsorptionsvermo^en gegeniiber AV. u. enthalt stets C02. Dio Gclo aus Cr-Sulfat 
lconnen nicht S04"-frei erlialten werden. Die Cr-Hydrate smd ais Cr-Carbonat in 
dissoziiertem Zustande zu betrachten. Bei der Unters. der Isothermcn der Anderung 
des H 20- u . C02-Geh. in den Praparaten von Cr„03-Aq in Abhangigkeit vom Dampf- 
druck der umgebenden Luft nach VAN B e m m e le n  wurdo Hysteresis bei hoheren 
Dampftensionen beobachtet, die prakt. vcrscliwindet bei mehrfaehen Entwasserungen 
u. Hydratisierungcn. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supremo Council National 
Economy Nr. 4 7 0 . Transact. Inst. pure chem. Reagents Nr. 12. 11—16. 1931.) SCHONF.

J. G. F. Druce, Perrheniummure und ihre Sake. Kurze Zusammenfassung. (Vgl.
C. 1 9 3 2 . II . 1150.) (Journ. Soe. chem. Ind. 5 1 . 632—33. 22/7. 1932.) L o k e n z .

Fritz StraBmann, Uber hoehemanierende Ba-lia-Salze. Dio Ergebnisse iiber 
Oberflachen- u. Strukturanderungen nach der Emaniermethodo von H a h n  legten die 
Vermutung nahe, daB das Emaniervermogcn keinen reinen Obcrflacheneffekt vorstellt, 
sondern aueh von Unterschieden in der Zus. u. Konst. der Verb. abhangt. Diese An- 
nalime wird an Hand von organ. Ba-Salzen nachgepriift, die infolge ihrer Mischkrystall- 
bldg. m it den entsprechenden Ra-Salzen eine gesetzmaBige Yertcilung des Ra gewahr-
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leisten. Das Emaniervermogen der Ba-Salze der einbas. Fettsauren wachst raseh mit 
zunehmender Kettenlange u. betragt beirn Palm itat 100%. Die Salze zweibas. Fctt- 
sauren yerhalten sich dem Simie nach gleich, oline jcdoch das hohe Emaniervermogen 
zu errcichen. Der EinfluB der Konst. wurde weiter mit substituierten Fettsauren u. mit 
isomeren cycl. Verbb. untersucht, wobei sich groBe Unterschiede im Emanieryermogen 
ergaben. Beim Vergleich homologer u. isomerer Verbb. ergaben sich Zusanunenhange 
zwischen Emanieryermogen u. D. Der EinfluB der D. u. aucli der Hartę der Krystallo 
t r i t t  vor den Konst.-Unterscliieden zuriick. (Ztsehr. Elektroehem. angew. physikal. 
Chem. 38. 544. Juli 193^. Berlin-Dahlem.) P. L. G u n t h e r .

E lsa Holesch, Uber die Vcrdampfung von Radium B  und Iladium C in Wasserstoff 
und Sticksloff. Dio zu den Verss. benutzte Anordnung ermoglichte den vollstśindigen Aus- 
echluB von Luft vom Begimi der Aktivierung bis zur letzten Messung, um jede Oxydation 
der akt. Substanz zu verhiudem. Diese Anordnung bestand aus 3 Teilen: einer Appa- 
ra tu r zur Herst. dor Ra B- u. Ra C-Praparate, einem gasdichten Ofen zu ihrer Er- 
hitzung u. einer Vorr., die don Transport dieser Praparate yon der Aktmerungsapparatur 
zur MeBanordnung u. zum Ofen besorgte, ohne eino Beriihrung mit Luft notwendig 
zu machen. Zur Herst. dor radioakt. Praparate wurden Emanationsmengen von etwa 
100—400 Millicuries yerwendot. Dio Rcinheit der Em wurde gepriift. Aus den fiir 
;H2 aufgenommenen Werten geht hervor, daB dio Verdampfung am friiliesten fiir R a C 
(etwa bei 400°) u. bei ca. 450° fiir Ra B beginnt; letzteres yerdampft rascher ais Ra C 
u. erreicht schon bei 600° mehr ais 90% vcrdampfte Substanz, wiihrend Ra C orst 
uber 700° 90% errcichen diirfte. Aus den Vorss. m it anderen Fiillgasen geht hervor, 
daB Ra B u. Ra C aueh in Na viel loichtor yerdampft ais in Luft. Ra C begiunt in N 2 
bei 500° merklich zu yerdampfen u. vcrlaBt seine Unterlagc bei holioren Tempp. schwerer 
ais R a B, das schon bei etwa 400° zu yerfluchtigen beginnt u. yoraussichtlich bei 750° 
mehr ais 90% yerdampftc Substanz errcichen wiirde, wahrend vom Ra C bei 700° 
erst 47% entfernt sind. SchlieBlich werden die Bodingungcn untersucht, dio fur eine 
eventueile chom. Verb. zwischen R a B u. Ra C u. den yerwendoten Gasen sprechen 
konnten. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I I  a. 140. 663—78. 1931. Wien, Institu t 
fiir Radiumforschung.) G. S c h m id t .

C. K ulis, Konzentrierung von Polonium (RaF ) aus aktivem Bleinitrał. Dio RaF- 
haltigen L sgg . werden m it frisch bercitetem Fe(OH)3 oder Al(OH)3 geschiittelt; 70 bis 
80%, gelegcntlich auch 92%, des RaF werden adsorbiert. Nach Dekantieren der Lsg. 
werden die Hydrosydo gel.; RaF wird durch Elektrolyso oder durch Dest. isoliort. 
Die Methodo gibt bessero Ausbeuten ais die ihr ahnlioho Methode yon K a r l  (C. 1931.
II. 2848). — Dio Isoliorung des RaF wird durch Ionisationsmessungen kontrolliert. 
(Collect. Trav. cliim. Tchćcoslovaquie 4. 247—58. Juni 1932. Prag, Staatliches Radiolog. 
Institut.) L o r e n z .

G. Tara m ann, Das VerhaUen des Polmiiwns mul des Thorium B  zu anderen 
Melallen. (Vgl. C. 1932. II . 11.) Das Yerh. von Po u. ThB zu anderen Metallen wird 
durch die von den a-Teilchen yerursachte Schwśirzung einer photograph. P latte unter- 
sucht. Bei der Krystallisation Po-haltiger Schmelzen von Cu, Ag, Sb, Bi, Zn, Cd, Sn 
u. Te geht Po nur in sehr geringen Mengen in die Metallkrystalle, fast die ganze Po- 
Menge yerbleibt in der Schmelze, hauft- sich in ihr an u. krystallisiert zum SchluB an 
den Komgrenzen. Es wird gezeigt, daB das Po sich nur zum Teil im tiefschmelzenden 
Polyeutektikum befindet, der gróBto Toil aber in einer KryStallart, dic sich erst nach 
weiterer Tomp.-Steigerung im Polyeutektikum auflost. In Te-Verbb., die wakrschein- 
lieh den Po-Verbb. analog zusammengesetzt sind, lost sich nur 1 • 10-10 %  Po. ZurHerst. 
von Th B-Legierungen «'urden Metallstreifen benutzt, die negatiy aufgoladen, in ein 
GlasgefaB m it 1,3 mg Ra Th angobracht wurden. Nach 24-std. Beladungszeit konnten 
sich auf den Metallstreifen maximal 8'10~4 mg T h B  niedergeschlagen haben. Die 
Legiorungen enthielten also weniger ais 3-10~6 Gew.-% T hB . Nur in Pb-Krystallcn 
yerteilt sich das Th B homogen; bei den anderen Metallen reickcrt es sich bei der K ry
stallisation stark an den Korngrenzen an. Untersucht wurden die Metalle Ag, Cu, Bi, 
Sb, Zn, Cd u. Sn. (Ztsehr. Elektroehem. angew. physikal. Chem. 38. 530—32. Juli 
1932. Gottingon.) G. S c h m id t .

P . M. W oli und N. R iehl, Uber die Gewinnung des aktiven Niederschlages von 
Thorium mil hoher Ausbeute. Nach einer yon den Yff. angegebenen Methode kann Radon 
in raumlich konz. Form mit Hilfe von akt. Kobie ais Adsorbens gewonnen werden 
(C. 1929. U l .  1909). Um den akt. Nd. zu erhalten, wird das Adsorbens m it verd. Sauren 
ausgekocht u. nach einer unyeroffentliehten Methode yon O. E r b a c h e r  der akt. Nd.
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elektrochem. auf P t abgeschieden. Dio glciche Methode laBt sieli m it geringer Ab- 
anderung der Apparatur auch zur Gewinnung des akt. Nd. des Th verwenden,- wenn der 
Diffusionsweg der Emanation zum Adsorbens so klein wie moglicli gehalten wird. Die 
Ausbeute betragt 75% der theoret. entstandencn Menge. Durch Venvendung besonders 
reiner Kohle ist die Móglichkeit gegeben, sehr reine ThB-Priiparate zu erlialtcn. (Ztschr. 
Elektrochem. angew. physikal. Chem. 3 8 . 543—44. Juli 1932. Berlin.) P. L. GUNTHER.

R. Stratta, Uber dic Existenz des Quecksilberchloridbromids. Zur Nachpriifung 
der Angabe von L o s a n a  (C. 1926. II. 1523) uber die Existenz einer Verb. H gBiy HgCl2 
nimmt Yf. Rontgondiagramme von Gemischen von HgBr2 u. HgCl2 (1:1) auf. Es 
zeigt sich, daB tatsaclilich eine Verb. eigener S truktur u. kein blofies Gemisch vorliegt. 
(Industria chimica 7. 726—27. Jun i 1932. Turin, Ing.-Schule, Lab. f. allg. u. angew. 
Chemie.) R. K . M u l l e r .

H. Pelabon und Delwaulle, Einwirkung des Quccksilberoxyds auf Zinkchlorid 
wid des Zinkoxyds au f Sublimat. Die Umsetzung von HgO mit ZnCL-Lsg. beim Schiitteln 
im geschlosscnen Rolir bei Zimmertemp. fiihrt bei geringeren HgO-Mengen zu einer 
Verdriingung des Zn durch Hg unter Bldg. von Oxychlorid ZnCl2-3 ZnO'3 H20 , bei 
HgO-t)berschuB fallt schlieBlicli IIgCl2 ais woitore feste Phasc aus, das sich bei weiterer 
Erhohung der HgO-Menge mit diesem zu Oxychloriden verbindet. — Die Gleichgewichte 
konnen auch von der anderen Seite her erreicht werden: durch Einw. von ZnO auf 
IIgCl2 in wss. Lsg. wird leicht etwas HgO gebildet, das mit HgCl2 zu 2 HgCl2-HgO 
zusammentritt. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 650—53. Mai 1932.) R. K. M u l l e r .

W. L. A. Warnier, Knallsilber von Berthollet. (Vgl. v a n  d e r  W i l l i g e n , C. 1932.
II. 191.) Bericlit uber eine Knallsilberexplosion. (Chem. Weekbl. 29. 264. 23/4. 1932. 
Amsterdam.) J . SoiIMIDT.

H. Pślabon, Uber dic Bildung des Sulfids, des Selenids utul des Tellurids von 
Kupfer. Nach G a r e l l i  (C. 1924. I. 1755) bildet sich aus S u. Cu-Pulvcr in CuS04- 
Lsg. jo nach der Cu-Menge CuS oderCu2S. Ahnlich kann SeCu2, Se2Cu3, ScCu u.TcCu4 
erhalten werden. Vf. untersucht die Rk. naher. In  geschm. S wird ein Cu-Stab ein- 
getaucht; nach dem Erkalten wird CuS04-Lsg. zugegeben. Nach einigen Stdn. bildet 
sich ein indigoblauer Nd., der vom Cu-Stab ausgeht u. sich uber die S-Oberfliicho 
ausbreitet. Die Rk. nimmt ihren Ausgang an der Kontaktlinie der drei Phasen: 
S, Cu, CuS04 u. unmittelbar darauf an den gemcinsamen Punkten der Phasen: 
S, CuS u. CuS04. Da dio Konz. der CuS04-Lsg. sich nicht iindert ( G a re l l i ,  1. c.), 
ist anzunelimen, daB sich eine Verb. aus S-Moll. u. Cu“-Ionen bildet; die beiden 
Ladungen des Ions gehen auf das Metali iiber, aber gleichzcitig silttigt an einer anderen 
Stelle das S 04"-Ion zwei Ladungen eines Cu-Ions, das aus dcm Metali austritt. Das 
ganze bildet also eine galyan. Zelle, bei der der Strom durch alle Punkte der K ontakt
linie des boreits gebildeten CuS liindurch in das Metali ein tritt u. aus dem Metali an 
der Kontaktflache Mctall/CuS04-Lsg. austritt. Es darf sich also nichts andern, wenn 
man zwischen S u. Cu irgcndeinen nichtangreifbarcn Lcitcr cinschiebt; dies ist auch 
der Fali. Eine zur Messung geeignote Zelle wird so gebaut, daB in einem Schcnkel 
eines H-formigcn GefiiBes in goschm. S ein Au-Draht eingetaucht wird, wahrend im 
andern Schenkel ein Cu-Draht in CuSO.,-Lsg. taucht. Solango die Zello geoffnet ist, 
iindert sich nichts; wenn aber der Au- u. der Cu-Draht verbunden werden, dann bildet 
sieh vom Au-Draht ausgehend blaues CuS. Die Rk.-Geschwindigkeit nimmt mit 
abnehmender CuS04-Konz. ab u. ist in reinem W. fast Nuli. Mit gesatt. CuS04-Lsg. 
ist dio Spannung der Zelle im Mittel 0,205; daraus bcrechnet sich die Bildungswarme 
von CuS zu 9400 cal (gegen 10100 cal). Die Rk. t r i t t  auch ein, wenn eino Lsg. von S 
in CS2 oder einem andern Losungsm. odor wenn intensiv bestrahltes CS2 verwcndet 
wird. Die Spannung dieser Zelle wird dann zu 0,210 V gemessen. — Mit So in ent- 
sprechender Anordnung wird eine EK. gemessen, dic nicht m it der Bildungswarme 
eines Selenids uboroinstimmt. — Mit J 2 t r i t t  eine Grunfiirbung der Lsg. ein; dio 
gemessene Spannung von 0,357 V entsprieht einer Bildungswarme von 16450 cal., 
dio nahe der yon C uJ (16900 cal) liegt. Wahrscheinlich bildet sich zunachst CuJ2, 
das dann in J  +  CuJ iibergeht. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 377—80. Marz 
1932.) L o ren z .

H. Benrath, Die Polythermen der lemiiren Sysłeme: CuCl2-(LiCl)2-H„0 und NiCl2- 
{liCl),,-II20. (Vgl. C. 1927. II. 1456.) Im  System LiGl—E f  tr itt  zwischen 0 u. 100° 
das LiCl in drei Hydratstufen auf: W.-frei, m it einem u.'m it zwei Moll. W. Bei 17,5° 
setzt sich das Monohydrat yollstandig in das grofikrystallisierte LiCl■ 2 H20  um. Eine 
gonaue Feststellung des Umwandlungspunktes ist wegen der Uberschrcitungen, zu
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dcnen die 11. Salze neigen, sehr schwer. Es ist anzuneliemn, daB der Umwandlungs- 
punkt dicht bei 20° liegt. — Fur das System CuGL—(LiCl)„—ILO  wurde die Unters. 
bis auf 0° ausgedehnt u. die vollstandige Loslichkeitspolytherme konstruiert. Es sind 
auBer den 3 LiCl-Hydraten nur das CuCl2 m it 2 Moll. W. u. ein Doppelsalz CuCl2- 
LiCl ■ 2 ILO bestandig. — Im System NiCU—(LiCl)2—II20  wurde die Połytherme des 
NiCL neu aufgestellt. Es existieren zwisohen 0 u. 100° 3 Hydrate des NiCl2 m it 6, 4 
u. 2 Moll. W. Der Umwandlungspunkt des 6-Hydrats in das 4-Hydrat liegt bei etwa 
29°, des 4-Hydrats in das 2-Hydrat bei etwa G4°. AuBer den 6 Hydratcn der einfachen 
Salzc sind im System noeh 3 Doppelsalze bestandig: NiCl2-4 LiCl-10 11,0 von Tempp. 
unter 0 bis etwa 23°, NiCl2-2 LiCl -4 H 20  zwischcn 23 u. etwa 60° u. NiCl2-LiCl- 
2 H20  oberhalb von etwa 60°. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 205. 417—24. 3/5. 1932. 
Aachen, Techn. Hochschulo. Anorgan. u. elcktrochein. Lab.) KLEVER.

David James Gibbs Ives und Harry Lister Riley, Untersuchungen iiber Ęotnplex- 
salzc. V. Die Wirkung einer Diisopropylsubstitulion auf die Stabilitiit des Dimalonato- 
cupriations. (IV. vgl. C. 1932 .1 .1507.) Potentiometr. Titration von Na-Diisopropyl- 
maloncit u. Bereclmung der Instabilitatskonstante des Bisdiisopropylmalonatoions in 
der friiher beschricbenen Weise. Best. der Leitfiihigkeit von Cu-Diisopropylmalmat- 
kgg. u. Diisopropylmalonsaurelsgg. u. Bereclmung der Dissoziationskonstanten. Der 
Diisopropylkomplcx (K — 10-7) ist stabiler ais der Dimethylkomplex. Dio verschiedene 
Stabilitiit der Komplexe unter dem EinfluB der beiden Faktorcn, Ringspannung u. 
direkte Ubertragung eines polaren Effektes, wird diskutiert. — Na-Diisopropylmalonat, 
CgHu OtNa2, wird aus konz. wss. Lsg. nicht durch absol. A., aber durch Aceton gefallt. 
Das tiefblauc Cu-Diisopropyhnalonat, CgHu OtCu, hydrolysiert sehr leicht. Die primare 
Dissoziationskonstante der Diisopropylmalonsiiure u. der n. Siiurc sind ungefahr gleich; 
die Dissoziationskonstante des Diisopropyl-Cu-Salzes ist groBer ais diejenige der anderen 
disubstituierten Cu-Salze. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1766—70. Juni. South 
Kensington, Imp. Coli. of Science and Techn.) K r u g e r .

Paul Fleury, Untersucliung der Olycerinphosphormolybdate. Ausfiihrliche Mitt. 
zu C. 1932. I. 2826. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 657— 67. Mai 1932.) L o r e n z .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
George Tuneli und George W. Morey, Einige richtige wid einige unrichtige Aus- 

driicke der elementaren krystallographischen Theorie und die Mellioden in  neueren Hand- 
biichern. Definitionen fiir die Begriffe: Strahl, Wellenfront, Wellcnnormale, Brechungs- 
index u. Schwingungsrichtung, werden angegeben u. ihre Anwendung in den Hand- 
biichern krit. beleuchtet. (Amer. Mineralogist 17. 365—80. Aug. 1932.) E n s z l i n .

Hawksworth Collins, Die Cóllinssclien Zahlen der Mineralien. (Vgl. C. 1932.
I. 2004. II. 516. 692.) Weitcre Angaben iiber die theoret. D. (erste Zahl) u. die theoret. 
Lichtbrechung (Zahl in Klammern) der Mineralien. Derbylit 4,532 (2,4476), Copiapit
2,08 (1,5357), N H iFe(SOi )i -12 ILO  1,717 (1,4803), Salnwnsil 2,88 (1,6612), Iddingsit 
2,694 (1,7197), Melmollit 2,51 (1,5884), K-Fe-Alaun 1,835 (1,482), Taramellit 3,938 
(1,7708), Fibroferrit 1,86 (1,5468), Carphosideril 2,589 (1,7744), Chapmanit 3,577 (1,9075). 
(Chem. News 145. 97—100. 19/8. 1932.) E n s z l i n .

W. H. Newhouse, Die Zusammenselzung der zirkulierenden Losungen nach den 
Fliissigkeitseinschlussen in den Mineralien. Die Flussigkeitseinschlusse in Bleiglanz 
u. Zinkblendekrystallcn wurden untersueht. Dabci wurde festgestellt, daB diesclben, 
wenn cs sich um primare Einschliisse handelt, sclir konz. Lsgg. von Cliloriden, ins- 
besonderc NaCl u. CaCl2 darstellen, welche wahrscheinlich magmat. Ursprungs sind 
u. bei verhaltnismiiBig hohen Tempp. das Pb u. Zn in Lsgg. gehalten haben. Dabei 
diirfte die Rk. PbCl, +  Na2S =  PbS +  2 NaCl eine groBe Rolle gespielt haben, welche 
bei 275° sehr gute Krystalle von Bleiglanz liefert. Zu dieser Gruppe gehoren Krystalle 
von Joplin, Jowa, Illinois, Leadville, Śiegerland, Sonora, Mechcrnich, Freiberg, Ncudorf 
u. Mies. Die zwcitc Gruppe umfaBt Krystalle von Clausthal mit wahrscheinlich 
sekundiiren Einschliissen ganz vcrd. Lsgg. m it geringen Mcngcn Cl. (Eeonomic Geology 
27. 419—36. Aug. 1932. Cambridge, Mass., Inst. of Technology.) E n s z l i n .

M. J. Buerger, Die Spallflachen des Bleiglanz. Die Translationsebenen-Streifung 
ist nicht, wie H e a d  (C. 1931. II. 2589) annahm, eine Andeutung einer kub. Spaltbarkeit. 
Die Gleitebenen nach H e a d  sind in Wirklichkeit RiBlinicn u. Hohlraume. (Amer. 
Mineralogist 17. 391—95. Aug. 1932.) E n s z l i n .
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Alexander Orlov, Zur Kcnnlnis der Ca-armcn Amphibolc. Mn-rcicher Ferro- 
anthophyllit von Jakobcny (Bukoioina). Der Ferroanthophyllit bildet ais Spalten- 
fiillung 2,5 cni lange Easern von lichtbraungraucr Farbę. Dic Lichtbrechung betragt 
a  =  ca. 1,675 u. y =  1,708. D. 3,48. Er ist der an (Fe, Mn) Si03 reichste Anthophyllit 
unter allen bis jetzt analysierten u. hat die Zus. 45,87 S i02, Spur TiO.,, 2,34 A1,03, 
6,32 Fe20 3, 29,34 FeO, 10,66 MnO, 1,37 MgO, 2,31 CaO, 1,86 H20+ u‘ 0,30 H 20 - .  
Nach der Lichtbrechung werden die Anthophyllitc in 3 Gruppcn eingeteilt. Die an 
Mn u. Fe reichcn Glieder sowohl der monoklinen ais aueh der rhomb. Reihe bilden eine 
selbstiindige Gruppe (Mn-Cumniingtonite). Die zweite Reihe wird von den Mn-arinen, 
aber Fe-reichen Cummingtoniten gebildet ohne spezielle Unterschiede zwischen den 
rhomb. u. monoklinen Gliedern. In  der 3. Gruppe, der eigentliclien Anthophyllit- 
reihc, welche sieh aus Fe-armen Gliedern m it wreniger ais 25—30°/o FeSi03 zusammen- 
setzt, kommen nur rhomb. Amphibolc vor. (Ztrbl. Minerał., Geol. Paliiont. Abt. A 1 9 3 2 .  
269—78. Prag, Mineralog.-petrograph. Inst. d. Univ.) ENSZLIN.

S. K. Chatterjee, Ober einen griinen Olimmer aus dem Bhandara Distrikl, C. P. 
Der Cr20 3 u. V20 3 enthaltende Glimmer kommt in einem Quarzitit vor. E r ist intensiv 
griin u. zeigt starken Plcochroismus von blaugriin nach olivgriin. Harto 2—3. D.31 2,904. 
Lichtbrechung y  =  1,615 u. ji =  1,612. Seine chem. Zus. ist 47,35 S i02, Spur TiO.,, 
30,99 A120 3, 2,74 Cr20 3, 0,48 V20 3, 0,94 Fe20 3, 0,64 FeO, Spur MnO, 1,27 MgO,
1,16 CaO, Spur BaO, 1,71 Na20 , 9,26 K 20 , 3,96 H20+ u. 0,02 H20~. Spektroskop, 
konnten auBcrdem noch Spuren von Cs nachgewiesen werden. (Records geol. Survcy 
India 6 5 . 536—39. 1932.) E n s z l i n .

B. C. Freeman, Kubanit. Vork. von K ubanit (CuFe2S3) vcrgesellschaftet mit 
Chalkopyrit u. Pyrrhotit in der F r o o d - M i n e ,  Sudbury, nachgewiesen an Ge- 
Kteinsschliffen. (Canadian Mining Journ. 5 3 . 312. Juli 1932.) N i k l a s .

Ralph L. Rutherford, Ein Vorkommcn von Pickeringit in Alberta. Der Pickeringit 
kommt in dunnen Gangclien u. Inkrustationen zusammen m it Lchm vor. E r hat einen 
bemerkenswerten MgO-Geh. von 6,32%. Lichtbreehung 1,479. (Amcr. Mineralogist 17. 
401—03. Aug. 1932.) E n s z l i n .

J. A. Dunn, Beaktionsmineralien in  einem Granat - CordurUgneip von Mogok. In 
ein an MgO, Fe20 3 u. A120 3 reiches Sedimentgestein ist ein saures granit. Materiał 
m it hohem Geh. an Na20  eingedrungen u. fiihrte zur Bldg. neucr Mineralien. AuBer 
den granit. Mineralien Natronorthoklas, Oligoklas, Quarz u. Biotit werden die meta- 
morphen Mineralien Cordierit, Hypersthen, Granat, Sillimanit, Spineli u. Zirkon be- 
schrieben. Der Granat bildete im Cordierit m it S i02 Hypersthen u. weiteren Cordierit. 
Bei einem tlberschuB an A120 3 bildete im Cordierit das Granatmol. Cordierit u. Spineli. 
In  Ggw. von Cordierit sind Quarz u. Granat, weiter Granat, Biotit u. Quarz, sowie 
Granat u. Sillimanit nieht bestandig. Die Bldg. von Hypersthen u. Spineli geht unter 
geringer Volumzunahmc vor sieh, wahrend die Bldg. von Hypersthen aus Biotit, Quarz 
u. Granat unter Yolumabnahme stattfindet. (Records geol. Survcy India 65. 445 
bis 456. 1932.) E n s z l i n .

J. Kuhl, Zur Bilduntj des Kaolins und der Alunitc im ostlichen Teile des polnischen 
Mittelgebirges (Gory Pieprzowe) in der Umgebung von Sandomierz. Der weiB -gelbe 
Kaolin erfullt dic Klufte u. Spalten in den Schiefern u. Quarziten mittelkambr. Sedi- 
mente. E r bildet sieh durch Einw. von ILSO,, — aus dem P yrit der Sehiefer durch 
Verwitterung entstanden — auf die Al-Silicate der Sehiefer. E s  konnte in ihm Na,SO., 
u. Al2(SO.,)3 nachgewiesen werden, welche adsorbiert sind. Ausbliihungen auf dem 
Sehiefer werden ais bas. Sulfate von Na, Mg u. Al bestimmt, welche durch Alunitisierung 
von Alkali-Al-Silicaten u. Mg-Al-Silicaten entstanden sind. (Buli. Int. Acad. Polon. 
Sciences Lettres Serie A 1 9 3 1 . 665—75. Krakau, Mineralog. Petrograph. Inst. d. 
Bergakadcmic.) E n s z l i n .

F. Loewinson-Lessing, Dic IIorlonolit-Gabbrodiabase der sibirischen Trapp- 
formation. Dieser in Sibirien wcit vcrbrcitete Gesteinstyp zeigt ophit. Struktur u. enthalt 
ais Hauptmineralien Labrador, Augitpyroxene, Peridot u. Titanmagnetit. Der S i02- 
Gch. betragt 48%. Der Peridot hat das Verhaltnis Fe2Si04 : Mg2Si04 =  55: 45 ent- 
sprechend einem Hortonolit. Vf. faBt das Gestein ais nieht diffcrentiiertes, intrusives, 
basalt. Magma auf. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 1751—53. 17/5. 1932.) E n s z .

H. C. Mason, Der Ursprung der Meteorite. Die Eisen- u. Steinmeteorite stammen 
wahrscheinlich aus unserem Sonnensystem. DaB sie durch Eruptionen der Erde in 
den Weltenraum geschleudert wurden u. wieder auf der Erde niedergegangen sind, ist 
wenig wahrscheinlich. Dagegen kiime der Mond, wrelcher ais zwar zur Zeit ruhiger,
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aber noch nicht ais toter Weltenkórper betrachtet wird, ais Lieferant in Frago. 
(South African Journ. Science 2 7 . 139— 45. 1930.) ENSZLIN.

Cleophas C. 0 ’Harra, Ein neuer Meteorit von den „Black Ilills“. Kurze Be- 
schreibung des im Sommcr 1931 aufgefundenon Mcteoriten, der im geolog. Museum der 
„South Dakota School of Mines“ aufbewahrt wird. Dor Meteorit enthalt 91,70% Eo 
u. 8,12°/0 Ni. (Science 76. 34. 8/7. 1932. South Dakota School of Minca.) S k a l i k s .

H. H. Niningcr, Der Springwaiermeleorit. Der Meteorit hatte ein Gewicht yon 
18 570 g u. war an der AuBenschalo verwittert. Dio Grundmasso besteht aus honig- 
gelbem 01ivin, in welchem zahlreiche unregelmiiBige Metallkdrncr cingesprcngt Bind. 
E r  ahnclt schr stark in seinem Aussehen dem Brenham Pallasit u. gehort zu der Gruppo 
der Krasknojarsk Pallasite. Yergleich m it dem Brenham Pallasit. Seine Zus. isfc 
86,65 Fe, 10,72 Ni, 0,53 Co, 0,09 Cu, 0,025 Cr, Spur Mn, 0,19 P, 0,30 S, 0,02 C, 0,44 SiO„
1,200 u. 0,38 Unzon P t pro Tonne in dem metali. Anteil. (Amer. Mineralogist 17. 
396—400. Aug. 1932.) E n s z l i n .

Edward S. Dana and William E. Ford, Tostbook of mineralogy: 4 tli ed. Now York: W ilcy
1032. (851 S.) 8°. S 5.50.

D. Organische Chemie.
Friedrich Richter, Die neuesten Fortschrittc der Stereochemie. Zusammcnfassender 

Bcricht mit ausfuhrlichen (200) Litoraturangaben. Es werden eingehend behandelt 
die Biphenylisomorien, zu deren Erkliirung Yf. dio clektrostat. Wecliselwrkg. zwischen 
den Elektronenschalen der Substituenton heranzieht, dio Dckalinisomerien u. die 
Arbciten yon RuziCKA uber dio groBen Ringe, die opt. A ktiyitat von Schwefelyerbb.
des Typs ^ ^ S —O u. yerwandten Substanzen, dio Frago der W AŁDENschen Um-
kehrung, insbesondere nach den Vcrss. von R. K U H N  u. W a g n e r -J a u r e g g  (C. 1928.
I. 2929), die Frage der stor. Reihen, die Beziehung zwischen Drehung u. Konstitution 
u. dic absolute asymm. Synthcse nach den Arbeiten von W. K u h n , die Bezieliungen 
zwischen Stereochemie u. Krystallchemie u. dic Bcdeutung der Dipolforschung fiir die 
Stereochemie, insbesondere fiir dio Frago der freien Drehbarkeit u. der Yalenzwinkel- 
spreizung in den di- u. trihalogenierten Metlianen. (Chem. Reyiews 10. 365—426. 
Juni 1932. Berlin, Hofmannhaus.) B e r g m a n n .

R. Daur, Noliz iiber die Einwirkung von Chlor und Schwefelsaure au f Metlian. 
Zusammenwirken aller drei Komponenten liefert bessere Ausbeuten an Methylschwefel- 
saure ais die Umsetzung zwischen Methylchlorid u. Schwefelsaure. (Ges. Abhandl. 
Kenntnis Kohle 10. 151—52. 1932. Mulheim/Ruhr.) S c h u s t e r .

R. Daur, Beobachlungen iiber Bildung, Bestandigkeit und Nachweis der Methyl- 
schwefelsdurc. Herst. aus don Komponenten nur in Abwesenheit von W. in befriedigender 
Ausbeute. Methylschwefelsaurc ist schwer yerseifbar u. gegen Oxydation (Chrom- 
triosyd, Kaliumpermanganat) widorstandsfiihiger ais Methylalkohol. Best. kleiner 
Mengen durch Verseifung u. tJberfuhrung des Mcthylalkohols in Formaldehyd, der 
m it fuchsinschwefliger Siiuro eolorimetr. nachgewiesen wird (Methode von FELLEN- 
b e r g ). (Ges. Abhandl. Kenntnis Kohlo 1 0 .152—55. 1932. Miilheim/Ruhr.) S c h u s t e r .

R. Daur, Uber Beaktionen zwischen Mełhan und Telrachlorkohlenstoff. Umsetzung 
von CH4 u . CC14 lioferte C2Cl6, C2CL,. CHC13 u. C neben HC1; Vereinigung der beidon 
Komponenten unter Bldg. von Cl-KW-stoffen oder reinen KW-stoffen wurde nicht 
beobachtet. (Ges. Abhandl. Kenntnis Kohlo 10. 155—59. 1932. Mulheim- 
Ruhr.) S c h u s t e r .

G. Hugel und K ohn , Uniersuchung des Einflusses crlwhter Temperaluren und 
Drucke auf reine ungesdttigle Kohlenwasserstoffe. (Vgl. H u g e l  u . ABTICHEVITCH, 
Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 2 [1928]. 985.) Hexadecen wurde bei 300 u. 
400°, 0,5—-20 Stdn. u. 5—1000 a t behandelt. Es tr i t t  eine teilweise Polymerisation ein, 
die von Druck u. Temp. abhangigen Gleichgewichten entspricht. Hauptprodd. sind 
dimere Korper mit 32 C-Atomen. Isoliort wurde ein fester n. KW-stoff CleH32““C16H32, 
F . 53,8—54,8°, JZ. 47—54. — Daneben werden auch ein oder mehrere isomere, fl. 
Olefine C32H6., m it yerzweigter Kotte gebildet, deren Konst. nicht sicher erm ittelt 
wurde,_da sie mit KMn04 oder Na2Cr20 7 nur langsam u. unter Bldg. von Sauregemischen 
angegriffen werden. Bei 400° u. hohen Drucken werden auch trimere Polymerisations- 
prodd. gebildet. Unter Annahme der Bldg. von Butanringen ais erstes Polymerisations-
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prod. kann dio Bldg. von Prodd., die dio Doppelbindung an yerschiedenen Stellen be- 
sitzen, durch yerschiedenartigo Aufspaltung des Butanringes erklart werden. (Ann. 
Office Nat. Combustibles liquides 7. 15—54. Jan./Febr. 1932. StraBburg.) J. S c h m id t .

Paul E. W eston und H. B. Hass, Darstellung von Butenen durch thermische 
Zersełzung von n-Monochlorbutanen. Die Bldg. von Olefinen durch Halogenwasserstoff- 
abspaltung aus yerschiedenen Halogen-KW-stoffen unter Anwendung yerschiedener 
Katalysatoron ist von H u r d  (Pyrolysis of Carbon Compounds) und F a r a g h e r  u . 
Ga r n e r  (C. 1 9 2 2 . I. 1292) eingehend untersucht worden. Dabei wurde festgestellt, 
daB die Rkk. reversibel sind u. daB die Katalysatoren langsam ihro Aktiyitat verlieren 
durch auf der Oberflache niedergeschlagenen Kohlenstoff, der aus Nebenrkk. her- 
rflhrt. Vff. untersuchen die Pyrolyse von 1-Chlorbutan u. 2-Chlorbutan in einer eigens 
dazu konstruiorten Apparatur (siehe Original). Der abgespaltene HC1 wurde in 
n. NaOH aufgefangen u. titriert. Die Butene wurden bei —15° bis —20° bromiert 
u. nach DlLLON, Y o u n g  u. L u c a s  (C. 1 9 3 0 . II. 713) bestimmt. Aus der gemessenen 
Salzsiiuro u. der angewandten Chlorbutanmenge wurde auf die Ausbeute geschlossen. 
Dio Rk.-Gesehwindigkeit wurdo anniihernd bcrcchnet aus dem Volumen des Rk.- 
GefśiBes, dor Strómungsgeschwindigkeit des eingeleiteten Chlorbutans u. dem Mittel 
dor Zeit des Ein- u. Austritts aus dem Rk.-GefaB. 1-Chlorbulan u. 2-Chlorbutan wurden 
dargestellt durch Erhitzen eines Butan-Chlorgemisehs (1 0 : 1) auf 400—475°. Dio 
Chloride wurden fraktioniert. Aus der Monochloridfraktion wurden crhalten 37%
1-Chlorbutan, Kp.,00 78,3—-78,4° (korr.) u. 03 %  2-Chlorbutan, Kp.;,,0 68,0—68 ,1° (korr.) 
Etwas 2-Chlorbutan wurde aueh aus dem entsprechenden sek. Butylalkohol +  HC1 
gewonnen. — Die Ihermischen Zerss. von 1-Chlorbutan bei 550° u. 2-Chlorbutan bei 500°  
in einer Glasrohro sind homogene Gasrkk., donn sowohl in einer yollig sauberen Rohre 
ais in einer m it einem feinen Kohlonstoffuberzug versehenen Rohre, ais in einer m it 
Glaswolle gefiillten Rohre wurden gleiche Rk.-Geschwindigkeiten erhalten. Das aus 
sek.-Butylalkohol gewonneno 2-Chlorbutan reagierte sehneller ais das durch direkto 
Chloricrung gewonnene. Vff. fiihren dies auf einen Geh. an prim. Isobutylehlorid 
zuriick, denn primdre Chloride reagieren langsamer ais sekundare. Die Bldg. der Butene 
ist innerhalb 450—550° imabhangig von der Temp. In  Abwesenheit eines Katalysators 
liefert 1-Chlorbutan bei 550° nur 1-Buten, aber 2-Chlorbutan eine Mischung von
1-Buten, cis- u. trans-2-Butcn. 1-Buten yerwandelt sich selbst bei doppelter llk.-Zeit 
nicht in 2-Buten. Bei Anwendung von wasserfreiem CaCl2 ais Katalysator bilden sich 
sowohl aus 1-Chlorbutan ais aueh aus 2-Chlorbutan vor allem 2-Butene. Der K ata
lysator bedeekt sich dabei bald m it einer Kohlenstoffschieht u. wird inakt. Bei 400 
u. 250° gibt in Ggw. des Katalysators 2-Chlorbutan fast kein 1-Buten. Es ist nicht 
geklart, ob dio Butane an der Oberflache des Katalysators ineinander umgelagert 
werden oder ob der Katalysator die Rk. derart becinfluBt, daB hauptsaehlich 2-Buteno 
gebildet werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 4 . 3337—43. Aug. 1932. West Lafayette 
[Indianopolis] Uniy.) HlLLEMANN.

L. P. Kyrides, T. S. Carswell, C. E. PfeiJer und R. S. Wobus, Die Entimsse- 
rung von Alkoholem mit Alkalialkoholaten. Wss. Athylalkohol (92,3—97,6 Gew.-%) lieB 
sich durch Dest. iiber die aus den Hydroxydon u. hochsd. Alkoholen im Vakuum dar- 
gestellten Mętallalkoholato entwassern. Untersueht wurden die Na-Alkoholate des 
Glyeerins, Athylenglykols, Benzylalkohols, Methylcyclohesanols, n-Amylalkohols, 
Xylenols, Phenols, dic K-Alkoholate des Athylenglykols u. Benzylalkohols, das Ca- 
Glykolat u. die Gemische Glycerin -j- K 2C03, Glykol +  K 2C03, Glykol +  Na-Glykolat 
(Tabelle). Am besten bewahrte sich das letzterc Gemisch, welches einen 99,2%ig. A. 
lieferte, u. sich bei Riiekgewinnung des Glykols aueh mehrfach verwenden lieB. Kupfer- 
u. besonders Eisenapp. miissen vermieden werden, da in ihnen Oxydation des Glykolats 
eintritt, es sei denn, daB bei partiellem Vakuum gearbeitet wird. Mit einem Gemisch 
aus 2 Mol NaOH u. 7 Mol Glykol, das noeh bei 40° fl. ist, laBt sich das Verf. konti- 
nuierlich gestalten, das Entwasserungsgemiseh seinerseits wird im getrennten System 
im Yakuum vom W. befreit. Tert. Butylalkohol u. Isopropylalkoliol lieBen sich in iihn- 
licher Weise entwassern. (Ind. engin. Chem. 2 4 . 795—97. Juli 1932. St. Louis, Monsanto 
Chem. Works.) B e r s i n .

Herbert E. Morris, Reaktionen des Athylalkohols. Zusainmenfassendes : Therm. 
Zers., Zers. mit Katalysatoren (Dehydrierung u. Dehydratisierung), Zers. auf elektr. 
Wege, z. B. durch stille elektr. Entladungen, enzymat., elektrolyt. u. katalyt.Oxydation, 
Ozonisation, photochem. Oxydation, Oxydation durch H 20 2, K-Permanganat, K-Bi-
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ehrom at u. andero Reagentien. (Clicm. Reyiews 1 0 . 465—94. Juni 1932. Edmonton, 
Canada, U n iv . o f  Alberta.) B e r g m a n n .

Richard Neu, Zur Kenntnis der Autoxydation von Athyldther. In  yerschiedenen 
Afchorproben dea Handels wurtlcn Pcroxyde nach M e r c k  nachgewiesen. Gleichzeitig 
konnten durch die Rhodanidrk. — auch olme H N 03 — in allen Fiillen Spuren von Fe 
naehgewieson werden. Wahrend 100 eem des ursprilnglichen Athers im Mittel 0,7 g Jod 
in Freiheit setzten, schied ein von Eisen durch Ausscliutteln m it Rhodanid, Filtrieren 
uber Fe-freies Na2S 04 u. Dest. gereinigter Ather nach 3-monatlichem Stehen in weiflem 
Glas im direkten Tageslicht nur 0,009 g Jod aus. Vf. nimmt an, daB das von der Herst. 
oder Lagerung stammende Fe im A. ais Katalysator fur die Bldg. der Peroxyde (vgl. 
R ie c h e , C. 1 9 3 1 . II. 2715) yerantwortlich ist. (Angew. Chem. 4 5 . 519—20. 6/8. 1932. 
Dessau.) B e r s i n .

Jozef Mazur, t/ber die Temperaturabhangigkeit der Dichte von Aihylather. Vf. miBt 
die Tcmp.-Abhangigkcit der Dichte von A. zwisehen—120 u. +35° in einem Quarzdilato- 
meter. Ais Badfl. eignet sich nicht der viel verwendete PAe., weil er sich zwar auf 
—150° abkiihlen lafit, aber schon boi —70“ sich so stark triibt, daB er alle Ablcsungen 
vereitelt. Ais Badfl. benutzt Vf. ein Gemisch yon abs. A. u. A. Die Dichte des A. wachst 
fast linear von 0,6964 bei 34,978° bis 0,8595 bei —105,42°. Dann wird das Anwachsen 
langsamcr, also bei der Temp., bei der die Umwandlung der beiden fl. Formen von A. 
stattfindot. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Ficyznego 5. 349—56. 1931. 
Warschau, I. Phys. Inst. d. Techn, Hochsch.) B e r g m a n n .

Mieczysław Wolfke und Jozef Mazur, Die Temperalurabhangigkeit der Polarisalion 
und Assoziation von Athylather. Bei —105,4° erleidet das Mol. des A. eine Umwandlung, 
wie sieli aus der Best. der Gesamtpolarisation bei yerschiedenen Tempp. ergibt. Be- 
zuglicli der Assoziation wird festgestellt, daB eine solche zwisehen —105,4 u. +35° 
tatsitchlich existiert. Der Assoziationsgrad, der fiir reinen A. viol hoher ist ais fiir 
Misehungen — offenbar infolge der groBeren Assoziationsenergie —, wftchst mit 
sinkender Temp. bis zu einem W ert von 29°/0. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towar
zystwa Ficyznego 5 . 357—64. 1931. Warschau, I. Phys. Inst. d. Techn. Hocli- 
schule.) BERGMANN.

Allan R. Day und Abner Eisner, Kalalytische Ozydalion von n-Propylalkohol. 
Wio bei A. (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 908) wirkt Sm20 3 in kleinen Mengen m it Ag ais Promotor 
bei der Oxydation von Propylalkohol zu Propionaldehyd. Bei Tempp. um 400° wird 
eine Ausbeute an Aldehyd von 70—75°/0 bei einem durehsehnittliohen Geh. von 3,5°/0 
an Propionsaure erzielt. (Journ. physical Chem. 3 6 . 1912—15. Juli 1932.) L o r e n z .

H. T. Ciarkę und W. W. Hartman, Epichlorhydrin. Zugeben von 440 g fein 
gopulyortem NaOH wahrend ca. 20 Min. zu 1290 g Glycerin-a,y-dichlorhydrin in 31 
wasserfreietn A. bei 25—30° unter Riihren, naehfolgendes 4-std. Koclien u. fraktionierte 
Dest. des Rk.-Prod. liefert Epichlorhydrin in 76—81°/0 Ausbeute. (Organie Syntlieses. 
Sammelband 1. 228—29. 1932.) B e h r l k .

Arthur Fairbourne, George Philip Gibson und David William Stephens, 
Die teilweise Veresterung mehrwertiger Alkohole. Teil X II. Die Funktion von Athylen- 
ozydringen. (XI. ygl. C. 1 9 3 1 . II. 33.) Die Darst. von Glycerindiathern, bisher unter- 
aucht mit R =  CH3 oder C2H5 oder C0H5, yerlauft in 4 Abschnitten, die dio Bldg. u. 
Spaltung von 2 Athylenoxydringen naeheinander in sich sehlieBcn:

CHSC1 CII2C1 CH2C1 C1LX CH2 • OR
- x Q ----- >- ĆH-OII — ĆH- / 0  — )- ĆH-OH

CH,C1 _ C I I , /  Ć ą .-O R  Ćh 2-o r  c h .2. o r
Der Prozefi kann jetzt in jedem Stadium unterbroehen u. die Zwischenprodd. in 

guter Ausbeute isoliert werden. Die Ringe werden durch Alkali gebildet u. durch weiteres 
Alkali odor durch Saure wieder gespalten, wahrend sie in neutraler Lsg. bestandig sind.

Durch langsames Zufiigen yon 1 Mol. wss. NaOH zu a,;'-Dichlorhydrin kann Epi
chlorhydrin, C3H5OC], in 85°/0 Ausbeute erhalten werden. — Eochen yon Epichlor
hydrin m it starker alkoh. H2S 04 (6 Stdn.) liefert infolge Erhohung der [H ], die die 
Spaltung yerhindert, in guter Ausbeute a -Moiiochlorhydrin-y-dthylather, CrH ,,0,C l =  
CH2C1;CH(OH)• CH2• OC2H5, Kp.eo 104-106°, D.«41,107, n D̂  =  1,442.° -  Wird 
dieser Ather langsam u. unter Vermeidung emes Uberschusses an Alkali mit wss. NaOH 
bei 80—100° behandelt, so ergibt sich in 78% Ausbeute Glycidyldthylather (XI. Mitt.), 
aus dem durch Kochen mit iiborschussigem A. (+ 1 %  H ,S 04, 6 Stdn.) in 75% Ausbeute 
Oiycerin-a,y-dmthyldther, C;Hlt!0 3, erhalten wird. — Erhitzen yon 1 Mol. Epichlor-
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hydrin m it 2 Moll. Phenol auf 110° (10 Stdn.) fiihrt zu a-Monochlorhydrin-y-phenyl- 
dther, C9H n 0 2Cl (I), Kp .2 125—126°, D .254 1,209, iid25 =  1,540. — Langsame Zugabe 
von 593 g 27°/0ig. NaOH-Lsg. bei 70—80° unter Ruhren zu einem Gemisch von 188 g 
Phenol u. 258 g oc,y-Dichlorhydrin, wobei Rotfiirbung yon Phenolphthalein yermieden 
werden mu 13, u. nachfolgendes 1-std. Erhitzcn auf 100° liefert in 63°/0 Ausbeute Glycidyl-

phenylather, C9I I 10O2 (II), K p .3_4 115—116° (kann aucli 
I I  aus I  m it wss. NaOll erhalten werden). Die Rk. geht

(j£j;a_CII-CH -OC II6 80 leicht, daC II fiir Glycerin-a,'/-diphenylather gehalten
0 wurde u. in der L iteratur Verwirrung yerursaclite 

(B o y d  u . Ma r l e , Journ. chem. Soc., London 93 [1908]. 838. 95 [1909]. 1807). —  Die 
Darst. von Glycerin-a,y-diphenyldlher, F. 80—81°, erfolgt am besten durch langsames 
Zufiigen von 129 g a,y-Dichlorhydrin wahrend 1 Stde. unter Ruhren bei 90—100° zu 
einer yorher bei 120° aus 188 g Phenol u. 85 g NaOH hergestellten Misehung. Danach 
wird noch 1 Stde. auf 120° erhitzt. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1965—72. 
Juli.) B e h r l e .

Arthur Fairbourne und David W illiam Stephens, Die teilweise Vereslerung 
melirwertiger Alkohole. Teil X III. Glycerin-u-monophenyldther. (XII. ygl. vorst. Ref.) 
Zugabe von 442 g Monochlorhydrin unter Ruhren wahrend 2 Stdn. bei 120° zu 376 g 
Phenol u. 170 g NaOH u. weiteres 1-std. Ruhren bei 120° liefcrte 59% Ausbeute an 
Glycerin-v.-phenylałher, C9H ]20 3, Kp.0l<, 145— 148°. Das Vorliandensein eines doppelten 
F. bei dieser Verb. wird bestatigt: Umkrystallisation des festgewordenen Destillats 
aus Bzl.-Lsg. crgab den F. 67—68°, Schmelzen u. Wiedercrstarren den F. 53—54°. 
48-std. Stehcn crgab gewohnlieh, 5 Monate langes Stehen immer den F. 68°. Die Verb. 
kann auch aus Glyeidyl-a-pkenylather (vorst. Ref.) mit sd. wss. NaOH (5 Stdn.) er
halten werden. — a,y-Di-o-tolyloxy-p-acełoxypropan, aus A., F. 36°. (Journ. chem. Soc., 
London 1932. 1972—73. Juli.) B e h r l e .

Arthur Fairbourne und David W illiam Stephens, Die teilweise V er aster mig 
mehnuertiger Alkohole. Teil XIV. Die Jodliydrine. (X III. ygl. vorst. Ref.) a -Mono- 
jodhydrin ( =  Alival), CH2J-CH(OH)'CH 2OH. Di-p-nitrobenzoat, C17H130 8N2J,
F. 102°. — a,/?-Dijodhydrin, F. 43°. — a.,P-Dijodhydrin-p-nilrobenzoat, C10H 9Ó4N J 2 — 
CH2J-C H J-C H 2-0 -C 0-C 6H4-N 02, aus Allyl-p-nitrobenzoat mit J  in Chlf., F. 66—67° 
(Zers.). — <x,y-Dijodhydrin-p-nitrobenzoat, C10H„O4N J2, aus a,y-Dijodhydrin oder 
Jothion, F. 81—82°. — u.,f}-Dijodhydrinlaurat, C15H280 2 J 2> aus Laurinsiiureallylester 
mit J  in Chlf., F. 38—39°. — u,P-Dijodhydrinpalmitat, C10H3|;O2J 2, aus Allylpalmitat, 
F. 55°. — a,y-Dijodhydrinpalmitat, C19H 30O2J 2, durch Zugabe von a,/-Dijodhydrin zu 
m it SOCl2 erwarmter Palmitinsaure u. Erhitzen auf 60° (90 Min.), F. 48—49°. — 
a,(i-Dijodhydrinstearat, C21H40O2J 2, aus Allylstearat, F. 55—56°. — a ,y-Dijodhydrin- 
stearat, C21H 40O2J 2, aus a.y-Dijodhydrin u. Stearylehlorid, F. 49—50°. (Journ. chem. 
Soc., London 1932. 1973—77. Juli. P ort Sunlight, Research Dep., London, King’s 
Coli.) B e h r l e .

Paul W. Preisler und Doris B. Preisler, Uber den Verlauf der Darstellung von 
Thiolsauren (RSH ) und Sulfosauren (RSOsH ) aus Dithiósauren (RSSJi). III. Die 
Wirkung von Kupfersalzen. (II. vgl. C. 1932. I. 2451.) Es wurde fruher gezeigt, daB 
Dithiósauren (RSSR) durch die Wrkg. von Ag+3>4, BrHg+ 5 u. Hg++G' 7, nach der Glei- 
chung: 3 RSSR +  3 H20  — ->- 5 RSH -f R S 03H in Thiolsiiuron (RSH) u. Sulfosauren 
(R S03H) iibergofiihrt werden. Vff. untersuchten nun die Rk. zwischen Cuprisahen u. 
Dithiósauren. Bei der Rk. entstehen aus zwei Stoffen yon hóherer Oxydationsstufe 
reduzierende reaktionsfaliigere u. hoher oxydierte reaktionstriige Substanzen. Die Rk. 
von Cuprisalzen m it Dithiósauren beruht wahrseheinlich auf Red. yon Cu++ zu Cu+ 
u. Abscheidung des Di-Cu-Deriv. Cu++ wird durch RSH, das bei der Einw. yon H20  
auf die Dithiosaure entsteht, reduziert: 3 RSSR +  3 H ,0 — >- 5 RSH +  R S 0 3H u.
2 RSH +  2 Cu++ — y  RSSR +  2 Cu+ +  2 H2+. Das Cuproion bildet m it weiterem 
RSH eine unl. Di-Cu-Verb., analog wie bei der Einw. von Ag+J. Die Gesamtrk. yerlauft 
wolil nach:

4 HOOCCH„CH2SSCH2CH„COOH +  9H .O  +  10 CuS04 — y
5 CuOOCCH2CH2SCu +  3 HOOCCHoCHlSOjH +  10 H 2S 0 4.

Die Moglichkeit derartiger Umsetzungen muB bei der Isolierung von RSH-Verbb. 
(in Gg\v. von oxydierenden Stoffen) u. RSSR-Verbb. mit Hilfe von Cupro- oder Cupri
salzen beriicksichtigt werden; solche Rkk. konnen auch bei der Oxydation von RSH 
zu RSSR auftreten, falls Cu-Salze ais Katalysatoren benutzt werden.

V e r s u c h e .  Wegen der leichten Isolierung der Rk.-Prodd. wurden die Unterss.
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m it Dithiodihydracrylsaure (HOOCCH2CH2S—)2, gemacht, u. dio Rkk. m it Kupfersulfat 
u. -perchlorat durchgefiihrt. Die Mongo der entstehenden Di-Cuproyerb. hangt vom 
Sauregrad, Temp. u. a. ab. Darst. des Di-Guprothiolderiv., C3H40 2SCu2. Das Dinatrium- 
dithiodihydraerylat wurde in N2-Atmospharo mit einer schwefelsauren Lsg. von CuS04 
gekooht u. der entstebende gelbe Nd. mit schwefelsaurem W. u. dann m it Aceton ge- 
waschen. Dio Rk. verlie£ analog bei Anwendung von Kupferpereblorat in iiberchlor- 
saurer Lsg. Boi diesein Vcrs. wurde naeh Abfiltrieren von der Di-Cuproverb. das Ba- 
Salz der entstandenen Sulfosaure, C3H40 6SBa, durch Zugabe von Bariumperehlorat 
erhalten, indem man das Cu durch Einleiten von H 2S fallte u. das F iltrat weiter auf- 
arbeitete. (Journ. Amor. chem. Soc. 5 4 . 2984—87. Juli 1932. St. Louis, Missouri, 
Univ. of Pennsylvania, Philadelphia and Washington Uniy. School ofMedicine.) Stoi/PP.

W . H. Hunter und B. E. Sorenson, Recluktion von aiiphalischcn Sulfonsiiure- 
salzen mit Phosphorpentabromid und Phosphorlribromid. (Vgl. K o h lh a s e , C. 1932.
II . 1615.) Die K-Salze der Methyl-, Athyl-, Butyl-, Isoamyl- u. Benzylsulfoitsaure 
werden durch ein Gemisch von PBrs u. PBr3 wie die friiher untersucliten Salze von 
Arylsulfonsauren zu den entsprechenden Disulfiden reduziert. PBr5 allein liefert 
m it C2H5S 02K  Athansulfobromid, m it C4H 9S03IC jo nacli Mcngenvcrhaltnisson Butan- 
sulfobromid (1 Mol PB r5) oder das Disulfid (3,5 Mol PBr6), mit C„H6-CH2S03Na 
Benzylbromid, m it dem K-Salz der (S-Sulfo-fi-phenylpropionsaure Dibromhydrozimt- 
sauro. Aus Butansulfobromid u. PBr3 entsteht das Disulfid. Der Ersatz von S 0 31I 
durch Br orfolgt in der aliphat. Reihe leichter ais in der aromat.; er wird durch gleich- 
zeitig anwesende Phonylgruppen noch mehr erleichtert; wahrcnd benzylsulfonsaures 
Na m it PBr5 PBr3 Dibenzyldisulfid liefert, gibt das K-Salz der Sulfophenylpropion- 
siiure /S-Bromhydrozimtsauro. — Alkylsulfonsauren durch Osydation yon Alkyl- 
rhodaniden m it H N 03 (D. 1,42). Alkylsulfobromide, aus den K-Salzen der Sulfon- 
situren u. PBr5 bei 70—80°. Athylsulfobromid, K p .40 1 03—106°. Atliylsulfamid, F. 57 
bis 58°. Butylsulfobromid, Kp.n 101—102°, D .2S4 1,5109. — Dialkyldisulfide aus den 
IC-Alkylsulfonaten u. PBr5 +  PBr3 bei 100°. Dimelhyldisulfid, K p .7.18 108—108,5°.
D .w4 1,0606. Diathyldisulfid, K p.,3C 151— 152°, D .204 0,9961. Dibutyldisulfid, C8H 18S2, 
aueh aus Butylchlorid u. Na2S2 in A., Kp.74(l 226—229°, K p .7 93—94°, D.25, 0,93 2 9. 
DiisoamyhUsulfid, K p .12 123,5—124°, D .1S4 0,9188. Dibenzyldisulfid, F. 70—71,5°. — 
Dibutyltrisulfid, CgHlgS3, ais Nebenprod. bei der Darst. des Disulfids, gelblieh, K p .0 119 
bis 121°, D .284 1,0117. — Benzylbromid, aus C0H5-CH2-SO3Na u. PBr5 bei 85—90°; 
K p .740 195—197°. — fi-Brom-p-plienylpropionsaure, aus/?-sulfo-/?-phenylpropionsaurem K 
u. PBr5 +  PBr3, F . 135—137°. a,^-Dibrom-fl-phenylpropionsaure, C9H 30 2Br=, aus 
/J-sulfo-/i-phenylpropionsaurem K  u. PBr5 bei 100°, F. 197°. (Journ. Amer. chem. Soc. 
5 4 . 3364—67. Aug. 1932.) O s te r ta g .

W. H. Hunter und B. E. Sorenson, Der Mechanismus der Reduktion von Sul- 
foiiylbromiden mit Phosphorlribromid. (Vgl. vorst. Ref.) p-Toluolsulfinsaurechlorid 
wird durch PBr3 leieht zu p,p-Ditolyldisulfid reduziert. o-Nitrophenylschwefelbromid 
reagiert langsam m it PBr3 in A. unter Bldg. von wenig o,o'-Dinitrodiphenyldisulfid; 
geringere Mengen des Disulfids entstehen aueh durch freiwillige Zers. yon 0 2N • CcH, • 
SBr bei Abwesenheit von PBr3. Man kann demnaeh annehmen, daC 0 2N-CaH.,SBr 
umkehrbar in Disulfid u. Br zerfallt, u. daB PBr3 durch Addition yon Br das Gleich- 
gewicht nach der Seite des Disulfids yerschiebt. DaB die Rk. tatsaehlich umkehrbar 
ist, ergibt sich aus der Bldg. von 0 2N-C6H4-SBr durch Einw. von PBr5 auf [0 2N- 
C6H4-Ś—]2. o-Nitrobenzolsulfobromid wird durch PBr3 bei niedriger Temp. redu
ziert. Isoliert man dio Rk.-Prodd. bei Abwesenheit yon W , so erhalt man das Disulfid 
u. das Schwefelbromid; sohiittelt man die ath. Lsg. m it W., so erlialt man das Disulfid 
u. o-Nitrothiophenol. Der von K o h l h a s e  (C. 1 9 3 2 . II. 1615) fiir die analog erfolgende 
Bldg. von Thionaphthol aufgcstellte Rk.-Mechanismus ist nicht haltbar. [0 2N- 
CcH 4-S—]2 gibt mit PBr3 kein Nitrothiophenol; dioses entsteht aueh nicht bei Zusatz 
yon W. zum Rk.-Gemisch; H3P 0 3 u. HBr reduzieren O2N-C0H4-SBr nicht zum Nitro
thiophenol; dagegen wird dieses ąuantitatiy erhalten, wenn man eine ath. Lsg. yon 
0 2N ■ CaH4SBr u. PBr3 m it W. yersetzt. Das Thiophenol entsteht also durch Einw. 
von W. auf eine Mol-Verb. aus R -SB r u. PBr3. Ein direkter Beweis fiir die Existenz 
einer Mol-Verb. lieB sich nicht erbringen; sie ist aber wahrscheinlich, weil die Rk.in 
Bzl. nicht zuR -S H , sondern zu R -S -S T i fiihrt. Vff. sehlieBen aus diesenErgebnissen, 
daB die Sulfobromide durch R- S02Br durch PBr3 erst zu Sulfinsaurebromiden R- SOBr. 
dann zu Schwefelbromiden R-SBr reduziert werden, die dann in Disulfide R -S -S -R  
u. Br, iibergehen; in iith. Lsg. kónnen sieh die Schwefelbromide mit PBr3 zu Additions-
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-verbb. vereinigen, die durch W. in Thiophenole, H3PO, u. HBr gespalten werden. — 
p-Toluolsulfinsdurechlorid wurde aus CH3• C6H, ■ SO..H u. SOCl2 ais El. erhalten; 
H i l d i t c h  u . S m i l e s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 4114) geben E . 54— 58° an. —  
Di-p-tolyldisulfid, durch Einw. von PBr3 auf die vorige Verb. u. auf p-Toluolsulfo- 
bromid. F. 44—45°. — o,o'-Dinitrodiphenyldisulfid, aus o-Nitrophenylschwefelbromid 
durch Einw. von PBr3 in A., in besserer Ausbeute durch Einw. von PBr3 in Bzl. u. 
Behandlung m it W. F. 194— 195°. o-Nitrophenylschwefelbromid, aus o,o'-Dinitro- 
diphenyldisulfid u. PBr5 in A. u. (neben dem Disulfid) aus Nitrobenzolsulfobromid 
n. PBr3. Vcrss. zur Darst. von Tribromphenylschwefelbrcnnid aus Hexabromdiphenyl- 
disulfid u. Br waren erfolglos. — o-Nitrobenzolsulfobromid, CeH40 4NBrS, aus o,o'-Di- 
nitrodiphenyldisulfid u. Br in Eg. bei 50—60°. Krystallo aus Bzl. -f- Bzn., F. 63—G4°. 
Gibt m it NH3 das Sulfamid, F. 190 ,5— 191,5°. —  o-Nitrothiophenol, durch Einw. von 
PB r3 auf das Schwefelbromid in A. oder (neben dem Dibromid) auf das Sulfobromid 
in A. u. Behandeln boider Rk.-Prodd. mit W. F. 56—56,5°. (Journ. Amor. chem. Soc. 
54. 3368— 74. Aug. 1932. Minneapolis [Minnesota], Univ.) OSTEBTAG.

Mildred E. Brinnand, W. J. Cecil Dykę, W. Haydn Jones und William  
J. Jones, Organische Antimonverbindungen. III . Mitt. (II. vgl. C. 1930. II. 2759.) 
Atliyldi-n-butylstibin, C10H23Sb. Aus Butyl-MgBr u. Athyldijodstibin (A u g e b  u. BlLLY, 
Compt. rond. Acad. Sciences 139 [1904]. 597) in H 2-Atmosphitre. K p .43 1 47°; d17t —
I.155). — Athyldi-n-amylstibin, C12H 27Sb. Darst. analog. K p .15 167°; d‘a i =  1,094.—
Athyldicyclohexylstibin, C14H 27Sb. K p.^  122—126°; d13i =  0,914. Die Verbb. sind 
sehr luftempfindlich u. reduzicren Mercurisalz in der Kśilte, Silbersalz in der Warme. — 
Di-o-tolyldthylstibin, C10H 10Sb. K p .10 196—201°; aus A. Nadeln, F. 102°. — Di-m-tolyl- 
iithylstibin, C10H 10Sb. Ol vom K p .,5 211—216°, ci13, =  1,321. — Di-p-tolyldthylstibin, 
C16H l9Sb. K p .3 226°; aus A. Nadeln, F. 114°. — Die Darst. krystalliner D eriw . von 
Stibinen mit lauter verschiedenen Resten stoCt auf Schwierigkeiten. Vom Triisobutyl- 
stibin wurden folgende D eriw . dargestellt: Verb. C12H 270 4Sb3 =  (C4H 9)3SbO; Sb20 3, 
bis 240° nicht schmelzendes Pulyer. Entsteht bei der Autoxydation des Stibins. — 
Triisobutylstibinoxyd, C12H 2,SbO. Aus dem Stibin in A. mit rotom Quecksilberoxyd. 
Gelatinóse M. — Triisobutylstibindichlorid, C12H27SbCl2. Aus A. oder Tetrachlorkohlen- 
stoff Rhombon, F. 91°. — Triisobutylslibindibromid, C12H 27SbBr2. Aus Aceton rhomb. 
Platten, F. 88°. — Triisobutylslibindijodid, C12H 27SbJ2. Hellgelbo Krystalle, F. 70°. — 
Meihyltriisobutylstiboniumjodid, C13H30SbJ. Aus den Komponenten in A. F. ca. 155°. — 
Doppeherb. mit H g . I C13H30O3SbHg. Aus den Komponenten inA. Aus A. gelbe Nadeln, 
F. 119°. — Methyltriisobulylstiboniumchloromercuriat, C13H 30Cl3SbHg. F. 117°. — 
■MethyUriisobutylstiboniumchloroplatinat, C26H 60Cl|,Sb2P t. Aus A. orangefarbene Nadeln,
F. 158°. — Die folgenden Vcrbb. wurden bei dem (nicht zu Ende gefiihrten) Vers. 
erhalten, Antimon in den Naphthalinkern einzufiihren u. Naphthyldialkylstibine dar- 
zustellen: (i-Naphthylstibonsaure, C10H 9O3Sb. Aus diazotiertem /?-Naphthylamin u. 
saizsaurer Lsg. von Antimontrioxyd. Reinigung iiber das aus der salzsauren Lsg. der 
Saure mit festem NH4C1 ausfallende Ammonium-fl-naphthylchloroantinioniat, 
C10HuNCl5Sb ( =  NH4Sb(C10H7)Cl5), gelbes Pulver. Lachsfarbener Nd., schmilzt nicht 
unter 200°. — f]-Naphthylantimonoxyd, C!0H7OSb. Aus dem vorigen in konz. HC1- 
Methanol mit S 0 2. Beginnt sich bei 160° zu zers. — Die nachfolgenden Tetraalkyl- 
phosplionium-, -arsonium- u. -stiboniumsalze der Brechweinsaure wurden aus brecli- 
weinsaurem Silber u. den entsprechenden Jodiden gewonnen. Ihre Eigg. beweisen die 
Konst.; die yerd. wss. Lsgg. besitzen dieselbe mol. Drehung wie Brechweinstein. Die 
Verbb. sind 11. in W., schwer in k. A. oder in A. (die in Klammern gesetzten Zahlen sind 
[M]d; Ph u . beziehen sich auf 2%ig. bzw. Vioo-n - wss- Lsgg-)- Brechweinsaures Tetra- 
dthylphosphojiium, C12H 240 7PSb, farbloses Pulver (456,7°; 4,0). — Brechweinsaures 
Tetra-n-propylphosphonium, C16H320 7PSb. (449,3°; 3,8). — Brechweinsaures Dimethyl- 
dipropylarsonium, C10H 24O7AsSb. Farbloses Pulver (459,0°; 4,0). — Brechweinsaures 
Methyltridłhylarsonium,' CnB.220 7AsSh (453,9°; 4,0). — Brechweinsaures Tetradthyl- 
arsonium, C12H 240 7AsSb (467,7°; —). — Brechweinsaures Methrjltripropylarsonium, 
C14H 280 7AsSb (466,7°; 3,6). — Brechweinsaures Methyltri-n-amylarsonium, C20H10O7AsSb 
(457,5°; 3,6). — Brechweinsaures Methyltripropylstibonium, C14H2S0 ,S b 2 (468,2°; 3,2). 
(Journ. chem. Soc., London 1932. 1815—19. Juni. Cardiff, Univ. College,Tatem 
Laboratories.) BEEGMANN.

C. R. Noller und F. B. Hilmer, Die reduzierende Wirlcung des Grignardreagens.
I I .  Vergleich mit der Leichtigkeit der Abspaltung von Bromwasserstoff aus Alkylbromiden 
-und mit dem Oehalt ton Dialkylmagnesium im Grignardreagens. (I. vgl. C. 1931 .1. 2331.)

XIV. 2. 132
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Nach H e s s  u . R h e i n b o l d t  (C. 1921. I II . 1347) ist die Red.-Wrkg. mancher R-MgX- 
Verbb. darauf zuruckzufiihren, daB das zunachst entstehende Additionsprod. aus 
RMgX Ti. Carbonylverb. nicht nur durch Umlagerung in das n. Rk.-Prod., sondcrn auch 
durch Abspaltung von ungesatt. KW-stoff in ein Red.-Prod. ubergchcn kann. Nach 
dieser Theorie muBte die Red.-Wrkg. der RMgX-Verb. m it der Leichtigkeit der Ab
spaltung von ungesatt. KW-stoff aus dem Zwischenprod. der Rk. u. weiterhin m it der 
Leichtigkeit der Abspaltung von HBr aus RBr durch Pyridin (vgl. N o l l e r  u. DlNS- 
MORE, C. 1932. I. 2586) parallel gehcn. Die Verss. liber die Red. von Benzophenon 
zu Bcnzhydrol durch RMgX-Verbb. haben indessen keine solche Beziehung ergeben. — 
Der Umfang der Red. steigt mit zunehmendem R 2Mg-Geh. der RMgX-Lsg., doch be- 
steht keine Proportionalitat; die bisher erhaltenen Resultate lassen noch keine Er- 
klśirung zu. Der R 2Mg-Geh. wird anscheinend mehr durch die Konst., ais durch das 
Mol.-Gew. von R  beeinfluBt. — Die Best. von R2Mg nach N o l l e r  (C. 1931. I. 2331) 
ist wenigcr genau, ais die nach SCHLENK u. S c h l e n k  (C. 1929. II. 2630), aber rascher 
u. beąuemer ausfiihrbar. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2503—06. Juni 1932. Stanford 
Univ., Kalifornien.) OSTERTAG.

H. M. Po weil und D. M. Crowfoot, Schicht-Keltenstrukluren von Dialkylthallium- 
halogeniden. Die Dimethylthalliumhalogenide sind tetragonal, die anderen 
orthorhomb.-pseudotetragonal. Alle besitzen kochsalzahnliche Struktur. Schichten 
von T1X liegen parallel zur a 6-Ebene in Abstanden, die durch die Lange der Alkyl- 
ketten bcstimmt sind — letztero haften an den Tl-Ionen senkrecht zu den Schichtcn 
von T1X. Dio a- u. 6-Dimensionen sind fast gleich fiir alle Alkylverbb. zwischen 4,29 
(Chlorid) u. 4,76 (Jodid). Diese relativ kleinen Werte beweisen, dafi dio Ketten in den 
Krystallcn nicht rotieren. Es ergibt sich ferner, daB die Ketten keine Zickzackstruktur 
besitzen (Typ 3 von M u l l e r  u. S h e a r e r , C. 1924. I. 892) u. daB die homoopolaren 
Valenzen des Thalliums einenWinkel von 180° miteinander bilden. Es wurde weiter 
gefunden, daB dio Doppelbrechung positir oder negativ ist, je nachdem, ob der EinfluB 
der Schichten von T1X oder der Ketten gróBer ist. (Naturę 130. 131—32. 23/7. 1932. 
Oxford, Univ. Museum. Dcpt. of Mineralogy.) B e r g m a n n .

J. Al, Untcrsuchuugen -uber die Keteiibereilung aus Aceton. Vf. untersueht die 
katalyt. Spaltung von Aceton an verschiedenen Kontaktsubstanzen. Bei Tempp. 
zwischen 675—690° werden bis zu 89% des gespaltenen Acetons in Gestalt von Keten 
erhaltcn. (Juarzsplitter erweisen sich giinstiger ais Bimssteinstueke. Bimsstcin, der 
mit V20 5 uberzogen ist, liefert die giinstigsto Ketenausbeute. (Angew. Chem. 45. 
545—46. 20/8. 1932. Amsterdam.) WlNNACKER.

L. Birckenbach, K. Kellermann und W. Stein, Uber Triacetylmethan und Diacetyl- 
metluin. (XX. Mitt. zur Keniitnis der Pseudohalogene.) (XIX. vgl. C. 1932. II. 162.) 
Der Tricyanmethyl- u. Trinitromethylgruppo stellen Vff. die Triacetyl- u. die Diacetyl- 
methylgruppe an die Seite. Wie nach B irc k e n b a c h  u. G oubeau  (C. 1931. I. 1600) 
zu yerlangen ist, ist die Summę der AuBenclektronen u. der Bindungselektronen (55 +  42 
bzw. 39 +  30) darzustellcn ais 8 n +  2 m  — 1, namlich 10 X 8 + 1 8  — 1 bzw. 7 x 8  +  
14 — 1. — Das Einwirkungsprod. von Acetylehlorid auf Na-Acetylacetonat ist im 

. Gegensatz zu don Angaben von N e f  (L iebigs Ann. 277 [1883]. 71) in Soda oder Lauge 
vollstandig 1. Das Triacetylmethan laBt sich in W. m it Plienolphthalein scharf titrieren 
(wobci die Ketoform in die Enolform successiye umgewandelt wird). W. yerseift lang- 
sam zu Essigsaure u. Acetylaceton, Lauge rasch zu Essigsaure u. Aceton. Die in W.
11. Alkalisalze reagieren in der Lsg. alkal.; das Ag-Salz besitzt, in W. die Loslichkeit
3 X 10-2  Mol/Liter u. ist in verd. H N 03 1. Einw. von Halogen auf die Salze gibt Chlor-, 
Brom- u. Jodtriacetylmethan, aggressive misehhalogenahnliche Verbb., dereń Hydrolyso 
primar zu HOHal u. Triacetylmethan, sekundar zu Haloform fuhrt. Auch alkal. Ver- 
seifung fuhrt zu Haloform, Na-Acetat u. Aceton. K J  u. KCN reagiert wie mit Halogen- 
trieyan- u. -trinitrometlian (B irc k e n b a c h  u . H u t t n f .R .  C. 1930. II. 1528 u. frtiher), 
indem erstorenfalls J 2, K-Halogenid u. Triacetylmethylkalium, letzterenfalls Triacetyl- 
methylkalium u. Halogencyan gebildet werden. DaB die Rk. von Jodtriacetylmethan 
mit KCN nicht ganz klar yerlauft, konnte damit im Zusammenhang stehen, daB Jod- 
cyan in W. nach Zappi u. E lo r z a  (C. 1932. I. 662) im Gegensatz zu C1CN u. BrCN 
Nitrilstruktur besitzt. Da Elektrolyse von Triacetylmcthan u. se incn  S alzcn  oxydierendo 
Anodenfll. liefert, durften primar die Pseudohalogene entstehen. Dic Dissoziations- 

.konstantę von Triacetylmcthan wurde zu 1,24 x  10“ '  (Chinhydronelektrode) bzw.
1,39 X 10 (W ALDENsches Verdunnungsgesetz) bei 70° bcstimmt. Das Vorliegen 
eines Keto-Enolsystems wurde opt. erwiesen. Das Spektrum einer ł/iooo'n> Triacetyl-



1932. II. D . O r g a n is c h e  Ch e m ie . 2039

methanlsg. ist von der Saurestufe regelmiifiig abhangig (bei Ggw. von 1/2-n. HC1 reines 
Keto-, von 1/2-n. KOH reines Enolspektrum). Aus der Existenz eines gemeinsamen 
Sehnittpunktes aller /-log e-Kurven bei 254 (i/x (ein zweiter soleher scheint bei 220 /i/i 
zu liegen) folgt, daB nur zwei Komponenten an dem Gleichgewicht teilnehmen; es 
kann also das von N e f  angenommene Acetat des Acetylaeetons bei der obigen Aeety- 
lierung nieht entstehen. Im iibrigen zeigt es ein yóllig abweiehendes Spektrum. Die 
abweiehenden Befunde von N e f  werden an Hand der Kurven so gedeutet, daB nur 
ein groBer OberschuB von Alkali das gesamte Prod. enolisiert u. lost — die Lsg. des 
K-Salzes entha.lt bei der untersuchten Verdiinnung nur 3%  der Enolform; der Rest 
ist Ketoform u. KOH. Im  Gegensatz zum K-Salz zeigt dio Lsg. des Ag-Salzes nahezu 
das Enolspektrum; das Band ist sogar etwas erweitert. Allmithlich yerschwindet 
das Enolspektrum. — Das Ag-Salz des Acetylaeetons liłBt sieh aus dem Alkalisalz m it 
AgN03 in Eorm weiBer, wohl rhomb., sclmell dunkelnder Krystalie darstellen. Aus 
ihm konnten mit den Halogenen die recht aggressiyen Halogendiacetylmethane her- 
gestellt werden, die in allen Eigg. den Triacetylmothylhalogeniden gleiehen u. von 
S 0 2 zu Diaeetylmethan u. Halogenion reduziert wrerden. Cu-Aoetat gibt mit Chlor - 
diaoetylmethan in organ. Losungsmm. das reine Cu-Salz, das CoMBES (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 1 1  [1890]. 273) nur unrein erhalten hat. Analog wurden die Cu-Salze 
der beiden anderen Halogendiacetylmethane hergestellt, die allo in W. wl., in organ. 
Losungsmm. etwas leichter 1. sind, durch W. allmahlich hydrolysiert werden u. gegen 
ICJ den Oxydationswert von 4 Atomen Jod (wie die freien Halogendiacetylmethane +  
einem Atom Jod infolge des Cu” ) zeigen. Aeetylchlorid liefert mit ihnen CuCl, u. die 
Halogentriaeetylmethane, von denen infolge von Sekundarrkk. jedoch nur die Chlor- 
verb. rein dargestellt werden konnte.

V e r s u c h e .  Triacetylmetlian, C7H 10O3. Aus Na-Acetylaeetonat u. Acetyl- 
chlorid unter Eiskiihlung, dann Umsetzung mit verd. H 2SO,, oder aus Acetylaeeton 
u. Aeetylchlorid in CS2 mit Ą1C13. K p .23 1 09°; K p .19 104°, da t  =  1,0742. K-Salz, 
C7H 90 3K, m it der ber. Mengo K-Athylat in A. dargestellt u. mit ii. ausgefiillt, Schuppen, 
Zers.-Punkt 180°. Cs-Salz, C7H 90 3Cs, mit CsOH in A., aus A . Schuppen. Zers.-Punkt 
170°. Ag-Salz, C,H90 3Ag, aus dcm K-Salz in W. mit Ag-Nitrat. — Bei der Umsetzung 
des Cs-Salzes mit Jod entstand kein Polyhalogenid, wie nach der Mcthode von B i r c k e n - 
BACH u. KELLERMANN (C. 1 9 2 6 . I. 1798) gezeigt wurde. — Chlortriacetylmethan, 
C7H 90 3C1. A us dem Ag-Salz u. Chlor in abs. A. bei —10°. Kub. Krystalie, F. 70,3°. — 
Bromtriacetylmethan, C7H„03Br. Darst. analog. Kub. Krystalie, F. 47,9°. — Jod- 
triacetylmethan, C,H90 3J. Darst. analog. Rhomb. Krystalie, F. 44,9°. — Diacetyl- 
methansilber, C6H 70 2Ag. Aus dem Na-Salz mit AgN03. Reduziert sieh in feuchtem 
Zustand selbst zu Silber. — Chlordiacetylmdhan, C5H ,0 2C1. Aus dem vorigen mit Chlor. 
K p .708 1 52° (vgl. COMBES, 1. c.; AuW ERS u. AuFFENBERG, Ber. Dtsch. chem. Ges. 5 0  
[1917]. 950). — Bromdiacetylmetlian, C5H 70 2Br. Darst. analog. Eisblumenartige 
Krystalie, F. 23—24°. An der Luft Zers. u. Braunfarbung (ygl. AUWERS u. A u f f e n - 
BERG, 1. c.). — Joddiacetylmethan, C5H 70 2J. Darst. analog. WciBc, lichtbreehende 
Krystalie, F. 31°; zers. sieh an der Luft. — Die Cu-Verbb., C10H 12O4Cl2Cu bzw. 
C10H 120 4Br2Cu u. C10TI12O., J 2Cu krystallisierten aus Bzl. ais hellgruno Nadeln, die sieh 
bei ca. 180° zersetzen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 5 . 1071—79. 6/7. 1932. Clausthal, 
Bergakademie.) BERGMANN.

E. C. Kendall und B. M cKenzie, (}-Brompropionsaureathylesler. Erhitzen von 
/?-Brompropionsaure m it 95%ig. A. in CC14 unter kontinuierlicher Entfernung des ent- 
stehenden H 20  ergibt 85—87% Ausbeute an CH2Br-CH2-C02C2H5. (Organie Syn- 
theses. Sammelband 1. 241—42. 1932.) BEHRLE.

W. B. Thomas und S. M. Mc Elvain, Die Desaminierung von p-Methylamino- 
•propionsaureuthylester. Bei der Einw. von /?-Bromisobuttersaureathylester auf fi-Melhyl- 
aminopropionsaiireathylester I  erhielten Vff. nieht das erwartete ft-Carbdthoxydthyl- 
p- carbdthoxypropylmethylainin, sondern p,p' - Dicarbdthoxydidlhylmetkylaini?i II 
(Mc E l v a in  C. 1 9 2 4 . II. 1197), welches zur weiteren Identifizierung m it Na-Athylat 
zum l-Methyl-3-carbathoxy-4-piperidon kondensiert wurde. Yff. nehmen folgenden 
Rk.-Mechanismus an:
CH,NH-CH2CH2COOC2H5 (I) +  BrCHo-CH(CH3)COOC2H , — >■

CH2 =  C(CH3)COOC„H. +  CH3 • NH ■ (HBr) • CH2 • CH2 • COOC2H 5 
CHjNH(HBr) • CH2 • CH2 • COOC2H 5 +  CH3NH-CH2CH2COOC2H 5 — >•

‘ CH3NH2-HBr +  CH3N(CH2CH2COOC2H 5)2 (II).
Da II sieh leicht durch Addition von I  an Acrylsdureester bildet, halten Vff. aueh die

132*
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intermediare Bldg. von Aerylsaureester in der 2. Rk.-Stufe fur wahrscheinlich. Dat 
gegen addiert sich I  nicht an a-Methylacrylsaureester unter Bldg. des unsymm. Amino- 
esters, sondern auch hier bildet sich II. Vff. halten dam it die Tatsache fiir bewiesen, 
daB sowohl I  ais auch das entsprechende Salz leicht Methylamin verlieren, um so einen 
tertiaren Aminoester zu bilden. — V e r s u c h e .  P-Brom-isobuttersaurealhylesler, 
C«Hn OoBr, durch Addition von HBr an a-Methylacrylsaureester (R u z ic k a , Helv. 
chim. Acta 2 [1919] 152), Kp. 180—180,5°, n D25 =  1,44506, d"-\s =  1,3275. — p-Me- 
thylamuio-propionsduredthylester I, C6Hi30 2N, durch 8-std. Kochen von /9-Benzoyl- 
methylaminopropionsaureathylcster m it 20°/0ig. HC1, Absaugen der nach dem Ab- 
kiihlen ausgeschiedenen Benzoesaure, Ausathern der Nebenprodd. u. Abdampfen der 
sauren Lsg. zur Trockne. Estcrifizierung siche Mc E l y a in  (1. c.), K p .10 60,5—61°, 
n D26 =  1,4 1 9 9 0, d2525 =  0,9502. — j) - Be7izoylmethylaminopropionsduredlhylester,
Cś*H«OsN. Zur Reinigung wurde I in Aceton u. Ggw. von wasserfreiem K 2C03 unter 
standigem Riihren tropfenweise mit Bcnzoylchlorid yersetzt, so daB das Aceton 
schwach im Sieden erhaltcn wurde. Nach weiterem 10-std. Kochen wurde der feste 
Nd. abgesaugt, das Aceton abdest., der Riickstand ausgeiithert, mit verd. HC1 u. 
verd. NaOH gewaschen u. nach Trocknen iiber wasserfreiem K 2C03 fraktionicrt. 
K p .3 155—157°, no25 =  1,51741, d2\$  =  1,1076. — Einw. von I auf fi-Bromisobutler- 
saurealhylester wahrend 2 Stdn. bei 130—140°, Abkuhlen, Ausathern u. Trennen 
der ath. Lsg. von dem halbkrystallinen Nd., aus dessen alkal. Lsg. Methylamin hęraus- 
dest. u. ais Methylbenzamid vom 3?. 79—80° ident. wurde. Die Dest. des Ather- 
ruckstandes ergab folgende Fraktionen: 1 . lvp,25 unterhalb 50°, 2. K p., 40—50°,
3. K p .4 116—117°. Fraktion 1 war a-Methylacrylsaureiithylester, Fraktion 2 un- 
veranderter Ester 1 u. Fraktion 3 der Ester i i ,  welcher m it Na-Athylat zu 1-Mełhyl- 
3-carbdthoxy-4-piperidon kondensiert werden konnte. — Einw. von I  auf a.-Mcthyl- 
acrylsaurealhylesler 3 Stdn. bei 130—140°. Fraktionierung ergab 1. a-Methylacryl- 
saureester, 2. I, 3. II u. einen Riickstand von polymerisierten Prodd. — fi,fi'-Dic,arb- 
athozydidthylmethylamin II, 1. durch 3-std. Erhitzen von I mit seinem Bromid auf 
130—140°, Ausathern u. Fraktionieren des Riickstands. Im  nicht in Ather 1. Riick- 
stand wurde Methylamin naehgewiesen. 2. Durch Erhitzen von I auf 130— 140°
4 Stdn. lang unter Methylaminentw. 3. Durch Erhitzen von Acrylsaureiithylester 
m it I 2 Stdn. lang aiif 110—120°. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 4 . 3295—98. Aug. 1932. 
Madison [Wisconsin], Univ.) Hli.LE.MANN.

Carl L. A. Schmidt, W. K. Appleman und Paul L. Kirk, Einflufi der Slellung 
des Substituenten auf die scheinbaren Dissoziatimiskonslanten von gewissen Aminosauren. 
Innerhalb gewisser Fehlcrgrenzen ergibt das Verhaltnis der Logarithmen der schein- 
baren Dissoziationskonstantcn von a.-Amino-n-valeriansaure, p-Alanin, y- u 5-Amino- 
n-valeriansaure zum reziproken W ert der Entfernung der Aminogruppen gerade Linien, 
iihnlich wie dies von M a c  I n n e s  (C. 1 9 2 8 . II. 2646) fiir gewisse HO- u. Hlg.-substi- 
tuierte Sauren festgestellt wurde. (Journ. biol. Chemistry 8 1 . 723—26. Berkeley, 
Univ.) SCHONFELD.

Jesse P. Greenstein, Die Tiirationskonstanlen von a.,p-Diaminopropionsaure und 
ihre Beziehung zu den Kcmstanten rerschiedener analoger Verbindungen. (Vgl. C. 1 9 3 2 .
I .  807.) Nach .M ac I n n e s  (C. 1 9 2 8 . I I .  2646) besteht zwischen dem log der Disso- 
ziationskonstante K  einer Siiure u. dem Abstand d zwischen dem Carboxyl u. dem Sub
stituenten die Beziehung (C u. S  Konstanten) log K  =  C +  S/d. Nach S c h m id t ,  
A p p le m a n  u . K i r k  (vorst. Ref.) trifft das fiir Aminosauren zu, in denen der Sub- 
stituent in a , fl, y u. r5 sitzt (nach M a c  I n n e s  wird der Abstand d in diesen Fiillen zu
1, 2, 3 bzw. 4 angesetzt). Vf. untersucht nun den EinfluB der Substitution einer NH2- 
Gruppe in der f}-, ó- u. £-Stellung einer a-Ammosaure,.u. zwar werden nach der friiher 
(C. 1 9 3 2 . I. 807) angegebenen Methode die Dissoziationskonstanten der a.jS-Diamino- 
propionsaure bei 25° bestimmt (p (?/ =  1,33 [Carbonyl], p 0 /  =  6,80, p G3' =  9,60 
[Aminogruppen]; isoelektr. Punkt 8,20) u. mit den Werten fur oc,(5-Diaminovalerian- 
saure (1,94, 8,65, 10,76, 9,70) u. a,e-Diaminoeapronsaure (2,17, 8,94, 10,53, 9,74) ver- 
glichen (S c h m id t ,  K i r k  u. S c h m id t ,  C. 1 9 2 9 .1 .2860; S c h m id t ,  K i r k  u . A p p le m a n ,
C. 1 9 3 1 . I. 592). Der EinfluB der neu eingefiihrten zweiten Aminogruppe ist also am 
starksten in der /3-Stcllung; a,^-Diaminopropionsaure ist die starkste Saure. Tragt man 
nach M a c  INNES die p <3/ ais inverse Funktion der ganzen Zahlen 2, 4 u. 5 auf, so 
erhalt man eine gerade Linie der Gleichung p 0 /  — 2,64 — 2,50 l/d, wo 2,64 die saure 
Dissoziationskonstante, wenn die endstandige NH2-Gruppe unendlich weit entfernt ist, 
also die der a-Monoaminosauren sein sollte. Diese ist aber ungefahr 2,3. — Es wird
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gezeigfc, daB dic sauren Dissoziationswerte der entsprechenden w-Monoaminosauren 
(/^Aminopropionsaure, <S-Aminoyaleriansaure, e-Aminocapronsaure), dic ersten der 
Diamine (Athylendiamin, Tetramethylendiamin, Pentamethylendiamin) u. die ersten 
der Dicarbonsauren u. die Basendissoziationskonstanten der monosubstituierten Amino- 
siiuren gleichfalls vier gerade Linien liefern, dereń Gleichungen lauten: p O' =  4,83 — 
2,50 l/d; p G ' == 11,26 — 2,50 l/d; p G' =  4,66 — 0,90 l/d; p G' =  10,72 — 0,90 l/d. 
Fiir die erste ist 4,83 ais die Dissoziationskonstante einer Saure m it unendlich 
entfernter Aminogruppe, also ais die einer langkettigen Fettsaure aufzufassen, was mit 
den Tatsachen im Einklang stelit. Ebenso sollte 11,26 die Dissoziationskonstante der 
aliphat. Aminę sein — sie ist aber etwas zu boch —, 4,66 die der Monocarbonsauren ■— 
sie ist ein wenig zu niedrig — u. 10,72 wieder die der aliphat. Aminę — was mit den Tat- 
saeken ubereinstimmt. S, die Neigung der Geraden in der M ac iNNESschen Beziehung, 
ist erwartungsgemiiB fiir gleiche Substituentcn gleioh u. unabhangig yon der Natur 
der ionisierenden Gruppe. Es ist nach diesen Ergebnissen zu erwarten, daB die Disso- 
ziationskonstanten yon Proteinen nicht gedeutet werden konnen durch Vergleich mit 
den Dissoziationskonstanten fiir ahnliche Gruppen in den aufbauenden Aminosauren. 
Die bas. (sauren) Gruppen in den Proteinen, die einen OberschuB an solchen haben, 
werden bei saurerer (basischerer) Rk. dissoziieren, ais sie fiir die freien bas. (sauren) 
Moll. charakterist. ist. (Journ. biol. Chemistry 96. 499—510. Mai 1932. Boston, Harvard 
Medical School.) B ergm ann .

John D. Guthrie, Isolicrung von Glutathion aus Kartoffelknollen nach der Behand- 
lung mit Athylenchlorhydrin. Behandlung von frisch geernteten Kartoffeln mit Athylen- 
chlorhydrin erhóht die Menge an Sulfhydrylgruppen im Saft. Vf. zeigt, daB der Grund 
hierfiir das Auftreten yon Glutathion ist, durch Isolierung der genannten Verb. nach 
H o p k i n s  (C. 1930. I. 535) Nach der Behandlung m it Athylenchlorhydrin wurden 
die Kartoffeln 5 Tage in feuchten Boden gepflanzt Nachhcr konnten aus dem Saft 
(1,5 1) 870 mg Cu-Salz des Glutathions erhaltcn werden u. aus diesem Glutathion. 
Unvorbehandelte Kartoffelknollen enthalten bei cntsprechender Aufarbeitung hochstens 
Spuren Glutathion, etwas mehr nach lilngerem Lagern. (Journ. Amor. chem. Soc. 54. 
2566—67. Jun i 1932. Yonkers, N. Y., Bryce Thompson Institu te for P lant Res.) B e r g m .

Lewis W. Butz, Die thermische Zersetzung roń Methiónin in saurer Lósung. Die 
beiden Best.-Methoden fiir Cystin von F o l i n -Ma r e n z i  u. von SULLIVAN geben fiir 
Insulin yerschiedene Werte. Es wird das Verh. einzelner Aminosauren gegen das 
Reagens von F o l in -M a r e n z i  untersueht. Dabei findet Vf., daB Methiónin beim Er- 
hitzen m it Schwefelsaure neben Spuren von Dimelhyldisulfid das ndclist hohere 
Homologe von Cystin gibt (aus W. hexagonale Platten). Fiir das neue Disulfid 
wird der Name ,,Homccystin“ Yorgeschlagen. Die Verb. reagiert nicht im SULLIVAN- 
Test auf Cystin. (Journ. biol. Chemistry 97. Nr. 1. X X I—X X II. Juli 1932. Urbana, 
University of Illinois, Departm. of Physiol. Chemistry.) ScHOBERL.

R. A. Gortner und W. F. Hoffman, l-Cystin. (Vgl. C. 1922. I II . 346.) Hydro- 
lyse von gut gereinigtem menschlichem H aar m it 20%ig. HC1 auf dem Dampfbad 
wahrend 120—140 Stdn., bis dic Biuretrk. negatiy ist, ergibt l-Cystin in 5—5,3% 
Ausbeute. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 188—90. 1932.) BEHRLE.

P. A. Levene, Albert L. Raymond und Robert T. Dillon, Die Struktur der 
y-Glucoside. Nachdem die Ringstrukturen der total methylierten Źucker u. — durch 
Arbeiten von H a w o r th  u . H i r s t  (C. 1931. I. 1591), M u l l e r  (C. 1931. II . 2310) u. 
I s b e l l  (C. 1931. I. 1594; 1932. I. 2456) — dic der n. Glucoside sichergestellt sind, 
bleiben nocli die y-Glucoside ungeklśtrt; fiir sie kommt eine propylen- u. eine butylen- 
oxyd. Formulierung in Betraeht. Eine Entscheidung muB die Unters. der Glueosidbldg. 
eines in 3- u. eines in 4-monomethylierten Zuckers bringen; ersterer kann keinen pro- 
pylenoxvd., letzterer keinen butylenoxyd. Ring bilden. L ev e n e  u . D i l lo n  (C. 1931.
II. 3098) haben gezeigt, daB 3-Methylglueose ein typ. y-Glucosid bildet, u. zwar etwa 
so schnell wie Glucose. Methylierung fiihrte zur n. 2,3,5,6-Tetramethylglucofuranose, 
wonach die 3-Stellung bei der y-Glueosidbldg. nicht benutzt wird. Vff. beriehten nun 
iiber Verss. mit einem in 4-Stellung methylierten Zucker, u. zwar m it 4-Methylgluco- 
heptose, die in der iiblichen Weise aus 3-Methylglucose iiber das Cyanhydrin gewonnen 
wurde. Sie gibt unter Bedingungen, unter denen Glucose, 2- u. 3-Methylglucose'ein 
n. u. ein y-Glueosid geben, nur eine n. Verb., u. zwar erheblich schneller ais etwa Tetra- 
methylglucopyranose. Methylierung des neuen Glucosids u. Spaltung des erlialtenen 
Pentamethylmethylheptosids lieferte die a-Form der Pentamethylheptose, dereń fi-Form 
Hawop.TH, H i r s t  u . S ta c e y  (C. 1932. I . 1222) dargestellt "haben. Oxydation zur
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S tare  u. Laotonbldg. lieferten das yon H a w o r t h  beschriebene Prod., das nach iłim 
einen 1,5-Ring enthalt. Also besitzen die y-Glucoside der unsubstituierten Znicker Furanose- 
struklur. Dio niclitsubstituierte Glucoheptose liefert ein n. u. ein y-Glueosid. Die 
Methode der Best. des n. u. des y-Glucosids war die yon L e v e n e , R a y m o n d  u . D il l o n  
angegebenc (C. 1932. I. 3412).

V e r  s u o h o. 4-Mełhylglucoheptose, C8H ll50 7. Aus dem Cyanhydrin der 3-Methyl-
glucose ( I rv in e  u. S c o t t ,  Journ. chem. Soc., London 103 [1913]. 568) durch Hydrolyse 
zum 4-Methylglucohoptonsaurelacton (L evene u . M e y er, C. 1924. II. 1458) u. Red. 
m it 2V2%ig- Na-Amalgam. F. 185° (klar; bei 145° Sinterung, bei 158—160° triibc 
Schmelze). [a]D20 = —26,0? zu Anfang, —15,0° im Gleichgewicht (in W.). Osazon, 
Co0H 260 6N4, mit Phenylhydrazin in Essigsaure dargestellt, aus A. mit W. citronen- 
gelbe Nadeln, F. 160° “(Zers. bei 198—200°). [a]D20 =  +10,9 (zu Anfang), =  +20,0 
im Gleichgewicht (in Py.-Alkohol 2 :3 ). — Pmtamethylmethylheptosid, Cj3H,ij07. Aus 
der 4-Methylglucoheptosc mit methylalkoh. HC1, dessen tlberschuB mit Ag20  entfernt 
wurde; Methylierung mit Jodmcthyl u. Methanol nach P u rd ie .  — Penłameihylheptose, 
C12H240 7. A u s dem yorigen mit HC1. Sirup, der nach der Vakuumdest. heim Stehen 
krystallisiert. Umkrystallisicren aus Pentan-A. (4 :1). Schmilzt bei 40°, wird z. T. 
wieder fest, schmilzt klar bei 80’-. [a]u20 =  —8,0° zu Anfang, —44,5° im Gleichgewicht 
(in W.). — 2,3,4,6,7-Penlamethyl-a.-glucoheplosaurelaclcm, C12H 220 7. Aus dem yorigen 
mit Ba-Hypojodit. Aus Essigester-Pentan F. 84—85°; [a]D20 =  +45,5° zu Anfang, 
=  +5,0° im Gleichgewicht. — Pentamelhylheptonsaurelacton, C12H220 7. Aus a-Gluco- 
heptonsaurelacton (aus Glucosecyanhydrin) durch zweimalige Methylierung nach 
P u r d i e  ais ticfer sd. Anteil. Aus Essigester-Pentan Krystalle, die in W. zu Anfang 
—108°, nach 24 Stdn. —9,0° drchten, aber noch nach 10 Tagen war m it —2,0° nicht 
das Gleichgewicht crreicht. (Journ. biol. Chemistry 96. 449—59. Mai 1932. New York, 
The Rockefeller Inst. for Medical Research.) B e r g m a n n .

Herbert H. Hodgson, Beiirage zur Elektronentheorie aromatischer Verbindungen. 
Inhaltlich ident. mit der C. 1931. II. 426 referierten Arbeit. (Proceed. Univ. Durham 8. 
313—22. 1931. Huddersfield, The Tcchnical College.) B e r g m a n n .

D. Vorlander und Alfons Apel, Die Richtung der KoMcnstoffvalenzen in Benzol- 
abkommlingen. II. (I. Mitt. vgl. C. 1930. I. 44.) Vff. untersuchen das krystallin-fl. 
Verh. der Ester zwisehen den Dioxybenzolen u. der p-Phenetolazoxybenzoesaure (vgl. 
C. 1932. I. 1487), die selbst bei 234° krystallin-fl. schm. u. sich bei starkerem Erhitzen 
zers., ohne die amorphe Phase zu erreichen. Sie wird durch Athylicrung der aus Phenol
u. diazotierter p-Aminobenzoesaure erhaltlichen p-Oxyazobenzolazobenzoesoure u. an- 
schlieCendc Oxydation m it H 20 ,  dargestellt — Vff. bezeichnen sie ais „Phenobenzoe- 
saure“ — u. ist zur Kennzeichnung yon Alkoholen u. Aminen besonders gut geeignet. 
Es werden die Bisphenobenzoylester der drei Diosybenzole sowie dio Monopheno- 
benzoylester u. ihre Acetyl- u. Benzoylderiyy. untersueht. Am st&rksten krystallin-fl. 
ist der Diester des Hydrochinons, wahrend die sich yom Resorcin u. Brenzcatechin 
ableitenden Isomeren infolge der Winkel am Benzolring es weit weniger sind. Die Winkel- 
wrkg. der O-Atomc selbst kommt kaum zur Geltung neben der der Benzolvalenzen, 
dio sich auch in den beobaehteten Unterkiihlungserscheinungen ausspricht: Der Bis
phenobenzoylester des Hydrochinons ist stark supra-krystallin-fl. u. zers. sich vor Er- 
reichung der amorphen Schmelze. Ahnlich yerhalten sich dor Monoester u. sein Acetyl- 
doriv. Dio krystallin-fl. Schmelzen erstarren ohne Unterkiihlung krystallin-fest. Der 
Diester des Resorcim ist enantiotrop krystallin-fl. (1 . F. 218,5, 2. F. 184°), der t)ber- 
gang der krystallin-fl. in die krystallin-feste Phase erfolgt ohne besondere Unterkuhlung. 
Hingegen sind Acetyl- u. Benzoylderiy. des Monoesters monotrop-krystallin-fl. u. bis 
auf Zimmertemp. unterkuhlbar. Der Diester des Brenzcatechins h a t einen 1. F. von 
213, einen zweiten von 164° u. laBt sich in krystallin-fl. Form leieht unterkuhlen. Dio 
Acetylyerb. des Monoesters ist monotrop-krystallin-fl. u. leicht zu unterkuhlen, die 
Benzoylycrb. ist nicht krystallin-fl., die amorphe Schmelze bleibt sehr bestilndig unter- 
kiihlt u. zeigt beim Beriihren mit der Nadel starko Doppelbrechung. Es l&Bt sich folgem, 
daB Winkelbldg. allcin die krystallin-fl. Eigg. nicht aufhebt, wenn nur die Schenkel 
linear genugend wirksam sind. Vff. nehmon an, daB bei den winkeligen Moll. die Benzol- 
scheiben ubercinander gebiindelt u. die Winkolsehenkel parallel ubereinander ausgerichtet 
sind. AuBerdem konnen — besonders iii den ortho-Diestern — die langen Schenkel 
aus ihrer Winkelstellung abgelenkt werden.

V o r  s li c h e. p-Phenetolazoxybenzoylchlorid, C15H 130 3N2C1. Aus der Saure mit 
Thionylchlorid. Aus PAe. hellgelbe Kadelehcn; 2 krystallin-feste Formen, eine mono-
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trop-krystallin-fl. (P. ca. 140°), eine enantiotrop. — Honophenobenzoylbrcnzcatechin, 
C2iH 180 5N2. A us den Komponenten in Bzl., Zusatz von Py. Aus A . orangegelbe Prismen.
F. 150° (triib), 171° (klar). — Acetylphenobenzoylbrenzcatechin, C23H2()0|jN2. Aus dem 
vorigen mit Acetanhydrid. Aus A. licktgelbe Blattchen. Sinterung 121°, triibe Schmelze 
126°, klare bei 130°. — Benzoylphcnobenzoylbrenzcatechin, C2SH22O0N2. Aus Mono- 
phenobenzoylbrenzeatechin u. Benzoylchlorid in Py. u. Bzl. Aus Py.-A. (5: 1) rotlich 
gelbe Tafeln, Sinterung boi 135°, triibe Schmelze bei 140°, klare bei 144°. — Bispheno- 
benzoylbrenzcatechin, C3„H30O8N4. Aus den Komponenten wie oben. Aus Bzl.-A. orange- 
farbige Prismen, F. 164° (triibe) bzw. 213° (klar). — Analog: Monophenobenzoylresorcin, 
CjjHigOjNj. Aus Chlorbenzol gelbe prisniat. Nadeln, bei 169° triibe, zahe Fl., bei 173° 
diinne, bei 185° klare Fl. — Acetylmonoplienobmzoylresorcin, C23H 200 6N2. Aus Py.-W. 
(5: 1) hellgelbe Nadelbiischel; bei 129° Sinterung, 135° triibe u. zali, bei 138° diinnfl.
u. klar. — Benzoylmonophenobenzoylresorcin, C28H 22O0N2. Aus Py.-W. (6 : 1) hellgelbe 
Tafeln, Sinterung 122°, triibe zahe Schmelze 127°, klare Schmelze 129°. — Bispheno- 
benzoylresorcin, C3eH 30O8N4. Aus Py., Chlorbenzol, Bzl. oder Chlf. hellgelbe Spharolithe; 
Sinterung 179°, triibe zahe Schmelzo 184°, diinne klare Fl. bei 218°. — Monophe.no- 
benzoylhydrochinon, C21H 180 5N2. Aus A . gelbe Blattchen; Sinterung bei 165°, triibe 
Schmelze 172°, die bei 188° zusammenlauft u. sich oberhalb 225° zers. — Acetylmono- 
phenobenzoylliydrochinon, C23H 20O6N2. Aus Py.-W. (6 :1) lichtgelbe Nadeln; bei 180° 
zahfl., triibe, bei 180° etwas klarere, dunne Schmelze. — Bisphenobcnzoylhydrochincm, 
C36H30O8N4. A u s  Nitrobenzol-A. gelbe Blattchen, Sinterung bei 220°, F. (triibe, zahe) 
bei 231°, oberhalb 240° Verdampfung u. Zers. — Einzellieiten bzgl. der mikroskop. 
VerfoIgung des Schmelzvorganges siehe im Original. (Ber. Dtsch. chem. Gos. 6 5 . 1101 
bis 1109. 6/7. 1932. Halle a. Ś., Uniy.) B ergm ann .

Costin D. Nenitzescu und Dimitrie A. Is&cescu, Uber die Einwirkung von 
Beduklionsmilteln auf Jodnilroverbindungen. Bei der Behandlung der vom Vf. C. 1 9 3 0 .
II. 3283 beschriebenen Jodnitrovorbb. m it schwachen Red.-Mitteln entstehen nicht die 
erwarteten eehten Nitroverbb., sondern die acż-Nitrokórper. Es wird angenommen, daB 
zuerst die N 0 2-Gruppe reduziert wird: C0H 5-CHJ-NO2 — y  C,H5■ CH.J • HNO ■ OH — y  
CjHj ■ CH—NÓ• OH. Ais Nebenprod. konnte Benżhydrozamsaure isoliert werden:
C6H 5-C H J-H N O -O H — ^  C6H5-CHJ-NO Uml”8crung >- C0H 5-C(OH)=NOH. Ab-IIjO
weichend von allen untorsuchten Red.-Mitteln (H J, H 2S03, Na2S20 3, Na2S20 4, N2H4, 
H»NOH, SnCl2, N aH S03) bildet Phenylhydrazin die entsprechenden Phenylhydrazone: 
C X -C H J  N 0 2 +  C,H5K H 'N H 2 — C0H 6-C(NO2)=N -N H -C 6H 5. Jodnitrofluoren 
wird allerdings aueh von Phenylhydrazin zu aci-Nitrofluoren reduziert.

V e r  s u o h e. p-Chlorphenyl-aci-nilromethan, C,H60 2NC1. F. 87—88° aus Bzl. 
(nicht F. 64°, wie VAN R a a l t e , Rec. Trav. chim. Pays-Bas 1 8  [1899]. 401, angibt). — 
Aus p-Chlorphenyljodnitromethan (I) u. Phenylhydrazin (n ) entsteht ein rotes Prod., 
C13H 10O2N3Cl, F. 130°. — p-Chlornilrobenzaldehydphenylhydrazon, C13H 90 4N4C1. F. 158 
bis 160° aus A. Aus I  u. p-Nitrophenylhydrazin oder aus p-Nitrodiazobenzolhydrat u. 
p - Chlorphenyl -aci- nitromethan. — Phenylhydrazinsalz des aci-Nitrofluorens,
C,9H l;0 2N3. F. 198° aus A. Aus 9-Jod-9-nitrofluoren (III) u. II. — Hydrazinsalz des 
aci-Nitrofluorens, C13H 130 2N3. F. 168°. Aus III u. Hydrazinhydrat. (Bulet. Soc. 
Chim. Romania 1 3 . 89—93. 1931. Bukarest, Univ.) B e r s i n .

Otto Wyler, Zur Kenntnis der isomeren Dinitrobenzole. Uber die Frage der ther- 
mischen Analyse. (Erwiderung zur Bemerkung T. v. d. Lindens.) Erwiderung auf die 
K ritik v. D. L i n d e n s  (C. 1 9 3 2 . II. 97) an der Arbeit des Vfs. (C. 1 9 3 2 . I. 2574). Die 
Methode des Vfs. ist zum mindesten prakt. ais brauchbar erwiesen, das Verf. von
V. D. L lN D E N  ist fiir dio Technik zu kompliziert u. zu teuer. — Yf. weist darauf hin, 
daC man den Geh. von o- u. p-Dinitrobenzol in einem Gemisch der 3 Isomeren aus dem 
ersten Erstarrungspunkte an Hand des (idealen) Erstarrungspunktsdiagramms er- 
m itteln kann, wenn man — auf chem. Woge — den Geh. an m-Verb. von 59,3% (Eutek- 
tikum) bis 83,2% bestimmt hat. (Holv. chim. Acta 1 5 . 956. 1/7. 1932. Ziirich, Eidgen. 
Techn. Hochseh.) B e r g m a n n .

F. S. Kipping und J. C. Blackburn, Organische Siliciumderivałe. Teil XLVI. 
Telranitrotetraphenylsilican. (X L Y . vgl. C. 1 9 3 2 . I. 51.) Im  Gegensatz zu POLIS (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 1 9  [1886]. 1016) u. K i p p i n g  u . L l o y d  (Journ. chem. Soc., London 
8 1  [1902]. 449) erliielten Vff. bei der Nitrierung von (C6H5)4Si in CC14 ca. 10% eines 
krystallin. Prod., das durch Bromwasser zu m-Bromnitrobenzol zers. wird, u. demnach 
wohl Tetra-m-nitrotetraphenylsilican darstellt. Daneben w'urde eine aus organ. Losungs.
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mitteln leimartig, aus wss. Alkoholen ais farbloses Pulver, F. 90— 110°, ausfallende M. 
erhalten, dereń Zers. m it Bromwasser m- u. p-Bromnitrobenzol im Verhaltnis 2: 1 ergab. 
Es konnte nur wenig Dinitrobenzol gefunden werden. Es ist wahrscheinlich, daB das 
Rohprod. auch o-Nitrogruppen enthalt. Die Analysenwerte deuten auf Tetranitro- 
tetraphenylsilican; moglicherweise stehen einige der Nitrogruppen in meta, andere in 
jxira im selben Mol.; dann liegt ein Gemisch von 5 Isomeren vor. Sollten auch o-Nitro- 
gruppen yorhanden sein, so steigt die Zahl der Isomeren auf 15.

V e r s u c h e .  Durch 2-std. Schiitteln von (CgH^Si in CC14 m it H N 03 (D. 1,5),
Fallen der wss. Schicht mit Eis u. Trocknen wurde ein Rohprod. in 93%ig. Ausbeute 
erhalten. Hieraus durch fraktioniertes Fallen der aceton. Lsg. m it A. Tetra-m-nilro- 
tetraphenylsilican, C24H 16OsN4Si, F. 255—256° (geringe Zers.), sechsseitige Prismen aus 
Chlf. Das Prod. lost sich unverandert in konz. H N 03 u. konz. H 2S 04, ist stabil gegen 
A1C13 in Chlf., wird aber durch kochende 15°/0ig. NaOH-Lsg. zu C6H5n C 2 u . Silicat zers.
— Aus m-Chlomitro-, p-Bromnitro- u. p-Jodnitrobenzol, SiCl4 u. Na konnten keine 
nitrierten Silicane erhalten werden. (Journ. chem. Soc., London 1932. 2200—05. Aug. 
Nottingham, Univ. College.) B e r s  IN.

N. W. Cusa und F. S. Kipping, Organische Siliciumderimle. Teil NLVTL Cyclo- 
hexylphenyl- und Cyclohexylderivale. (XLVI. vgl. vorst. Ref.) Gyclohexylphenyl- 
siliciumdichlorid (I) lieB sich im Gegensatz zum Dicyclohexylsiliciumdichlorid (vgl. 
P a lm e r  u . K ip p in g ,  C. 1930. II. 1981) nicht durch Erhitzen in eine Verb. m it einer 
Si-Si-Briicke verwandeln, ja es ist sogar destillierbar. Auch das Dicyclohexylphenyl- 
siliciumchlorid ist auffallend stabil. Cyclohexylphenylsilicandiol, (CeHn )(C6H 5)Si(OH)2, 
kondensiert sich sehr leicht zu leimartigen Massen, aus denen nur Trianhydrotriscyclo- 
hezylphenylsilicandiol, [(C0H U) (CeH 5)SiO]3, isoliert werden konnte. — Dicycloliezyl- 
phenylsilicol, (CeHn )2(C0H5)SiÓH (II), kann — abweichend yon anderen untcrsuchten 
tert. Silicolen — weder ins Oxyd verwandelt werden (ster. Hinderung ?), noch kann es 
zu einer Verb. m it Si=C-Bindung dehydratisiert werden. — Unter den Hydrolyseprodd. 
von fraktioniertem I wurde eine geringe Menge Dicyclohexylsilicandiol (III) gefunden; 
es muB daher das Cycloliexyl-MgBr dio Phenolgruppe des C,,H5SiCl3 oder die von I 
durch eine Cyclohexylgruppo ersetzt haben (vgl. die Darst. von I). — Trianhydrotris- 
dicyclohexylsilicandiol, [(C8Hn )2SiO]3, wurde aus III mit Br, sowie durch Erhitzen von 
II m it H N 03 oder Br in Eg. erhalten. Die Abspaltung der Phenylgruppe durch Br bzw. 
H N 03 ist iiberraschend, ebenso die Kondensation von III zum Oxyd.

V e r  s u c li e. Durch Umsetzung von C6H 5SiCl3 in Bzl. m it Cycloliexyl-]MgBr in
A., sowie anschlieBende Dest. wurden neben (C0H5)3SiCl, Dieyclohexyl u. Sehmieren 
erhalten: 1. Cyclohexylphenylsiliciumdichlorid, (C6H U) (Ć0H5)SiCl2, K p .0>5 123—125°, 
K p .4 163—165°. Hieraus durch Eintropfen in KOH-Lsg. Cyclohexylphenylsilicandiol, 
Ci2Hls0 2Si, F. 123— 124°. Dieses gab beim Losen in CH3COCl, Eindampfen bei Zimmer- 
temp. u. Krystallisation aus wss. A. Trianhydrolriscyclohexylphenylsilicandiol, 
[(CgHu) (C6H 5)ŚiO]3, F. 117—118°, destillierbar. 2. Dicyclohexylphenylsiliciumchlorid, 
CiSH 2;ClSi, K p .2 188—192°, F. 45—48°. Fiirbt sich purpurn am Licht. Eine Acetonlsg. 
des Prod. gibt m it Alkali Dicyclohexylphenylsilicol, CleH 28OSi (II), F. 145— 146°. — 
Dicyclohexylsilicandiol, Ci2H 240 2Si, F. 164— 165°. — Trianhydrolrisdicyclohexyl$ilican- 
diol, C38H 60O3Si3. Aus II oder III. F. 237—239°.. Unter Umstanden entsteht auch 
daneben Telraanhydrotetrakisdicyclohexylsilicandiol, [(C0Hn )2SiO]4, das aber m it dem 
vorigen zusammen krystallisiert. (Journ. chem. Soc., London 1932. 2205—09. 
Aug.) B e r s i n .

F. C. Whitmore, N. Thurman und Frances H. Hamilton, Di-p-tolylquecksilbcr. 
Die Darst. von Di-p-tolylquecksilber, aus Xylol, F. 238°, erfolgt durch 15-std. Kochen 
von 100 g p-Tolyl-HgCl u. 160 g N aJ in 700 ccm 95°/0ig. A. unter starkem Ruhren. Aus
beute 78—85%. (Organie Syntheses. Sammelband 1 . 226—27. 1932.) B e h r l e .

Frederic Reverdin, 3,5-Dinitroanisol. Zu NaOCH3-Lsg. aus 6,3 g Na u. 150 ccm 
CH3OH werden 50 g 1,3,5-Trinitrobenzol in 550 ccm CH3OH zugegeben u. 20 Min. 
gekocht. Ausbeute 63—77% an 3,5-Dinitroanisol, F. 105°. (Organie Syntheses. 
Sammelband 1 . 214. 1932.) B e h r l e .

Herbert Henry Hodgson und Joseph Harold Crook, Salpelrige Sdure ais Nitrier- 
mittel. 2. Mitt. Die Nitrierung von Dimethyl-p-anisidin. (1 . vgl. C. 1930. I. 3032.) 
Wie Dimethyl-p-toluidin (HODGSON u. K e r s h a w , C. 1930. I . 3032) wird Dimethyl-p- 
anisidin von salpetriger Saure in 90% Ausbeute zu 3-Nitro-4-dimethylamidoanisol 
nitriert, wiihrend Salpetersaure aquivalenter Konz. nicht angreift u. Nitriersiture zur
2-Nitroverb. fuhrt. Auch in anderen Eigg. physikal. A rt ahnelt Dimethyl-p-anisidin
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dem Dimethyl-p-toluidin. Ein liberrasehender Unterschied zwischen beiden Verbb. 
liegt darin, daB in ersterer nur spurenweise CH3 durch NO ersetzt wird — was Vff. auf 
die Wrkg. des elektromeren Effekts ( +  T) des Methoxyls zurlickfuhren, der durch dio 
Salzbldg. der Dimethylaminogruppe in Aktion gesetzt wird (I). Daher ist es auch ver- 
standlich, daB p-Nitrodimethylanilin mit seiner stark elektronenanziehendcn N 02- 
Gruppe nicht nitriert wird, sondern reichlich Nitrosamin liefert (Ma c m il l a n  u. R e a d e , 
C. 1930. I. 1125). Der F. des 3-Nitro-4-dimethylamidoanisols, der viel tiefer liegt ais 
der des 3,4-substituierten Toluols, zeigt, daB die koordinative Bindung cntsprechcnd II  
durch Methoxyl starker begiinstigt w'ird ais durch Methyl.

V e r  s u c h e. Dimeihyl-p-anisidin, C0H ,3ON. Aus Anisidin mit Dimethylsulfat
u. Alkali in zwei St-ufen (sonst minimale Ausbeute). Aus W. Tafeln, F. 48°. Pikrat,

C16H ia0 8N4, in A. dargestellt, aus 
Methanol grungelbc Tafeln, F. 139°. — 
3-Nitro-4-dimclhylamidoanisol, C9H12 • 
0 3N2. Aus dem vorigen mit salpetriger 
Saure. Beinigung iiber das Chlor- 
hydrat. Rot, F. 14°. Chlorhydrat, 
C19H110 3N2C1, aus W. Parallelepipeda,
F. 95°. Pikrat, C15H 15O10N5, aus A. 
gelbe Nadeln, F. 143° (rot). — 4-Cldor-
3-nitroanisol, C,Hc0 3NC1. Aus nitrier- 
tem Acet-p-anisidid (REVERDIN, Ber. 

Dtch. chem. Ges. 29 [1896]. 2595) durch Yerseifen u. SANDMEYERsche Rk. Aus wss. A. 
Nadeln, F. 45°. Gibt mit alkoli. Dimethylamin im Rohr yorstehende Verb. — Niiroso- 
numomclhyl-p-anisidin, C8H 10O2N2. Neben 3-Nitro-4-dimethylamidoanisol oder aus 
monometliyliertem p-Anisidin d"urch Nitrosieren. Reinigung durch Wasserdampfdest., 
aus PAe. hexagonale Tafeln, F. 47°. — 2-Nitro-4-dimethylamidoanisol, C9H 120 3N2. Aus 
Dimethyl-p-anisidin m it Nitriersaure bei 0°. Reinigung m it W.-Dampf; aus A. tiefroto 
Parallelepipeda, F. 44°. Pikrat, C15H15O10N6, aus A. rechtwinklige Tafeln, F. 175°. Die
2- u. die 3-Nitroverb. losen sich in niehtdissoziierenden LOsungsmm. gelb, in disso- 
ziierenden (besondors Phenol) tiefrot. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1812—15. 
Juni. Huddersfield, Technical College.) B e r g m a n n .

Emil Klarmann, Louis W. Gatyas und Vladimir A. Shternov, Baktericide 
Eigenschaflen der Monoather von Diphenolen. II . Mitt. Die Monodther des Hydro- 
chinons. (I. vgl. C. 1932. I. 669.) Es wurden verschiedene Monoather des Hydro- 
chinons dargestellt u. auf ihre baktericide Wrkg. gegeniiber B. typhosus u. Staphylo- 
coccus aureus gepruft. Wie bei den in der I. Mitt. untersuehten Athern des Resorcins 
wurde in der baktericiden Wrkg. gegen B. typhosus ein Maximum gefunden, das hier 
beim n-Amylalher liegt, wahrend dio Wrkg. gegen Staphylococcus aureus mit stei- 
gendem JIol.-Gew. noch weiter zunimmt. Hóhere Ather ais der Octylather konnten 
wegen ihrer zu geringen Loslichkeit nicht gepruft wrerden. Dic n-Alkylderiw. sind 
wirksamer ais diejenigen, die sekundare Alkylgruppen enthaltcn. Aueh die aromat. 
Ather des Hydrochinons sind baktericid wirksam, gegen B. typhosus am starksten 
der Phenylather (p-Oxydiphenyloxyd), gegen Staphylococcus aureus der Phenylathyl- 
ather. Der Phenylather (p-Oxydiphenyloxyd) ist etwa dreimal weniger wirksam ais 
das p-0xydiphenrjlmlfid. Die Ursache liegt wahrscheinlich in der yerschiedenen 
Lipoidloslichkeit.

Y e r s u e h e .  Die D arst. der untersuehten Ather erfolgte entweder durch Einw. 
organ. Halogenverbb. auf Hydrochinon (teils allein, teils in Ggw. yon Alkali), die 
Darst. des Phenylathers durch Einw. von K-Phenolat auf p-Bromphenol bei 130° 
bei Ggw. von etwas Cu. Folgende Monoather des Hydrochinons wurden dargestellt: 
Athyldther, CsH10O2, F. 65—66°; — n-Propylather, Cr,H120 2, F. 56—57°; — Isopropyl- 
ather, C9H12Og, Kp.,, 117°; — n-BulyUither, C10H i4O2, F. 64—65°; — n-Amylalher, 
CnH10O2, F. 49—50°; — sek.-Amyldther, Cn H1B0 2, F. 48—49°; — n-Hexylćither, 
C12H180 2, F. 48°; — n-Heptyliither, C'i3H20O2, F. 60°; — n-Octylather, C14H220 2, F. 60 
bis 61°; — n-Nonyldther, C15H2.,02, F. 68,5°; — Phenylather, C12H10O2, F. 83°; — 
Benzyldther, C13H320 2, F. 121°; — Phenylathylalher, C14H 140 2, Kp. 183°; — Phenyl- 
propyldther, Ci5H lr,Ó2, F. 75—76°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 298—305. Jan. 1932. 
Bloomfield [New j e r s e y ] ,  Plant Res. Lab.) WlLLSTAEDT.

Emil Klarmann, Louis W. Gates und Vladimir A. Shternov, Baktericide 
Eigenschaften der Monodther von Diphenolen. I II . Mitt. Die Monodther des Brenz-

ON—N(CH$)S |  OH'

t
O CH.

-N <

-N -<— CH3 

t
c h 3

II



2046 D . O r g a n is c h e  Ch e m ie . 1932. n.

catechins. Vergleichende Notizen iiber die drei Serien von Monoałhem. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Es werden in analoger Weise die Monoather des BrenzcatecMns untersueht. Die 
baktericide Wrkg. ist durchweg geringer ais die der Ather der anderen Diplienoie. 
Gegen B. typhosus ist der n-Amyliither am starksten wirksam, gegen Staphylococcus 
aureus steigt die Wrkg. stetig bis zum n-Heptylather. Von den aromat. Athern ist 
der Phenylathylather gegen beide Mikroorganismen am starksten wirksam. — Vff. 
yergleichen in einer Tabelle die Gesamtergebnisse. Es ist dabei hervorzuheben, daB 
dio Monoather des Resorcins die starkste baktericide Wrkg. haben, wahrend von 
den drei Diphenolen selbst das Resorcin am wcnigstens wirksam ist. — Die Verss. 
werden an B. coli, B. pyocyaneus, Streplococcus haeniolyticus u. Vibrio cholerne weiter- 
gefuhrt. Vorlaufige Ergebnisse: Die G ram -negativen B. coli u. B. pyocyaneus ver- 
halten sich in bezug auf ihre Empfindlichkeit ahnlich wie der Gram -negatiye B. ty- 
phosuB, der G ram -positive Streptococcus hacmolyticus almelt dem ebenfalls G ram - 
positiyen Staphylococcus aureus. Vibrio cholerac ist gegen alle Verbb. sehr emp- 
findlich, doch iihnelt er trotz seines G ram -negativenCharakters den Gram -positiyen 
Bakterien. — Die Phenylatlier der drei Dioxyphenole, dic auch ais o-, m- u. p-Oxy- 
diphenylozyd aufzufassen sind, sind weniger wirksam ais die entsprechenden Diphenyl- 
sulfidderim.

V e r  s u c h e .  Dargestellte Monoather des BrenzcatecMns: Athylather, CsH 10O2, 
K p .4 74—76°; n-Propyldther, C0H 12O2, K p .4 80—83°; n-Butylather, C10H14O2, Ivp.c 93 
bis 96°; n-Amylather, Cu H160 2, Kp.., 104— 106°; sek.-Amylather, Cn H 10O2, K p .5 102 
bis 104°; n-Hexyldther, C12H 18Ó2! Ivp.3r5 114— 116°; n-Heptylather, C13H20O2, K p ,4 125 
bis 127°; Phenylatlier, C12H10O2, F. 104°; Benzyldlher, C13H120 2, K p .0 157°; Phenyl- 
athylather, C14Hu 0 2, F. 48°; Phenylpropylather, C,5H 160 2, F. 51°. Die Darst. der 
Ather erfolgte analog der der Hydrochinon- u. Resorcinderiw. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 5 4 . 1204—11. Marz 1932.) W i l l s t a e d t .

Roger Adams und Gerald H. Coleman, p-Dimethylaminobenzaldehyd. Konden- 
sation von Dimethylanilin, Formaldehyd u. p-Nitrosodimethylanilin u. Spaltung des 
Rk.-Prod. m it Formaldcliyd u. Essigsaure nach lNGVALDSEN u. B aum an (C. 1 9 2 0 .
I II . 84) fiihrt zu 56—59% Ausbeuto an p-Dimethylaminobenzaldehyd, F. 73°, K p .22 180°. 
(Organie Syntheses. Sammclband 1. 208—11. 1932.) B e h r le .

Ludwik Szperl und Władysław Wiorogórski, Uber Selenobenzaldehyd. (Vgl. 
C. 1 9 3 2 . I. 3057.) Bei Einleiten von HC1 enthaltendem H2Se in ein Gemisch von 
C6H6CHO u . C0H6COC1 in Ggw. von A1C13 bildetc sich ein trimerer Selenobenzaldehyd,
C.H0Se, farblose Nadeln, F. 189—193° (Zers.), Mol.-Gew. 496. Die Wiederliolung der 
Verss. von Y a n in o  u . ScHINNER (Journ. prakt. Chem. 9 1  [1915], 124) (Einw. von
H.Se auf C6H5CHO in absol. A.) fiihrte zu folgenden Beobaehtungen: Ein monomerer 
Selenobenzaldehyd vom F. 83—84° wurde nicht gefunden; dagegen wurde ein in gelben 
Nadeln krystallisierendcs Prod. vom F. 92—93° erhalten, das sich ais der dimere Aldehyd, 
vielleicht ein Analogon des Benzoins, herausgestellt hat. Im iibrigen wurde der trimerc 
Aldehyd Tom F. 189—193° erhalten. Die Ggw. einer Verb. vom F. 166°, von V a n in o  
ais y-Aldchyd bezeichnet, konnte nicht festgestellt werden. (Roczniki Chcmji 1 2 . 270 
bis 275. 1932. Warschau, Techn. Hochschule.) SCHONFELD.

Arthur William Chapman und Charles Hardy Perrott, Dynamisclie Isomerie, 
bedingt durch wanderungsfdhige Kohlenwasserstoffreste. 4. Mitt. Die Umlagerung von
3,5-dichlorsubslituierten Triphenylbenzenylamidinen. (3. ygl. C. 1 9 3 1 . I. 599.) Um den 
EinfluB von Substituenten in A u. B auf die Gleichgewiclłtsrk.:

I  C„H5—C < ^ B II CeB6. C < ^
zu priifen, wurden dio Paare mit A =  C6H 5, B =  3,5-Dichlorphenyl bzw. A =  3,5-Di- 
chlorphenyl, B =  C6H5 bei der Standardtemp. 330—331° untersueht. — Die Ver- 
wendung yon o-Chlorphenyl war erfolglos (s. nachstes Ref.). Im Gleichgewicht war dic 
Verb. I zu 47 bzw. 77% yorhanden. — Die Gcschwindigkeit der Rk. I — y  II war 1,7 
bzw. 25,0 X 10-3, dic der Rk. n  — -y  I  1,5 bzw. 84,0 X 10“3. Diese Ergebnisse ent- 
sprechen der Theorie der 3. Mitt. Dis bisher untersuchten Falle mit A =  C6H5 (B noch 
p-Tolyl u. p-Chlorphenyl) haben fiir die Rk. I — >- II  prakt. dieselbe, fur H — -y l 
sehr yerschiedene Gesehwindigkeit ergeben. Durch Veranderungen in B wird die 
Wanderung von A in die Nachbarscliaft von B beeinfluBt. Die N atur der wandernden 
Gruppe hat wenig EinfluB auf die Lage des Gleichgewiehts. — Die Umlagerung der 
Amidine u. die der Iminoather [BN =  C(C6H 5)-O A — ->- B(A)N-C(Cr,H5) =  O] ist sehr 
ahnlich in bezug auf die Bedingungen des Eintretens u. die Wrkg. von Substituenten
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auf die Gesckwindigkcit. In  beiden Fallen besclileunigt Ersatz von A durcli einen 
starker Elcktronen anziehenden Rest, wahrend Ersatz von B vorlangsamt. Aber wahrend 
die Anderung der Geschwindigkeit bei den Imidoathern fiir beido Fiille gróCenordnungs- 
miiBig gleicli ist, w irkt bei den Amidinen die Abwandlung von B sieh viol schwacher 
aus, was von den Vff. elektronentbeoret. zu deuten yersucht wird.

V e r  s u c li e. Die Amidine wurden nach der Methode der 1. Mitt. (C. 1929- II. 
2882) aus den Anilidimidchloriden u. sekundaren Aminen, letztere aus den primiiren 
Aminen u. Phenolen iiber die Iminoather (C. 1929. I. 2637), dargestellt. — Benzoesaure-
3.5-dichloranilid, C13H90NC12. Aus A. F. 147°. — Benzoe$aure-3,5-dicMoranilidimid- 
chlorid, C13H8NC13. Aus dem vorigen m it Phosphorpentaclilorid. Kp.16_20 231—232°;
F. 41°. — N-3,5-Dicldorphenylbenzimidophenylather, C19H13ONCI2. Aus A. derbe 
P latten, F. 69—70°. — N-Benzoyl-3,5-diclilordiphenylamin, C19H130NC12. Aua dem 
vorigen bei 300—310°. F. 107.—109°. — 3,5-Dichlordiphenylam.in, C12H9NC12. Aus dem 
vorigen mit alkoh. KOH. Kp.2G 222—224°, F. 41—42°. — N-3,5-Dichlorphenylbenzimido-
3.5-dichlorplimylathe.r, C19Hn ONCl4. Aus A. F. 71°. — N-Benzoyl-3,5,3',5'-tdrachlor-
diphenylamin, C19HU0NC14. Blattchen, F. 135— 136°. — 3,S,3',5'-Tetrachlordiphenyl- 
amin, C12H7NCl4. Aus A., F. 160—161°. — N,N'-Diphenyl-N-3,S-dichlorphenylbenzenyl- 
amidin, C25H18Ń2C12. Aus A. F. 112°. — N,N-Diphenyl-N'-3,5-dichlorphenylbenzenyl- 
amidin, C25H18N2C12. Gelbe Nadeln, F. 94—95°. — N,N'-Di-(3,5-dichlorphenyl)-N - 
phenylbenzenylumidin, C25H10N2C14. Krystallpulver, F. 95—97°. — N,N-Di-(3,5-di- 
chlorphenyl)-N'-phenylbenzenylamidin, C25H 1(iŃ2Cl4. Platten, F. 131—132°. — Zur 
Analyse der Gleichgewiehtsgemisclic wurde im Bombenrohr mit konz. HC1 hydrolysiert, 
alkal. gemacht u. das Gemiscli der Amino u. des Diphenylamins (wenig) mit W.-Dampf 
ubergetrieben. Das (primiire) Amingemisch wird benzoyliert u. der F. zur Gehaltsbest. 
verwendet. Schmelzpunktsdiagramm der Gemischc von benzoyliertem Anilin u. 3,5-Di- 
chloranilin s. im Original. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1770—75. Juni. Sheffield, 
Univ.) B ergm ann .

Arthur W illiam Chapman und Charles Hardy Perrott, t)bcr eine Mngschlup- 
reaklion in der Triarylamidinreihe. Eine neue Darstellung von disekundaren Ortho- 
diaminen. Die drei o-chlorsubstituierten Triarylbenzenylamidine I, H u. U l lieBen sieh 
nieht ineinander umlagern (vgl. vorst. Ref.), weil schon bei relativ tiefer Temp. andere 
Rkk. eintreten. Bei 200° oder hoher erstarrte die Schmelze von I  zu einem in W. 1. 
Chlorhydrat, das beim Behandeln mit Alkali eino nunmehr nur schwer in Salzsiiure 1. 
Substanz lieferte. Dieso war Benzoyl-N,N'-diphenyl-o-phenylendiamin (IV), offenbar 
iiber das Chlorhydrat V entstanden. III lieB sieh viel schwerer umlagern, wohl 
wegen des schwacher bas. Charakters des N-Atoms. H  lieB sieh bei 267—269° nieht, 
wohl aber bei 330—333° umsetzen, u. zwar entstand etwas IV, wohl infolge voran- 
gehender Umlagerung H ----y  I.

Aceton-A. citronengelbe Krystalie, F. 171°. Konz. HC1 hydrolysiert zu Anilin u. o-Chłor- 
diphenylamin. — N,N-Diphenyl-Ń'-o-chlorplienylbenzenylamidin, C25H 19N2C1 (II). Hell- 
gelbe Krystalie aus A. oder PAe., F. 94°. — N,N'-Di-(o-chlorphenyl)-Ń-phenylbenzenyl- 
amidin, C2SH 1BN2C12 (IH). Aus PAe., F. 142°. — Bcnzoyl-N,N'-diphcnyl-o-phenylen- 
diamin, C25H20ON2 (IV). Aus I oder II bei 300—305° (15 Min.) bzw. 230° (1 Stde.) wie 
oben angegeben (iiber das 1,2,3-Triphenylbenzimidazoliumchlorid V). Aus A. Nadeln,
F. 152°. Hydrolyse fiihrt zu N,N'-Diphenyl-o-phenylendiamin. — Benzoyl-N-phenyl- 
N'-o-chlorphenyl-o-phenylendiamin, C25H190N 2C1. Aus IH 2 Stdn. bei 267—269°; wie 
oben. Aus A. F. 124—126°. — N-o-Chlorphenylbenzimino-o-chlorphenylather,
C19H130NC12. A us Benzoesaure-o-chloranilidimidchlorid u. o-Chlorphenol. Aus A. F. 75 
bis 76°. — Benzoyl-2,2'-dichlordiphenylamin, Cł9H ,3ONCl2. Aus dem vorigen. F. 149°.
— 2,2'-Dicldordiphenylamin, C12H9NC12. Kp.2, 200—202°, F. 30—31°. Die Konden- 
sation mit Benzanilidimidchlorid zu N-Di-(o-chlorphenył)-N'-phenylbenzenylamidin 
gelang nieht. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1775— 78. Juni. Sheffield, Univ.) B e r g .

Arthur Lapworth und Wilson Baker, a-Cyan-fS-phenylacrylsdure. Die Darst.
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erfolgt cntsprechend dem ersten, bei LAPWORTH u. M c R ae  (C. 1 9 2 3 . I. 1167) an- 
gegebenen Verf. Ausbeute 65—70%. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 175— 11.
1932.) '  Beh r l e .

Kurt Alder und Gerhard Stein, Zur Polymerisalion cyclischer Kohlenwasserstoffe.
II. Dic Konstitulion des dimeren A lr3-Cyclohexadicn.s. (I. vgl. C. 1 9 3 1 . I. 2610.) Fiir 
die zweifach ungesatt. Dimere des A I,;l-Cyclohexadiens, C12H16, haben HOFMANN u 
Damm (C. 1 9 2 6 . I. 2342) die Formel I  angenommen. Yff. iibertragen dio bei der Auf- 
kliirung des Dicyclopentadiens bewahrte Methode der selektiven Red. u. anschlieBenden 
Oxydation auf die fragliche Verb., die sich gleichfalls — wenn auch langst nicht so glatt — 
selektiy halb hydrieren laCt. Doch ist es nieht ausgeschlossen, dali der entstandenen 
Verb. II  etwas U l beigemischt ist. Oxydation des Dihydroderiy. mit K-Permanganat 
fuhrt zu einer Ketocarbonsaure (IV), in der die Funktion der O-Atome durch Darst. 
eines Methylesteroxims bewiesen wird. Mit Acetanhydrid'entsteht ein ungesatt. Lacton, 
das sich wieder in IV iiberfuhrcn lafit u. gemaB V sich von dem IV entsprechenden Enol 
ableitct. Die Ahnlichkcit von V mit Cumarin u. Camplier driickt sich in dcm Gerucli 
nach Waldmeister u. Menthon aus. V gibt mit Salpetersaure cis-Hexahydrotereplithal- 
sśiure, wodurch Formel I bewiesen ist.

HC CH, CH 
II <3 i n ,  CH

V e r  s u c h e. Dihydrobiscyclohc.radien, Cl2Hls (II). Aus I  mit Palladiumkolloid u. 
der berechneteu Menge H2 in A. K p.,0 107—108°. Riecht terpenartig. — Enollacton V, 
C11H 140 2. Aus dem yorigen mit Permanganat in reinem Aceton; Behandlung des Roh- 
prod. mit sd. Acetanhydrid; Dest. bei Kp.n 160—190°. Aus PAe. Bliittchen, F. 68—69°. 
Entfarbt Permanganat sofort. Rauchende HXOa in Eg. gibt cis-HexahydroterepJdhalsdure, 
C8H j20 4, aus W. Nadchi, F. 164°. — Methylesleroxim der Ketosdure IV, C12H190 3N. Aus 
dcm vorigen durch alkal. Verseifung; Methylierung der rohen oligen (K JIn04 in Aceton 
nicht mehr entfarbenden) Ketosśiure mit Diazomethan; Oximicrung des oligen Esters 
mit Hydroxylaminacetat in A. Aus Bzn. Nadeln, F. 85—86°. (L lEB IG s Ann. 4 9 6 .  
197—203. 22/7. 1932. Kiel, Uniy.) B e r g m a n n .

Kurt Alder und Gerhard Stein, Zur Polymerisalion cyclischer Kohlenwassersloffe.
III . Ober a- und f)-Tricyclopcntadien. (Gemeinsam m it Johannes Reese und Wolfgang 
Grassmann.) (II. vgl. yorst. Ref.) Die in der I. Mitt. aufgeklarte Umwandlung yon 
Cyclopentadien in sein Dimeres (I) erklart auch die S truktur einiger dimerer Umwandlungs- 
prodd. des Cyclopentadiens, so die der aus Cyclopentadienkalium u. C02 entstehenden 
Saure (II), die des dimeren Isonitrosocyclopentadiens (III) u. des dimeren Dimethylf ulyens 
(IV). Das ergibt sich in allen Fallen aus der glatten Addition yon Phenylazid, die fiir Bi- 
cycloheptensysteme spezif. ist. — Vff. haben vor allem die Bldg. des Tricyclopeutadiens 
untersucht, die sich yon der Entstehung des Dimeren insofern prinzipielf unterscheidct, 
ais hier nicht mehr beide Partner konjugierte Systeme enthalten. Nebcn dem yon 
S t a u d i n g e r  u . B r u s o n  (C. 1 9 2 6 . I. 3465) entdeckten Trimeren (a-Form) existiert 
noch eine /?-Verb. DaB die Aufnahme des dritten Mol. Cyclopentadien an der linken 
Doppelbindung yon I  erfolgt (V), wurde zunachst aus deren besonderer Rk.-Fahigkeit 
gesehlossen. In  der Tat gibt das bicycloheptenartige, aus Cyclopentadien u. Malein- 
saureanbydrid entstehende Gebilde VI mit Butadien, Isopren u. 1,4-Diphenylbutadien 
gemaB Schema VI a Additionsprodd. (der Beweis fiir 1,4-Addition wird fiir den Fali 
des a-Tricyclopentadiens unten geliefert). Bei diesen Additionen yerschwindet das 
reaktionsfahige System. Venvendet man aber ais Dienkomponente Cyclopentadien, 
so entsteht immer wieder eine additionsfahige Stelle: VI gibt daher mit dem letzt- 
genannten KW-stoff nicht nur das Additionsprod. VII, sondern weiterhin mit Cyelo-
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pentadien YIJU, mit 1,4-Diphenylbutadien IX. Ubrigens kann VI aueh Anthracen 
unter Bldg. von X addieren. —Rein formal kijnnte yon Dicyclopentadion I  das dritto 
Mol. Cyclopentadien auoh an der rechten Doppelbindung aufgenommcn werden. DaB 
das nicht der Fali ist, wird folgendermaCen gezeigt: VII ist ein einfaeh ungesatt. Saure- 
anhydrid, das nach der Hydrierung u. Hydrolyse eine Saure liefert, die Formel XI 
besitzen muB, wenn Formel VII richtig ist, Formel XH hat, wenn AT das Cyclopentadien 
durch 1,2-Addition aufnimmt. Ihre Bromierung gibt erwartungsgemaB ein Dibrom- 
substitutionsprod., daneben aber eine ungesatt. Saure, offenbar XIII, die bei der Oxy- 
dation dieselbe Diearbonsaure Ci2HwO., liefert, die aueh aus partiell hydriertem Tri- 
cyclopentadicn zu erhalten ist. Daraus ergibt sich, daB I  das dritte Mol. Dien an der 
linken Doppelbindung aufnimmt. Zusammen mit der Tatsache, daB das Trimere 
4 Atome Wasserstoff addiert, der Additionsfiihigkeit gegeniiber Phenylazid u. den 
Ergebnissen des oxydativen Abbaus des dihydrierten Trimeren beweist das eindeutig 
Formel V. -— Das Trimere nimmt glatt 2 Atome H  auf; das Dihydroderiv. laBt sich 
iiber sein Dibromid leicht rcinigen; es addiert Phenylazid nicht, hat also seine linkę 
Doppelbindung (in V) verloren. Energ. Oxydation mit Permanganat liefert die drei 
Yerbb. XIV, XV, XVI. Die Diearbonsaure XIV hat cis-Struktur, da sie leicht ein 
Anhydrid bildet; sie gibt bei der Verseifung ilires Dimethylesters die trans-Saure, 
die gleichfalls einen gut krystallisierten Dimethylester besitzt — anders ais beim 
Dihydrodicyclopentadien entsteht die cis-Saure ausschlieBlicli. Die Ozy-cis-dicarbon- 
sdure XV enthalt wie XIV noch alle C-Atome des Ausgangsmaterials; die Funktion 
der Sauerstoffatome erliellt aus der Bldg. eines Acetyldimetliylesters. Acetylchlorid 
yerwandelt die freie Saure in ein Acetylanhydrid, woraus sich cis-Konfiguration ergibt. 
Zur Erklarung der Bildung von XV nehmen Vff. an, daB aus der Dihydroverb. von V 
zunachst iiber ein Diol durch Dehydrierung das Diketon XVII entsteht, das in geringen 
Mengen gelegentlich aueh gefaBt wurde, worauf Enolisierung, neuerliche Hydrati- 
sierung zu XVIII u. Aufspaltung stattfindct. DaB Saure XV nicht etwa Formel XIX 
besitzt, ergibt sich daraus, daB ihr Dimethylester beim Verseifen mit Na-Athylat 
aueh nicht partiell umgelagert wird. tlberraschend ist, daB sich XV beim Erhitzen 
in eine LactonsSure yerwandelt, da sich die tertiare Hydroxyl- u. die ringsehlieBende 
Carboxylgruppe in trans-Stellung zueinander befinden. Es ist anzunehinen, daB zuerst 
Dehydratisierung eintritt u. dann Addition des von OH entfernten Carboxyl an die 
Doppelbindung (XX). Da in dem Zwischenprod. CH2COOH u. COOH in einer Ebene 
liegen, kann der neue Lactonring ein cis-Ring sein, u. das freigebliebene Carboxj'l 
hat seine raumliche Anordnung gegeniiber XV gewcchselt. Die Dicarbonsdure XVI 
entspricht in ihrer Entstehung der Cyclopentan-l,3-dicarbonsaure aus Dihydrodicyclo
pentadien (Verlust yon 3 C-Atomen!) u. ist ident. mit dem Abbauprod. von XIII, 
so daB ihr m it Sicherlieit Formel XVI zukommt. Dafiir sprieht aueh, daB Acetyl
chlorid nicht, wohl aber li. Acetanhydrid ein Anhydrid liefert, wonach die Carboxyle 
in cis-Stellung stehen miissen. Wie bei vielen anderen cycl. Glutarsauren liefert der 
Vers. der Umlagerung nur wenig trans-Form, die durch die Fahigkęit zur Monohydrat- 
bldg. ausgezeichnet ist. Aueh mit Brom entsteht aus der cis-Saure ein Monobrom- 
substitutionsprod. (XXI), das der trans-Saure entspricht, da es bei der Entbromung 
in diese iibergeht u. von sd. Acetanhydrid nicht verandert wird. Neben dieser Mono- 
bromverb. u. einer — wohl erst bei der Aufarbeitung entstehenden entsprechenden 
Monoxyverb. entstehen ungesatt. Sauren, etwa XXII u. XXIII, die direkt zu Cyclo- 
pentan-l,3-dicarbonsaure aufoxydiert wurden, so daB sicher die Angliederung des 
dritten Mol. Cyclopentadien aueh in 1,4 erfolgt. Bemerkenswert bleibt, daB dabei 
eine isolierte Olefinbindung einer Diensynthcse unterliegt. — Neben dem a-Trimeren, 
das aus Methanol gut krystallisiert, entstehen noch ólige Praparate, die neben der 
a- die /J-Form enthalten. Sie geben nebeneinander das Phenylazid-Additionsprod. 
der a-Form u. ein zweites sehr ahnliches, aber davon yerschicdenes isomeres Addukt. 
Die Bldg. der $-Form wird durch hóhere Tcmpp. begiinstigt. Die Abtrennung gelang 
nach der Halbhydrierung, die bei dem Gemisch allerdings nicht so streng selektiv 
yerlauft wie bei der reinen a-Form, iiber die Dibromide. Neben dem einen des Dihydro- 
a-tricyclopentadiens entstehen zwei isomere Dibromide, die bei der Enthalogenierung 
beider das Dihydro-/)-trimere liefern. Die beiden Dihydrokorper liefern bei dureli- 
greifender Hydrierung zwei yersehiedene Tetrahydroyerbb. Das Dihydro-^-trimere 
gibt m it K-Permanganat in Aceton nur eine Dicarbonsaure C,5H20O4, die noch alle 
C-Atome enthalt, wesentlich stabiler ist ais die entsprechende Verb. der a-Reihe, aber 
gleichfalls die Carboxyle in cis enthalt. Die weitere Umwandlung gelang wieder iiber
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die bei der HELL-VoLHAP.Dschen Bromierung entstehenden unges&tt. Nebenprodd., 
dereń Abbau zur Dicarbonsaure Cu H 160 4 fiihrte. Diese ist ident. mit der Saure XVI, 
woraus folgt, daB a- u. /?-Tricyclopentadien stereomer sind, daB die zehn C-Atome 
6 bis 15 (in V) in beiden Verbb. strukturell u. ster. gleiehwertig sind u. daB — da an 
Cj, C2 u. C3 Isomerie nielit moglich ist — die Isomerie durch C4 u. C5 bedingt ist. A priori 
kónnen Ring A u. B zueinander trans-Stellung oder zwei eis-Stellungen besitzen 
(Ring A auf der gleichen Seite der Ringebene B wio die Briieke zwisehen B u. C oder 
nicht). Trans-Stellung scheidet aus, wreil die beiden Sauren C15H20O4 beide eis-Formen 
sind u. bei der ster. Umlagerung yoneinander yerschiedene trans-Sauren liefern. a- u. 
/?-Trimeres reprasentieren die beiden eis-Verkniipfungen der Ringe A u. B. Uber die 
Bter. Anordnung an C6 bis C15 laBt sich noch niclits aussagen; an sich sind vier Isomeren- 
paare T o m  Tricyclopentadien moglich. Die aufgefundene Isomerie laBt bereits siclier 
schlieBen, daB die isomeren Trimeren durch Addition an zwei yerschiedene Dicyclo- 
pentadiene entstelien — da naehgewiesen werden konnte, daB eine — etwa therm. — 
Umwandlung des a- in /?-Isomeres nicht stattfindet. In  der Tat konnte in den Vor- 
liłufen der Darst. des ^-Trimeren das neue Dimere gefunden werden, woriiber noch 
berichtet werden soli. — Da sowohl a- u. ^-Tricyclopentadien wie das Additionsprod. 
YII dieselbe Dicarbonsaure XVI beim Abbau liefern, folgt, daB bei der Addition von 
Cyclopentadien an das Bicycloheptensystem von vier moglichen Formen stets nur 
eine u. dieselbe auftritt. — Es wurden schlieBlich (vgl. naehst. Ref.) die Konfigurationen 
der oben beschriebenen drei Dibromide des a- bzw. /j-Tricyclopentadiens u. des Dihydro- 
dicyclopentadiendibromids durch Dipolmessungen sichergestellt. Die letztgenannte 
Verb., das Dibromid des Dihydro-a- u. das eine des Dihydro-/?-trimeren sind eis-Formen 
(Dipolmoment 3,14; 3,20; 3,18 — ber. unter Annahme eines Winliels von 39° zwisehen 
den Bromvektoren [/.t =  2,0 X 10"18] 3,76), das zweite Dibromid des Diliydro-fi-tri- 
meren mit dem Moment 1,92 ist eine trans-Form (ber. m it einem Winkei von 125° 
ist 1,85). Der Kohlenwasserstoffanteil der Moll. spielt — wie gewohnlich — auch hier 
keine Rolle fiir das Dipolmoment.

V e r s u c h e .  Additionsprod. VI a aus Butadien und 3,6-Endoniethylen-Ai -tetra- 
liydro-o-plithalsaureanhydrid, CI3H140 3 (VI). Aus den Komponenten in Bzl. bei 140 
bis 150° neben kautschukartigen Massen; Isolierung iiber die entsprechende, bei ca. 190° 
schmelzende, unbestandige Dicarbonsaure, die mit Acetylchlorid reanhydrisiert wird. 
Aus Bzn. Nadeln, F. 208°. — Additionsprod. aus Isopren und 3,6-Endometliylen-A*-tetra- 
hydro-o-phthalsaure, Cu Hls0 4. Wie beim yorigen; Isolierung ais Saure. Aus W. 
Blattchen, F. 151°. — Verb. aus trans, trans-l,4-Diphenylbutadien und 3,6-Endo-
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mdhylen-Al4drahydro-o-phthalsdurediniethylester, C27H280 4. Durch Zusammensclimclzen 
der Komponenten bei 145° (8 Stdn.); Veresterung des wl., aus Chlf. mit Essigester 
fallbaren, bei 290° schmelzenden Primarprod. mit HCl-Gas in Methanol. Aus Methanol 
F . 170—171°. — Additionsprod. ATI aus Cyclopentadien und 3,6-Endoimthylc.n-Ai -tetra- 
hydro-o-phthalsdurcanhydrid, C14H140 3. Aus den Komponenten in Bzl. bei 140—150°. 
Aus Essigester Nadeln, E. 178°. — Additionsprod. Y III aus Cyclopentadien und YH, 
C19H20O3. A u s  YI u. viel Cyclopentadien in Bzl. bei 150—160° (20 Stdn.). Aus Essig
ester Nadeln, E. 280°. — Additionsprod. IX aus trans, trans-l,4-Diphenylbuiadien -und VII, 
C30H28O3. A us den Komponenten 8 Stdn. bei 140°. Aus Essigester ąuadrat. Krystalle, 
P. 301°. — Addilionsverb. aus trans, trans-l,4-Diphenylbutadien und a.-Tricyclopentadien, 
C31H32. A us  den Komponenten 12 Stdn. bei 150°. Aus Essigester oder Eg. P. 206 
bis 208°. — Additionsprod. X aus Anthracen und 3,6-Endomdhylen-Ai-tdrahydro- 
o-phlhalsauredimdhylester, C25H 240 4. Aus den Komponenten (Anthracen u. VI) bei 
170° (8 Stdn.); Behandlung des aus Essigsaureanhydrid krystallisierten, oberhalb 
355° schmelzenden Additionsprod. mit Methanol u. HCl-Gas. Aus Methanol Prismen,
E. 230°. — Dihydro-rt-tricyclopenladien, C15H20. Aus dem a-Tricyclopentadien, .fiir 
das eine genaue Vorschrift gegeben wird (Reinigung aus Methanol, E. 68°), in Methanol 
m it Pd-Kolloid u. der berechneten Wasserstoffmenge. Kp.13 145—146°; E. 36°. — 
Dihydro-a-tricyclopenladien-cis-dibromid, C15H20Br2. Aus dem yorigen mit Brom in 
Chlf. Aus PAe. Nadeln, F. 107°. Zinkstaub in A. liefert quantitativ das Dihydro- 
a-trimere zurtick. — Telrahydro-a-tricyclopentadien, C15H22. Aus der Dihydroverb. 
in Methanol m it PalladiumkoUoid u. Wasserstoff. Aus Methanol, F. 49°. — Dicarbon- 
sdure C12Z71(!0 4 (XVI). Durch Oxydation des Dihydro-a-tricyclopentadiens in Aceton 
mit K-Permanganat; ais erster (mit A.) aus den siruposen sauren Rk.-Prodd. krystalli- 
sierender Anteil. Aus Essigester Prismen, F. 216—217°. Anliydrid, C12H140 3, mit sd. 
Acetanhydrid dargestellt, aus Essigester Prismen, F. 154°. Dimdhylester, Cj/H n !)0.j , 
mit Diazomethan dargestellt, aus PAe. Krystallblocke, F. 74°. — trans-Form der 
Dicarbonsaure, Ci2H160 4-H20  (XVI). Aus der cis-Siiurc mit konz. HC1 bei 200° (20 Stdn. 
im Rohr) in geringer Menge; ais in Essigester 11. Anteil. Quadrat. Prismen, F. 226°. 
Dimdhylester, C14H 20O4, mit Diazomethan dargestellt, aus verd. Methanol Nadeln,
F. 96°. — Dicarbonsaure, Cl5H 20O4 (XIV). Neben XVI ais weiterhin zuniichst krystalli- 
sierender Anteil. Aus viel W. oder Acetonitril Blattclien, F. 183°. Anliydrid, C15H1S0 3, 
mit h. Acetylchlorid dargestellt, aus Bzn. Blattchen, F. 151°. Dimdhylester, C17H210 4,
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m it Diazomethan dargestellt, aus Methanol F. 46°. — łrans-Fórm der Diearbonsaure, 
C15H20O4 (XIY). Bei der Vcrseifung des vorst. Dimethylesters m it sd. Methylatlsg. 
Aus j^ssigester F. 186°. Dimethylester, C17H240 4, mit Diazomethan dargestellt, aus 
verd. Methanol Nadeln, F. 50°. — Oxydicarbonsdure, C16H2(|05 (XV). Ais zuletzt 
krystallisierender Anteil neben XIV u. XVI. Krystallnadeln, F. 110—120° (unscharf). 
Dimethylester, C17H240 5, mit Diazomethan dargestellt, aus PAe. Bloeke, F. 73°. Acetyl- 

' anhydrid, C17H,„Ó6, aus der Saure mit sd. Acetanhydrid oder Aeetylchlorid, aus Essig- 
ester Prismen,” F. 204°. Acetyldimethylester, C18H2C0 6, aus dem Dimethylester mit 
sd. Aeetylchlorid, aus verd. Methanol Prismen, F. 128—129°. Die Verseifung des 
Dimethylesters mit sd. Na-Methylatlsg. fuhrte nur zur Oxysaure XV. — Ladonsaure, 
Ci6H1s0 4 (XX). Aus XV durch Erhitzen auf 200°. Aus Essigester Nadeln, F. 206°. 
Methylester, Cl6H20O4, mit Diazomethan dargestellt, aus Methanol sechseckige Blattchen, 

130—131°. — Dihydroderivat des aus VI und Cyelopentodien entstehenden Additions- 
prod. VII, Cu Hll50 3. Durch Hydrierung der ATI entsprechenden Saure in verd. Sodalsg. 
mit Pd-Kolloid u. Wasserstoff; Reanhydrisierung der hydrierten (cis-) Saure — aus 
Essigester Nadeln, F. 174° (Zers.) — mit sd. Aeetylchlorid. Aus Bzn. Nadeln, F. 159 
bis 160°. — trans-Saure, Cj4HI80 4. Aus der cis-Form mit HC1 bei 180—200°. Aus W. 
F. 247°. — Bei der Bromierung der cis-Form nach H e l l  u . V o l h a r d  entsteht eine 
Verb. C14HI4Br20 3, aus Essigester unanselmliche Krystalle vom unscharfen F. 173°, 
u. (in der Mutterlauge) ein ungesatt. oliger Anteil, dessen Oxydation mit Permanganat 
in Aceton die Saure XVI liefert. — trans-Monobromsaure, C12H150 4Br (XXI). Aus der 
cis-Form der Saure XAT nach H e l l  u . V 0LHARD; ais sodal. Anteil. Aus Acetonitril 
kleine Bloeke, F. 245°. Wird von sd. Acetanhydrid nicht ycrandert; Zinkstaub u. 
Eg. gibt das H ydrat der trans-Form von XVI. — Monooxysiiure, C12H1„05 (entspr. 
XXI, s ta tt B r: OH). Im  óligen neutralen Anteil der Bromicrungsprodd. von XVI 
nach der Oxydation mit Permanganat in Aceton ais in saurem W. leiehter 1. Verbb. 
Aus verd. Methanol F. 240° (Zers.). Ais in saurem W. wl. Prod. wurde ein bromfreies 
Gemisch einer einfach u. einer zweifach ungesatt. Saure (wohl XXII u. XXIII) erhalten, 
das sich nach dem Umlósen aus Eg. bei 290° zersetzt. Die direkte Oxydation des oligen 
neutralen Anteils mit Permanganat in Aceton fiihrt (nach Behandlung mit Acet
anhydrid) zum Cyclopentan-l,3-dicarbonsaureanhydrid, aus Bzn. F. 161°. — Zur 
Anreiclierung von p-Tricyclopentadien wird reines Dimeres im Bohr 20 Stdn. auf 
170° erliitzt; sein Gemisch mit a-Verb., das erst in Kaltemischung erstarrt, bleibt 
beim AuskrystaLlisieren der a-Form aus Methanol in der Mutterlauge. Ivp.15 137 bis 
145°. — Additionsprod. aus (i-Tricydopentadien und Phenylazid, C21H 23N3. Neben 
dem in feinen Nadeln krystallisierenden a-Isomeren ais kompakte Krystalle aus Essig
ester. Nach wiederholter Reinigung spitze, breite Nadeln, F. 196°. — trans-Dihydro- 
p-tricyclopentadiendibromid, Ci5H20Br2. Durch partielle Hydrierung obigen Gemischs 
u. Bromierung des Prod. (Kp.15 150—153°; erstarrt in der Vorlage) in Chlf. Krystalle 
aus PAe., in klaren, kompakten Krystallen, F. 106°. — cis-Dihydro-fl-tricydopentadien- 
dibromid, C15H20Br2. Neben dem vorigen u. den langen Nadeln des eis-Dihydro-a-di- 
bromids ais klare, gestreckte Prismen, aus PAe. F. 123—124°. — Diliydro-fi-tricyclo- 
pentadien, Ci6H20. Aus den Dibromiden mit Zinkstaub in sd. A. Aus Methanol Blattchen, 
F. 88—89°, die mit Brom wieder beide Dibromide liefern. — Tetraliydro-fi-tricyclo- 
peniadien, CI5H 22. Aus dem vorigen mit Pd-Kolloid u. H2 in A. Aus Methanol Blattchen, 
F. 99—100°. — ji-Dicarbonsaure, C15H20O4 (strukturcll XIV). Aus Dihydro-/5-tricyelo- 
pentadien mit Permanganat in Aceton. Aus Eg. Nadeln, F. 207°. Anhydrid, C15H1S0 3, 
mit sd. Acetanhydrid dargestellt, aus Bzn. Blattchen, F. 110-—111°. Dimethylester, 
C17H240 4, mit Diazomethan dargestellt, aus PAe. Nadeln, F. 108—109°. Bromierung 
der Saure nach H e ll -V o lh a rd ,  Behandlung des siruposen Prod. mit alkoh. KOH 
u. anschlieBende Oxydation dor angesauerten, vom A. befreiten wss. Rk.-Lsg. mit 
K-Permaganat gibt die Saure C12H160 4 (XVI). — trans-Form der fi-Dicarbonsaure, 
C15H20O4. A us dem vorst. Dimethylester mit sd. Na-Methylatlsg. Aus verd. Methanol 
Nadeln, F. 223° (nicht ganz scharf). Dimethylester, C17H240 4, mit Diazomethan dar
gestellt, aus verd. Methanol Nadeln, F. 57°. — Es wird noch besehrieben das Additions
prod. aus Tetracydopentadien -und Phenylazid, C28H29N3, aus Essigester Nadeln, F. 222°. 
(L ie b ig s  Ann. 4 9 6 . 204—51. 22/7. 1932. Kiel, Univ.) B ep.GMANN.

H. L. Donie, Konfigurationsbestimmung mittels Messung der Dipolmomente bei 
cis-trans-Isomerie an einigen cydischen Dibromiden. Fiir 1,2-Dihalogenderiw. des 
(ebenen!) Cyclopentans lassen sich die zu erwartenden Dipolmomente der cis- u. trans- 
Formen yorausberechnen, da die C-Hal-Momente ersterenfalls einen Winkel von 39°,



1932. II. D. O r g a n is c h e  C h e m ie . 2053

letzterenfalls einen solclien von 125° einschlieBen. Fiir Bromverbb. (Gruppemnoment 
2,00 X 10“ ls) soli die cis-Form das Moment 3,76, die trans-Verb. das Moment 1,85 
haben. Vf. liat nach der Methode der Konz.-Abhangigkeit der Polarisation in BzL- 
Lsg. die Dipolmomente von folgenden Substanzen (A l d e r  u . S t e i n , vgl. vorst. Ref.) 
bestimmt: cis-Dibromid des Dihydro-a-tricyclopentadiens (3,20), cis-Dibromid des 
Dihydro-/?-tricyclopentadiens (3,18), trans-Dibromid des letzteren (1,92), cis-Dibromid 
des Dihydrodicyelopentadiens (3,14). DaB der KW-stoffrest keinen wesentlichen 
Anteil am Moment hat, ergibt sich aus der Feststellung, daB das Moment des Dihydro- 
/?-tricyclopentadiens jedenfalls kleiner ist ais 0,52. Die Abweichungen der gefundenen 
W erte vom theoret. Moment sind auf dio wcchselseitige Beeinflussung der Halogen- 
momcnte zuruckzufiihren. — Die vicr untersuchten Dibromide wurden auch (in Hexan) 
auf ihre Ultraviolettabsorption untersucht. Wahrend die Absorption der cis-Verbb. 
fiir log k — 0 bei 38 000 om-1 liegt, absorbiert das untersuchte trans-Bromid mit 
gleichem log k schon bei 35000 cm-1. DaB die trans-Formyersehiebung der Absorption 
nach langeren Wellen zeigt, ist von den dihalogenierten Athylenen her sehon lśingerc 
Zeit bekannt. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B 18. 146—52. Ju li 1932.) BERGMANN.

P . K arre r, H . Salom on, R . Morf und O. W alker, Uber mehrfach ungesaltigte, 
den /?- oder a.-Iononkohlenstoffring enthallende Verbindungen. /?-Ionon gibt mit Bromessig- 
ester u. Zink (REFORMATSKische S y n th ese) d en  2 -M e th y l-4 -(l/ ,l ',3 '-tr im e th y l-2 '-c y c lo -  
hexenyl-(2'))-butadien-(l,3)-carbonsaureathylester (I), verhalt sich also bzgl. der 
spontanen Wasserstoffabspaltung wie Benzalacelon (nach K u h n  u. H o f f e r ,  C. 1932. 
I. 3050). Tetrahydroionon hingegen liefert den entsprechenden Oxyester. I  (wahr- 
scheinlich Isomerengemisch) gibt beim Verseifen eine olige Siiure, aus der ein kleiner 
Teil in krystalliner Form (F. 125°) abgeschieden werden konnte. I  besitzt eine ultra- 
violette Absorptionsbande mit einem Maximum bei 2790 A, die Siiure zeigt in Heptan 
das Maximum bei 2770, in A. bei 2900 A. Vergleich mit dem Schwerpunkt der Bandę 
des Octatrienols (2670) zeigt, daB sich dio Konjugation des Carboxyls mit den Athylen- 
d op p clb in d u n gen  m eh r in H ep ta n  ais in A. bem erk b ar m a ch t. I  g ib t  b ei der katalyt. 
Hydrierung /j-Mcthyl-(5-(l/,l',3 '-trim ethyl-2,-cyclohexyl)valoriansaureester (II), dieser 
m it N a  u . Alkohol den 3-Methyl-5-(l',l/,3'-trimcthyl-2'-cyclohexyl)-pentylalkohol (III), 
n  u. III  sieden uneinheitlich, sind also wohl Stereomercngcmische. Das H I entsprechende 
Bromid sollte in Form seiner GRIGNART>-Verb. mit Chlormetliylather umgcsctzt werden. 
Jedocli war die Ausbeute an 4-Mothyl-6-(l/,l',3'-trimethyl-2'-cyclohexyl)-hexanol-
1-methylather (IV) sehr gering; ein Hauptprod. war das 3,8-Dimethyl-l,10-di-(l',3',3'- 
trimethyl-2'-cyclohcxyl)-decan (V), das ais ein cyclisiertes u. hydriertes Sąualen 
Interesse besitzt. — Mit Mg u. Allylbromid liefert a-Ionon den tertiaren Alkohol VI,

CHCOOCJI, "" CH2-CH-CH2- c o o c j i6

o h 2
CHSX/ C H S

CII.

CH,
CH3v / C H 3

CII,c c

c h 2 V
CH3- H C l^ ^ C H 1

OH,

„ d ^ y c - C H ,  Óh  
CH Y I

XIV. 2.

H -2 C i J C  • CH3
CH Y II
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aus dem mit Phenylisocyanat (E n KLAAR, Chem. Weekblad 9 [1912], 68) W. abgespalten 
werden konnte zu 4-Methyl-6-(l',l',3'-trunethyl-2'-cyclohexenyl-3')-hexatrien (VII). 
Die Konstitution ergibt sich aus dem Abbau zu Isogeronsaure; Cr03 ergab 2, K-Per- 
manganat 1 Mol. Essigsaure. fi-Ionon scheint mit Allył-MgBr keinen tertiaren Alkohol 
zu geben.

V e r s u c h e .  Ionylidenessigsaureathylester, C17H260 2 (I). Aus /S-Ionon, Zink 
u. Bromessigester in Bzl., Zersetzen mit Essigsaure. Kp.7 165—168°. SbCl3 in Chlf. 
farb t je nach der Konz. braunlieh-yiolett, oliygriin oder blaugriin. — Ionylidenessig- 
sdure, C15H220 2. Aus dem yorigen mit k. alkoh. Kalilauge. Kp.0l25 150°. Krystalle 
z. T. beim Stehen; aus verd. A. E. 125°. — ()-Oxy-p-methyl-y-(l,l,3-trimethyl-2-cyclo- 
hexyl)-mleriansaureathylesler, C17H320 3. Aus Tetrahydroionon wie oben. Kp.10 178 
bis 184°. Aceiylderivat, C19H340 4, mit sd. Acetanhydrid dargestellt, Kp.10 182—184°. — 
Tetrahydroionylessigester, C17H32Ó2 (EL). Aus I  in Eg. mit Platinoxyd u. H2. Kp.8 160°. — 
fi-TetrahydroionyldthylaIkohol, C15H30O (III). Aus dem yorigen mit Na u. Alkohol. 
K p., 142—160°. — Telrahydricmylessigsaure, C15H280  (entspr. II). Neben dem yorigen. 
Kp.0l2 155— 162°. (3-Telrahydroionylathylbromid, C15H 29Br. Aus dem yorigen mit 
HBr-Gas u. wss. HBr im Bombenrokr. Kp.8 156— 160°. — Mełhyl-(y-ietrahydro- 
ionylpropyl-ather (IV)- Aus dem yorigen mit Mg, dann Chlormethylather. K p.9 157°. 
Wurde nicht ganz rein erhalten. — 1,4-Ditetrahydroionylbutan, C30H68 (V). Neben dem 
yorigen. Kp.0,025 166—168°. d17'34 =  0,8860; nD17’3 =  1,48 583. — 4-Mełhyl-6-{l',l',3'- 
trimethyl-2'-cyclohexenyl-3')-liexadicn-{l,5)-ol-(4), C10H20O (VI). Aus a-Ionon u. Allyl- 
bromid mit Magnesium. Kp.9 137—140°. — 4-Melhyl-6-(l',1',3'-trimeihyl-2'-cyclo- 
hexenyl-3')-hexatrien, C10H24 (VII). Aus dem yorigen durch Kochen mit Phenyliso
cyanat. Kp.10 127—131°; wasserklare, leiehtbcwegliche FI. (Helv. chim. Acta 15. 
878—89. 1/7. 1932. Zurich, Univ.) B e r g m a n n .

J. S. Reichert und J. A. Ńieuwland, 1,1-Di-p-tolylatlian. Einleiten yon ca. 
60 g C2H2 wahrend etwa 2 Stdn. in eine Mischung von 606 g Toluol, 70 ccm konz. H 2S04 
u. 7 g HgS04 bei 10—15° liefert 1,1-Di-p-tolylathan, Kp.„ 144—145°, in 60—64°/0 
Ausbeute (vgl. C. 1924. I. 1530). (Organie Syntheses. Sammelband 1. 224—26. 
1932.) B e h r l e .

C. F. H. Allen und S. Converse, 1,1-Diphenylałhylen. Zufiigen von Essigsaure- 
athylester in A. zu C6H 5MgBr in A. unter Kiihlung u. Zers. des Rk.-Prod. m it wss. 
NH4C1-Lsg. ergibt 1,1-Diplionylathylen in 67—70°/o Ausbeute (auf Essigcster be- 
rechnet). (Organie Syntheses. Sammelband 1. 221—22. 1932.) B e h r l e .

Mary S. Lesslie und E. E. Turner, Die Stereochemie 2,2'-disubstiluierter Biplienyle. 
1. Mitt. Die Zerlegung von Benzidin-2,2'-disulfosaurediphenylester in oplische Anlipoden. 
An einem Diphenylmodell mit einem C-Radius von 0,725 u. einem H-Radius yon 0,37 
zeigt sich, daB, wenn in 2 u. 2' je ein Substituent X  m it dem Radius 1,18 sitzt, das 
Molekuł e b e n  sein kann, weil sich darni die H-Atome in 6 u. 6' mit dem X  gerade be- 
riihren. In  Wirklichkeit diirfte diese Konfiguration auch bei noch etwas kleineren X  
nicht moglich sein, weil sich dio Atome nicht direkt beruhren werden. Daher mussen 
Biphenylderiw. mit Br (r =  1,13) oder Jod (r =  1,33) oder Schwefel (r zwisehen 0,88 
u. 1,17) biplanar gebaut u. spaltbar sein. Aus dem S—O-Abstand im K 2S 04 ergibt sich 
fiir den Schwefelradius 0,94. Vff. haben den Bcnzidin-2,2'-disulfosaurediphenylester 
hergestellt u. mit Hilfo yon Camplicrsulfosaure dio akt. Basen gewonnen, dereń Salze 
sieli sehr lciclit raecmisieren, die aber in Aceton 3 Tage lang opt. unyerandert blieben, 
ebenso auf Zusatz von etwas Py. 24 Stdn. lang. In  Py.-Lsg. bei 100° tr i t t  in 10 Min. 
Ilacemisierung ein. Die neue akt. Verb. unterscheidet sich yon allen bisher bekannten 
akt. Biphenylderiyy. darin, daB 1. nur 2 ortho-Substituenten yorhanden sind (die 
l,r-Dinaphthyl-8,8'-dicarbonsaure yon M e isen h e im e r u . B e isz w e n g e r, C. 1932. 
I. 1783 ist dadurch vor den Biphenylderiw. ausgezeichnet, daB die Gruppen in 8 u. 8' 
raumlicli starr festgelegt sind), u. 2. die orthostandigen (Schwefel-) Atome ilirerseits 
an 3 andore Atome gebunden sind, wodurch anders ais bei einem S-Atom, das zwei 
Sauerstoffatome trag t (oder bei emer NH2- oder COOH-Gruppe), ein Vorbeischwingen 
am Wasserstoff unmoglicll wird. — Die Rechenmethode von STANLEY u. Adams 
(C. 1930. II. 391) ist theoret. nicht glucklich gewahlt u. hat nur Sinn, wenn die „Inter- 
ferenzabstande" (Uberschneidung der o-Substituenten) betrachtlich groBer oder kleiner 
sind ais 2,9 A.

V e r s u e h e .  2-Chlor-5-nitrobenzolsulfosdurephenylesler, C12H80 5NC1S. Aus dem 
Chlorid mit Phenol u. wasserfreier Soda bei 100°. Aus PAe.-Bzl. Nadeln, F. 92—93°. — 
2-Chlor-5-aminóbenizolsulfosaurephenyle$ter, C12H 1(|03NC1S. Aus dem yorigen mit Zinn-
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chloriir in Eg.-HCl. Aus wss. A. Nadelclien,. F. 75—76°. — 2-Jod-5-nitrobenzolsulfo- 
sdure, C6H4OsNJS. Aus diazotierter p-Nitroanilin-2-sulfosaure u. K J. Das Na-Salz 
reagierte nicht m it Cu in sd. W. — 2-Jod-5-nitrobe7izolsulfochlorid, C6H30 4NCIJS. Aus 
dem Na-Salz der Saure m it PC15. Tafeln aus Essigsiiure, F . 122—123°. — 2-Jod-5-nitro- 
benzolsulfosaurephenylester, C12H80 5N JS. Aus dem Clorid, Phenol u. wasserfreier 
Soda. Aus A. Nadeln, F. 128—129°. — 4,4'-Dinitrobiphenyl-2,2'-disulfosaurediphenyl- 
ester, C24H16O10N2S2. Aus dem vorigen mit Cu-Bronze bei 205° oder aus 2-Chlor-5-nitro- 
benzolsulfosaurephenylester m it Cu-Bronze bei 275°. Aus A. Nadeln, F. 149—150°. — 
Racem. Benzidin-2,2'-disulfosiiurediphenylester, C24H20OliN2S2. Aus dcm vorigen mit 
Zinnchloriir in Eg.-HCl. Aus PAe.-Aceton oder Essigester ąuadrat. Tafeln, F. 226 bis 
227°. Beim Vers. der Zerlegung mit 2 Moll. ( +  )-Camphersulfosaure sehied sich in absol. 
A. entweder das Salz der racem. oder der (—)-Base aus ([<x]5m =  +24,3 bzw. +15,2°), 
in absol. Methanol das Salz der racem. oder der ( +  )-Base ([a]6781 =  +38,1°). Durch 
Impfcn der alkoh. Lsg. mit dem Salz der (—)-Base konnte die Aussclieidung des par- 
tiellon Racemats yerhindert werden; doch racemisierte sich das unreine Salz der (—)-Base 
beim Umkrystallisieren. Aus A. konnte nie das Salz der ( +  )-Base, aus Methanol nie 
das der (—-J-Base erhalten werden. Analog verha.lt sich (—)-Camphersulfosaure. — 
(+)-Benzidin-2,2'-disulfosaurediphenylester, C24H20O0N2S2. Aus Aceton-PAe. Blattehen, 
F. 222—223°; [a]5701 =  +28,0° (in Aceton). — (— )-Baizidin-2,2'-disulfosaurediphenyl- 
ester, C24H20OaN2S2. F. 222—223°. [a]5791 =  —24,6° (in Aceton). (Journ. chem. Soc., 
London 1932. 2021—26. Juli. Bedford College, Univ. of London.) B e r g m a n n .

C. S. Marvel, F. D. Hager und E. C. Caudle, Diphenylessigstiure. 21/2stdg. 
Koclien von 250 ccm Eg., 15 g rotem P  u. 5 g J  m it 5 g W. u. 100 g Benzilsaure u. Ein- 
gieBen der filtrierten Rk.-Fl. in 20—25 g NaHSO, in 11 W. unter Ruhren fiihrt in 
94—-97% Ausbeute zu Diphenylessigsaure. (Organie Syntlicses. Sammelband 1. 219 bis 
220. 1932.) B e h r l e .

V. Vesely und F. Stursa, Uber Monosulfosauren des 1-Ńethylnaphthalins. 
(Chemiekó Listy 26. 209—11. 10/5. 1932. — C. 1931. II. 996.) Ma u t n e r .

I. M. Heilbron und J. S. Heaton, 9,10-Dibromanlhracen. Die Darst. crfolgt 
durch Zugeben yon 567 g Brom unter Ruhren zu einer Suspension von 300 g 80—85°/0ig. 
Anthracen in 3 1 CC14 wahrend 1/2 Stde., langsames Erwarmen auf dem Wasserbad u. 
schlieBlich 1-std. Kochen. Ausbeute 83—88%. Nach Reinigung durch Extraktion mit 
CC14, F. 221—222° (korr.). Nach Priyatmitteilung yon E. DE B. B a r n e t t  wurden 
durch Umkrystallisieren aus Xylol Proben vom F. 226° (unkorr.) erhalten. (Organie 
Syntheses. Sammelband 1. 201—03. 1932.) B e h r l e .

Q. Mingoia, Uber einige neue PhospMnoxyde und phosphinige Sauren mit Pyrrol- 
und Indolkern. (Vgl. C. 1930. I. 3437.) Vf. untcrsucht die Einw. von POCl3 auf Pyrryl- 
u. Indolylmagnesiumverbb. Bei der Einw. auf Indolylmagnesiumverbb. bilden sich 
gleichzeitig trisubstituierte Phosphinoxyde u. disubstituierte phosphinige Sauren. 
Bei Zusatz von POCl3 zu [2-Methylindolyl-(3)]-magnesiumbromid entsteht sofort ein 
gelbcr, in A. gróBtenteils 1. Nd. Weiterer Zusatz von P0C13 ergibt eine untere, dichte 
ólige Sehicht, iiberlagert yon einer gelblich opalisierenden ath. Schicht. Nach 20-std. 
Erhitzen auf dem W.-Bade u. Erkalten wird das Rk.-Prod. m it Eis zers. zu einem dichten 
rotyioletten Teig. Da dic FI. ausgesprochen sauer reagierte, wurde m it NaHC03 
neutralisiert. Es entstand eine ath. Sehicht, eine wss. Schicht u. ein in W. u. A. unl. Ruck- 
stand. Aus der ath. Schicht wird beim Eindampfen ein rotbrauner, peehartiger Riick- 
stand erhalten, der m it sd. PetroliŁther ausgewaschen wird, von dem sich ein geringer 
Teil in A. 1. Der Rest laBt sich pulverisieren. Aus diesem Rest wird Tris-[2-methyl- 
indolyl-(3)]-phosphinoxyd, C27H21ON3P (I), hellviolette Krystalle, F. 170°, erhalten. 
Aus dem geringen in A. 1. Teil wird Tris-[2-methylindolyl-(l)]-phosphinoxyd (HI) ge- 
wonnen. Die wss. Mutterlaugen werden m it NaHĆ03 neutralisiert, m it A. extrahiert, 
dann m it verd. HC1 angesauert. Der rosa Nd. ergab nach weiterem Rcinigen ein schwacli 
rosa Pulver: bis-[2-methylindolyl-(3)]-phosphinige Saure, C18H170 2N2P  (H); F . 159 
bis 160°. N H fS a lz . Pb-Salz, PbC3(1H320 1N4P 2. Analog wurden erhalten: Tris- 
[indolyl-(3)]-p7iosphinoxyd, C24H18ON3P, mkr. Pulycr, F . 138—140°, aus Indolyl- 
magnesiumbromid mit P0Ć13. Bis-[indolyl-(3)]-phosphinige Saure, C10H 13O2N2P. 
Ag-Salz, AgClcH120 2N2P. — Bei der Einw. von P0C13 auf Pyrrylmagnesiumverbb- 
entsteht auBer dem Hauptprod.: phosporhaltigem Pyrrolschwarz, bis-[pymjl-(2)] 
phosphinige Saure, CsH 0O2N2P (IV); verbrennt ohne zu schmelzen. (Gazz. chim. Ital. 62' 
333—42. Mai 1932. Pavia, Univ.) F i e d l e r .
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Q. Mingoia, Ober antimonhaltige Derimte des Pyrrols und der Indole. In  Fort- 
sctzung friiherer Yerss. (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 3309) kuppelt Vf. diazotierte 4-Aminophenyl- 
slibinsaure (Slibanilsaure) mit Pyrról u. Indolen. Dic Darst. der Stibanilsaure, die Vf. 
nach der Methode von I. G. F a r b e n , vgl. C. 1 9 3 1 . I. 361, m it geringen Modifikationon 
ausfiihrt, wird genan beschrieben. Dic Kupplung der in salzsaurer Lsg. mit Na-Nitrit 
diazotierten Stibanilsaure m it Pyrrol in alkal. Lsg. fuhrt zu 4-[Pyrrol-(2)-azo]-plienyl- 
stibinsaure, C10H 10O3N3Sb (I); feines schwarzes Pulver, vcrbrennt, ohne zu scbmelzen. 
NH ySalz. Pb-Salz, PbC20H 18O0N„Sb2. — 4-[Indol-(3)-azo]-phenylstibinsdure, C14H120 3- 
N3Sb, analog durch Kuppeln von Stibanilsaure m it Indol in verd. alkoh. Alkali. Rot- 
braunes Pulver, yerbrennt unter Fcuererseheinung, ohne zu sehmelzen. N H ^Salz. 
Ag-Salz, AgCl4Hu 0 3N3Sb. — 4-[2-Melhylindol-(3)-azo]-phenylstibinsaure, C15H 140 3N3Sb, 
orangerotes Pulver, schmilzt nicht. N H t-Salz. Ag-Salz, AgC15H130 3N3Sb. 4-[3-Melhyl- 
indol-(2)-azo]-phenylstibinsciure, C16H 140 3N3Sb, rotbraunes Pulver, yerbrennt, ohne 
zu sehmelzen. N H Ą-Salz. Pb-Salz, PbC30H 20O0N6Sb2. (Gazz. chim. Ital. 6 2 . 343—50. 
Mai 1932. Payia, Univ.) F i e d l e r .

Alice Jean Chalmers, Francis Lions und Alan Owen Robson, Zwcikernisomerie 
vom Biphenyltypus. I. ISIitt. Vff. geben zuniichst eine eingehende Diskussion des bisher 
bzgl. der Biphenylisomerien gesammclten Materials. DaB der Grund dieser Isomerien 
in der Raumbeanspruchung, nicht in den elektr. Eigg. der ortho-Substitucnten zu suchen 
ist, schlieCcn Vff. daraus, daB Diaminodimesityl (I) nach M o y e r  u. A d a m s  (C. 1 9 2 9 .
I. 1819) in nieht racemisierbare Antipoden zerlegbar ist. Bzgl. des Begriffs der Raum
beanspruchung der Substituenten schlioBcn Vff. sich gleiehfalls der Auffassung von 
A d a m s an. — Vff. erwarten neue Erkenntnis von der Unters. heterocycl., biplienyl- 
iihnlicher Systeme (vgl. dio versuchte Zerlcgung der 3-o-Nitrophenylindol-2-carbonsaure, 
K e r m a c k  u . S l a t e r ,  C. 1 9 2 8 .1 .1420), z. B. von D eriw . des 2-, 3- u. 4-Phenylpyridins. 
Allerdings ist nicht ausgcsehlosscn, daB raumliche Storungen dadurch cintreten, daB der 
C-N-Abstand geringer ist ais der C-C-Abstand. Da sicher ein Pyridinstickstoff nicht 
einer CH-Gruppe cntspricht, ist es notig, Pyridiniumverbb. zu verwendcn: „Fiinf- 
wertiger" Stiekstoff ist ja dem ICohlenstoff stereoehem. ganz ahnlich. Eine Differenz 
liegt hier jcdocli im Unterscliied der Ladungszustiinde, so daB dem Diplienyl am ahn- 
lichsten das 4-Plienylpyi-idin sein diirfte. Vff. haben Vcrss. unternommen, dic HANTZSCH- 
sclio Pyridinsynthese auf o-substituierte Benzaldehyde anzuwenden (Bldg. von II), 
u. fiihren dio schlechten Ausbouten in diesem Fali ( H i n k e l  u . M a d e l ,  C. 1 9 2 9 . II. 177) 
auf die in Redo stelienden raumliclien Verhitltnisse zuriick. Ferner sollen 9-Plienyl- 
aeridine des Typs I II  aus Phenyl- u. m-Tolyl-/9-naphthylamin (Y =  H bzw. CH3) u.
o-substituierten BenzoesSuren u. die analogen 9-Arylxanthyliumsalze (IV) untersucht 
werden. Boi don D eriw . der 2-Phenylpyridin-lialogenaLkylate sollto die liindernde 
Wrkg. der N-haltigen Gruppe von der GróBe der Alkylreste abhiingen. Vff. haben 
a-Naphthochinolin zu 2-(o-Carboxyphenyl)-pyridin-3-carbonsaure (V) oxydiert, aber 
deren Methosulfat iiber das Strychnin- u. Brucinsalz nicht spalten konnen. I)och konncn 
nach Ansielit der Vff. hier infolge der Anziohung zwischen Stiekstoff u. Carboxyl dio 
beiden Ringo doch in einer Ebene liegen, so daB es interessanter ware, Verb. VI zu unter- 
suclien. Analog bositzen 6,6'-Bis-(dimethylamido)-diphensaure (VII), ihr Jodmethylat, 
u. das zugehdrigc Betain theoret. Bedeutung. Entsprechend den Bcobaclitungen von 
K u h n  u . A l b r e c h t  (C. 1 9 2 8 . II. 560. 1881) in der Dinaphthyl- u. Dianthracliinonyl- 
reilie beabsiehtigon Vff., auch Verbb. der Chinolin- u. Isochinolinreihe (VIII, IX) zu 
untersuchen, insbesondere das 2,3,2,,3'-Tetramethyl-4,4'-dichinolyl (X), das aus 2,3-Di- 
methyl-4-bromcbinolin nach der Methode von W lBAUT u . OvERIIOFF (C. 1 9 2 8 . II. 
565) leieht zugiinglich se in  so llte . A u eh  bei K o m b in a tio n en  v o n  Funf- u . Seehsrm gen  
sind analogo Effekte zu erwarten wie beim Biphenyl, doch miissen bei einem phenylierten 
Cyclopentadien z. B. (XI) dio ortho-Substituenten im Fiinfring groBer sein ais im Bi
phenyl, weil der Abstand zweier ortho-Stellungen im Biphenyl 2,90, in XI 3,03 ist, u.
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weil iiberdies in XI a 72° (im Biphenyl 60°) bctrSgt. In  XI kommt nooh dio Kompli- 
kation liinzu, daB dic Valcnzwinkel im Fiinfring durcli die Substituenten R mitbestimmt 
werden, so daB ais passendsto Verb. fiir dio Unters. etwa ein Indenderiv. XII in Frage 
kamo. Ubersichtlichcr liegen dio Verhitltnisse boi N-Phcnylpyrrolcn, z. B. bei der
1-(o-Biphenylyl)-2,5-diphenylpyrrol-3-carbonsaurc (XIII) oder einom Indolderir. von 
der Form XIV.

V e r  s u o h o. a-Naphthochinolin, CyB^N. Aus a-Naphtliylamin duroh S k ra u f-  
selic Synthose. Roinigung uber das Chlorzinkat. Kp. 336—342°; F. 37—38°. —
2-(o-Carboxypheńyl)-pyridin-3-carbonsaure, Cl;)H0O4N (V). Aus dcm yorigen mit alkal.
Permanganatlsg. Reinigung iiber das Ag-Salz. Amorph, F. 238—239° (Zers.). — 
Dibmcinsalz des Methosulfats, C61H 670 16N6S • 7 H20 . Aus dem amorplien Methosulfat 
der Saure V in W. u. Brucin. Krystalle eiiiheitlich. Zors.-Punkt 235°; [a]n =  —26,8°.
— Distryclminsalz des Mcthosulfals, C57H50O12N6S. Darst. analog. Oktacder, Dunkel- 
fiirbung bei 205°, kein Sehmelzen. [a]n =  —23,4 bis —25,1° (beim Vers. der Fraktio- 
nierung). (Journ. Proceod. Roy. Soe. Now-South Wales 64. 320—36. Sydney, Uniy., 
Dopt. of Organie Chemistry.) - B e r g m a n n .

W olfgang Leithe, Das oplischc DreJtungsvermdgcn und die Konfiguralion natiirlichcr 
Basen. Zusammenfassender Vortrag. — Wie theoret. zu erwarten, besteht — wenigstens 
bei einfaehen Substanzen — eine Parallelitat zwisehen Refraktion u. Drehung. So steigt 
in der Reihe sek. Butylamin—sek. Butylathylamin—sek. Butyldiathylamin die Atom- 
refraktion des N von 2,28 iibor 2,45 auf 2,54, das molare Drehungsyermogen von 5,7- 
iiber 18,2 auf 115,2. Dio Drehungsanderung ist also eine Wrkg. der gc.anderton opt. 
Eigg. des N-haltigen Substituenten. So ist zu yerstehen, daB gleiche chem. Vorande- 
rungen an den oharakterist. Substituenten (bas. oder saure Gruppo) konfiguratiy ana- 
loger Substanzen gleiche Anderungen des Drchvermogens bewirken, was schon langst 
empir. yerwendet worden ist. — Fur die konfiguratiye Zuordnung der naturlichen Basen 
wahlt Vf. die Aminosauren ais Bezugssubstanz. Da dio (+)-Pipecolinsaure (Piperidin-a-
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carbonsaure) in saurcr u, alkal. Lsg. yerringerte, bei der Hydantoinbldg. mit Kalium- 
eyanat erhohte Drehung zeigt, gehórt sio der d-Reihe an. Da man das naturliche 
(Ą-)-Conhydrin zu (—)-Pipecolinsauro oxydieren u. zu (— )-Coniin reduziercn kann, 
gehoren beide der 1-Reihe, das naturliche (-\-)-Coniin also der d-Reihe an. — Die konfi- 
gurative Zuordnung der Basen vom Typ des Landanosins (I) u. Tetrahydroberberins (II) 
wird dadurch erschwert, daB am Asymmetriezentrum unmittelbar ein Bzl.-Kern haftet, 
dor sieh nur schwer in ein Carboxyl yerwandcln laBt. Dagogen laBt sieh (—)-a-Phenyl- 
athylamin nach Bonzoylierung u. geeigneter Rcaktiyierung des Bzl.-Kems zu l-(+)-Ben- 
zoylalanin abbauen, gehort also dor 1-Reiho an. Der Vcrgleich der genannten Baso 
erfolgte durch Heranziehung der Drehwerte in yerschicdenen Losungsmm., die ebenso 
wio beim a-Phenylathylamin charakterist. yeranderlieh sind, u. der Drehwerte nach 
Salzbldg. Dem a-Phenylathylamin zeigten sieh analog seine N-Athylverbb., 1-Methyl- 
tetrahydroisochinolin u.N-Methyl-l-benzyltetrahydroisochinolin(Protolaudanosin); end- 
lich wurde das naturliche La-udanosin der (—)-Protoverb., also dem l-(—)-Phenylathyl- 
amin, zugeordnet. Audi dio ( +  )-Basen der Tdrahydroberberinreihe (II) gehoren alle 
einer ster. Reihe an. Es ist interessant, daB Hydrastis canadensis nur (—), Corydalis caya 
nur (-(-)-Formen liefert, u. daB die einfachen Isochinolinbasen Carnegin u. Pellotin 
racem. yorkommen. — Bzgl. der Ephedrinbasen war bekannt, daB alle am zweiten asymm. 
C dio gleicho Konfiguration haben. Dio Konfiguration am ersten ergibt sieh aus der 
Tatsache, daB l-(-|-)-Mandolsaureamid mit Methyl-MgJ nach Oximierung u. Red. 
(+)-Norephedrin liefert. Ebenso erlia.lt man von d-(—)-Mandclsaurc aus (—)-Ephedrin. 
Alle Basen lciten sieh vom (+)-Dcsoxyophedrin ab (nebenst.), das aus ( +  )-<x-Benzyl- 
_ n u  n , .  iithylamin gewoimen werden konnte. Die Konfiguration des
C8Hs- u H2 • GH-GH, letzteren w-urdo nach Hydrierung des Kernes durch Vergleieh

X II • CII, mit dem hexahydrierten a-Phenylathylamin sichergestellt:
(—)-Phcnylathylamin gibt ebenso wie die ( +  )-Benzylverb. 

ein rechtsdreliendes Cyclohexanderiv.; die beiden Cyclohexankorper haben aueh nach 
den sonstigen Methoden ihre gleiche Konfiguration gezeigt. (+)-Benzylathylamin 
gehort also zur 1-Reiho (demnach III), das (—)-Ephedrin hat Eormel IV, die Pseudo- 
ephedrme haben H  u. OH yertauscht. Uberraschenderweiso kann das naturliche Phenyl- 
alanin (1-Rcihe) trotz seines ahnlichen Baues nieht mit dem natiirlichen Ephedrin zu- 
sammenhangen. Die Regel, daB bei ( +  )-Basen, wenn die NH2-Gruppe rcchts steht, 
der klemcre Rest oben, der grijBere unten angeordnet sein muB, haben bei Alkoholen 
L e v e n e  u . H a l l e r  in analoger Weise aufgefunden. Danach muB das (+)-sek.-Butyl- 
amin, das ais Senfól im Loffelkraut yorkommt, die Konfiguration V besitzen. (Osterr. 
Chemiker-Ztg. 35. 133—36. 1/8. 1932.) B e r g m a n n .

James H. C. Smith, Carotin. 4. Mitt. Die Hydrierung von Carotinpraparaten ver- 
schiedener Ilerkunft, von Diliydrocarotin und von Lycopin. (3. Mitt. ygl. C. 1931. II. 247.) 
Vf. hat wie in der 3. Mitt. fiir Carotin eine Hydrierungszahl von 10 (d. h. 10 Moll. H 2 
pro Mol. Carotin) gefunden. Seine Praparate, die durch Krystallisation aus PAe. oder 
Py. gereinigt waren, schmolzen, wenn sie aus Mohrriibcn stammten, nie oberhalb 178°, 
wenn sie aus Bliitter stammten, jedoch schon nach einmaliger Krystallisation. F ur die 
Isolierung aus Blattern hat Vf. das Verf. yon W il l s t a t t e r  u. MiEG (L i e b i g s  Ann.
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355 [1907]. 12) modifiziert; der Prozentgeh. an Carotin betrug (auf Troekengewicht 
bercchnct) bei den Blattern der scliwarzcn Feigen 0,0024, der Zuckorrube 0,0015, des 
Spinats 0,0087, von Alfalfa 0,0017, von Blumenkohl 0,0033 u. der Sonnenblume 0,0111. 
Bei der Sonnenblume u. dem Spinat wurde beobachtet, daB jungę Pflanzen mehr Carotin 
enthaltcn ais alte. — Dihydrocarotin, das naeh der in 3. Mitt. angegebenen Methode in 
A. mit Aluminiumamalgam dargestellt wurde, hatte die Hydrierungszahl 9, Lycopin, 
das aus Tomatenmark hergestellt war u. den F. 166,7 bzw. 167,9—169,0° (in 2 Prapa- 
raten) zeigte, dio Hydrierungszahl 13 (vgl. K a r r e r  u . W idm er, C. 1928. II. 775). — 
Vf. beschreibt eine Mikroliydrieryorr., die Besultate von 2% Genauigkeit liefert, wie 
an Crotonsaure, Naphthalin, Sorbinsilure u. Stilben ais Testsubstanzen gezeigt wird. 
Ais Losungsmm. wurden verwandt Eg., Cyclohexan, Menthan (gewonnen durch Hydrie- 
rung von d-Limonen in Eg. m it Platinoxyd ais Katalysator) u. Di-n-butylather im Ge- 
miscli mit Eg. (Journ. biol. Chemistry 96. 35—51. April 1932. Stanford Univ., Cali- 
fornia. C a rn e g ie  Inst. of Washington.) B ergm ann .

H. J. Mc N icholas, Das Absorptionsspektrum von Carotin und Xanthophyll im  
Sichtbaren und im  Ullravioldt und die Veranderung durch Oxydation. Das Absorptions- 
spektrum von Carotin u. Xanthophyll (Praparate von ScHERTZ, C. 1925. II. 1283 u. 
friilier) wurde in A. u. A. durchgemessen. Die Frequenzen der Banden bilden fiir jeden 
Stoff eine regelmaBige Folgę; sie konyergieren gegen die niederen Frequenzen naeh 
einem einfachen parabol. Gesetz der Form v — v0 =  a (n  — ng)2, wo v0, a u. n0 Kon- 
stanten, n  aufeinanderfolgende ganze Zahlen sind. F ur Carotin ist v0 =  480,2, a — 
2,57142, n0 =  — 1/v  n =  6, 7, 8 . . . . ,  fiir Xanthophyll v0 — —93,0, a =  0,42353, 
n0 =  —1/2, n — 40, 41, 42 . . .  . Aus den period. Schwankungen der IntensitSten liiBt 
sich folgern, daB dio Verbb. drei benachbarte Bereiche selektiver Absorption besitzen, 
dereń Banden sich z. T . iiberschneidcn. — Bei der Oxydation treten fiir beide Pigmente 
dio gleichen charakterist. Veranderungen des Spektrums auf, die fiir jo zwei yerschiedene 
definierte Oxydationsstufen sprechen. Bei der Oxydation geht Carotin nicht in Xantho- 
phyll iiber. In  der ersten Oxydationsstufe nimmt die Intensitat der 2. Bandengruppo 
(im mittlercn Ultraviolett) betrachtlich zu, ebenso yerandern sich einige Intensitaten 
der beiden anderen Gruppen, aber eine Verschiebung tr i t t  nicht ein. In  der zweiten 
Stufe yerschwinden alle Banden des reinen Pigments rasch. Vf. yermutet, daB die 
von T s w e t t  (Ber. Dtsch. botan. Ges. 24 [1906]. 316. 384) angenommenen Pigmente 
Xanthophyll a ', a "  u. f) nur yerschiedene Oxydationsstufen des (unoxydierten) Xantho- 
phylls a waren. In  der T a t hat SCHERTZ (Plant Physiology 4 [1929]. 337) gefunden, 
daB a n o x y d icr te s  Xanthophyll le ich ter  an CaC03 adsorbiert wird ais reines, was den 
Ergebnissen der T sw E T T sch en  spermatograph. Analysc entspricht. Auch die beiden 
Stufen der Hydrierung, die Ze c h m e i s t e r  (C. 1928. I. 1970. II. 670. 2028. 1929. II. 
2466) bei der Hydrierung des Carotins u. Xanthophylls beobachtet hat, entsprechcn 
den beiden Stufen dor Oxydation. Nur werden bei der Hydrierung zuerst die 9 Doppcl- 
bindungen (unter Verschwinden der Farbę) angegriffen, die der Oxydation erst zuletzt 
unterliegen, wahrend dio gegen Wasserstoff stabileren letzten 2 Doppelbindungen 
Sauerstoff sehr schnell aufnehmen. Nach Ansicht des Vfs. greift die Oxydation zuerst 
die Doppelbindungen in den Ringen, dann die in den offenen Teilen des Carotin- bzw. 
XanthophyllmoIekuls an. Die erste Stufe ist moglicherwcisc reyersibel. (Bureau 
Standards Journ. Res. 7. 171—93. 1931. Washington.) BERGMANN.

J. Weichherz und H. Marschik, Die Loslichkeit des Choleslerins in Lósungsmitlel- 
gemischen. Vff. bestimmen die Loslichkeit von Cholesterin in folgenden Gemischen: Al- 
kohol-Wasser, Dioxan-Wasser, Dioxan-Alkohol, Benzol-Alkohol, Benzol-Hexan, Hcxan- 
Alkohol, Hexan-Dioxan. Vff. yersuchen die gefundenen Verhiiltnisse wenigstens quali- 
ta tiv  zu deuten, da man zur quantitatiyenErfassung die Solvatation der Losung.sm.-Moll. 
u. dor Cholesterinmoll. kennen muB u. auch die Moglichkeit zur Bldg. definierter Krystall- 
flussigkeitsverbb. nicht auBer acht lassen darf, wie Vff. solche von Isopropylalkohol, 
Isobutylalkohol, n-Amylalkohol u. Furfurol isoliert haben. Lsgg. in Isopropylalkohol 
yerwandeln sich schnell in glasklare Gele, dio nach mehreren Wochen in Biischel von 
diinnen Nadeln iibergehen. Solche liefert — ohne Gelstufe — auch Isobutylalkohol, 
etwas derbere n-Amylalkohol. Noch brciter ist dio Furfurolyerb. krystallisiert. Dio 
Verbb. yerlieren bei erhohter Temp. Krystallfl. u. Krystallform. — Zur Erklarung der 
Loslichkeitskurven mussen wenigstens 2 Annahmen gemacht werden: 1. Aus der Ahnlich- 
keit der Loslichkeits- u. der Polarisationskurven in Gemischen kann gefolgert werden, 
daB die Kurvenform mit der Assoziation der Losungsm.-Moll. zusammenhangt, die 
entweder yerstarkend oder komponsierend auf die losende K raft wirken kann. 2. Die
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yerschicdenen Losungsmittelmoll. konnen das Cholesterinmol. an yerschiedenen Stellen 
solvatisierend angreifen. — In der Reihe Hexan, Benzol, Dioxan, n-Amylalkohol, Iso- 
butylalkohol, Athylalkohol, Metliylalkohol, Furfurol, W. steigt die DE. u. sinkt die 
Lóslichkeit von Cholesterin. Eine Ausnahmc maoht nur das Hexan, das trotz sehr kleiner 
DE. abnorm wenig lóst. Dio geringen Abweichungen beira n-Amyl- u. Isobutylalkoliol 
sind durch Bldg. der Mol.-Vcrbb. hinreichend erklart. (Biochem. Ztsehr. 2 4 9 . 312—22. 
5/7. 1932. Moskau, Chem.-pharmazcut. Inst.) BERGMANN.

Isidor Morris Heilbron, James Charles Edward Simpson und Donald Graham 
W ilkinson, Untersuchungen in der Sterinreihe. 12. Mitt. Die Oxydation von a-Ergo- 
stenol und seincn Derimten. (11. Mitt. ygl. C. 1932 .1. 2049.) Die Oxydation von a-Ergo- 
stenol m it Chromsiiure vcrliiuft etwas abweichend von den Angabcn yon R e  IND EL 
(C. 1928. II. 2654). Neben relatiy wenig a-Ergostenon, das aus dem genannten Alkohol 
bei der Hochvakuumdcstillation mit Kupferbronze glatt erhalten werden kann u . auch 
bei der Oxydation von a-Ergostenol mit BECKMANNscher Mischung neben viel sauren 
Prodd. entsteht, u. neben 15—20% sauren Prodd., aus dencn eine Saure C22H340 4 
oder C23H30O4 herausgearbeitet werden kann, entsteht ein hellcitronengelber Korper 
(mit A  bczeichnct) der Formel C22H3.,02 oder C21II320 2. E r entlialt keine Hydroxyle, 
da er von Essigsaurcanliydrid — bis auf die Entfernung der fiirbendcn Vcrunreinigung — 
nicht yerandert wird. Annahme eines Athylenoxydringes scheidet wegen der Indifferenz 
gegen h. alkoh. Sehwefelsiture aus; Semicarbazidacetat u. Hydroxylaminacetat liefern 
zwar neue Verbb. (F. 275 bzw. 196—198°), die aber kcin Semicarbazon bzw.,Oxim sind. 
Auch Bromlaugo wirkt nicht ein, hingegen gibt CLEM M ENSEN-Reduktion einen KW- 
stoff, dor die LlEBERMANN-BuRCHARDscho u. dio TORTELLI-JAFFEsche Farbrk. 
zeigt, aber sieli katalyt. nicht hydrieren liiBt, also dieselbcn inakt. Doppelbindungen 
besitzt wie a-Ergostenol u. somit wie der Korper A, der gleichfalls bei der LlEBERMANN- 
BuRCHARDsehen Rk. tief purpurrot wird. — a-Ergostenylacetat gibt mit Chromsiiure 
fast nur neutrale Prodd., ans denen isoliert werden konnte: 1. a-Ergostenonolacetat 
vom F. 172°, das durch sein Semicarbazon identifiziert u. in a-Ergostenonol iibergefiihrt 
werden konnto, dessen weitere Oxydation a-Ergostendion u. etwas einer krystallisierten 
Saure ergab. — 2. Zwei isomere Verbb. C20H4G0 4 oder C29H440 4 yom F. 214—215° 
bzw. 134—135°. — 3. Eine fl. Substanz C9H180 , die ein Semicarbazon vom F. 156—158° 
gibt u. von Gu i t e r a s , N a k a m iy a  u. I n h o f f e n  (C. 1932. I. 3303) ais Dihydrothuja- 
keton erkannt worden ist. — Dio Oxydation von a-Ergostenylchlorid gab gleichfalls 
ein neutrales Ol, aus dem eine Verb. C27H430 2C1 herausgearbeitet werden konnte; sie 
gibt ein Monoxim, enthalt aber kein Hydroxyl u. dlirfte ein Ketonoxyd sein.

V e r  s u e h e. [Die Formeln basicren noch auf der alten Formel des Ergosterins 
m it C27 s ta tt C28 (C27H420  sta tt C28H440). D. Ref.] Verb. A , C21H320 2 oder C22H340 2. 
Neben a-Ergostenon aus a-Ergostenol u. Cr03 in Eg. ais neutrales Prod. Aus Methanol- 
PAe., dann A. citronengelbe Nadeln, F. 185°, [a]n23 =  +87° (in Chlf.). Entsteht in 
kleiner Mengo auch aus a-Ergostenon u. Cr03. — KW-stoff C22H38. Aus dem yorigen 
nach CLEMMENSEN. A u s  A.-Methanol, dann Aceton Prismcn, F. 85—86°. — Dimethyl- 
ester der Saure C22H340 4 oder C23H360 4, C24H 3S0 4 oder C25H40O4. Aus dem sauren Anteil 
der Oxydation von a-Ergostenol; durch Verestern der oligen SSure mit Methanol- 
H 2S04. Aus Methanol Nadeln, F. 211—213°, [a]D24 =  +161° (in Chlf.). Entsteht 
auch bei der Oxydation yon a-Ergostenol mit BECKMANNscher Mischung neben a-Ergo- 
stenon. — a-Ergostenon. Aus a-Ergostenol mit Cu-Bronze im Hochyakuum; K p.x 240 
bis 260°. Aus A.-Methanol, dann Aceton Nadeln, F. 130°; Benzalderiv., F. 161—162°. — 
a-Ergostenonolacetat, C20H4CO3. Aus a-Ergostenolacetat mit Cr03 u. Eg. Aus A. liell- 
gelbc Tafeln, F. 170—171°. Semicarbazon, C30H49O3N3, mit Semicarbazidacetat in 
A.-A., aus A. Nadeln, F. 199—200°. — a-Ergostenonol, C27H440 2. Aus dem yorigen 
mit methylalkoh. Natronlauge. Aus A . Nadeln, F. 155—156°. Gibt bei der Acetylierung 
das Acotat farblos. — a-Ergostendion, C27H420 2. Aus dem yorigen mit Chromsiiure. 
Aus A. Tafeln, F . 183°. — Verb. C2SHiiOi oder C20Hi(iO.i vom F. 134— 135°. Aus den 
Filtraten von a-Ergostenonolacetat. Aus A. Prismen. — Verb. C20/ / 44O4 oder C2!)i / 40O4 
vonn F. 214—215°. Neben a-Ergostenonolacetat u. dem yorigen. Aus A. Tafeln. — 
Dihydrothujakelon, C9H 180 . Neben dem yorigen ais wasserdampffluchtiger Anteil u. 
aus den Oxydationsruckstanden durch neuerlicho Oxydation. Semicarbazon, C10H21ON3, 
aus Methanol Nadeln, F. 156—158°. — Verb. C27H430 2C1. Aus a-Ergostenylchlorid mit 
Cr03 in Eg. Aus A. Tafeln, F. 217°. Oxim, C27H440 2NCl,mit Hydroxylaminacetat 
dargestellt, aus A . Nadeln, F. 190°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 2 . 1699—1705. 
Juni. Liyerpool, Uniy.) BERGMANN.
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Isidor Morris Heilbron. Frank Stuart Spring und Erie Taylor Webster, Unter- 
suchungen in der Sterinreihe. 13. Mitfc. Kohlenwasserstoffe der Ergosterinreihe. (12. Mitt. 
vgl. vorst. Ref.) Zu den bisher bekannten Ergosterin-KW-stoffen allo-a-Ergostan 
(R e i n d e l  u .  W a l t e r , C. 1928. I. 1777; R e i n d e l  u .  D e l z e l , C. 1930. I. 2103) —  
von Vff. ais Ergostan bezeiehnet — u. den beiden Ergotelraenen (R y g h , C. 1930 .1. 840; 
STOLL, C. 1931. II. 3616) stellen Yff. einige neue dar: aus Ergostadienylchlorid mit 
Na u . Amylalkohol oder aus a-Ergostadienon bei der CLEM M ENSEN-Reduktion ent- 
steht a-Ergostadien, F. 124— 125°, das sehon R e i n d e l  u .  W a l t e r  unrein in Handen 
geliabt haben diirften. a-Ergostadien gibt mit HC1 /?-Ergostadicn voni F. 66—67°, 
bei der Hydrierung a-Ergosten (F. 77—78°), das auoli aus a-Ergostenylchlorid u. a-Ergo- 
stenon wie oben dargestellt wurde u. nicht mit SbCl3 u. dem R oŚEN H E IM schen Reagens, 
wohl aber nach T o r t e l l i- J a f f e  eine Farbrk. gibt. Mit Mercuriacetat in alkoh. Essig- 
siiurc gibt Ergostadien Ergostatrien-D (F. 134—135°), das aucli aus Ergostatricnon-i) 
nach CLEMMENSEN zuganglich ist u . dieselbcn eharakterist. Absorptionsbandcn bei 
235, 243 u. 252 /i/i zeigt wie Ergostatricnon-D u. Ergosterin-D (H e i l b r o n , J o h n - 
s t o n e  u . S p r i n g , C. 1930- I. 1157). Ergostatrienon-.D wird besser ais aus Dchydro- 
ergosterin m it Nickel aus a-Ergostadienon mit Mercuriacetat hergestellt.

V e r  s u  o lic . a-Ergostadienylchlorid, C27H43C1. Aus a-Dihydroergosterin durch 
Chlorierung. Aus Bzl.-A. Nadeln, F. 137°, [a]n22 =  —7° (in Chlf.). — a-Ergostadien, 
C27H44. Aus dem vorigen mit Na in Amylalkohol oder aus a-Ergostadienon in Xylol 
m it amalgamiertem Zink u. HC1. Aus A. Nadeln, F. 124—125°, [a]o“  =  —10° (in 
Clilf.). Mit dem T o r te l l i - J A F F E s c h e n  Reagens griiner Ring. —  /?-Ergostadien, C2JH44. 
Aus dem yorigen in Chlf. mit HCl-Gas. Aus A. Krystalle, F. 66—67°, [a] u22 =  —33°. 
Entsteht aueh aus /J-Ergostadienylchlorid (Ol; Darst. aus dem /?-Dihydroergosterin, 
F. 123—124°, von H e i l b r o n ,  JonN STO N E u. SPRING, 1. c.) mit Na u. Amylalkohol. — 
a-Ergostenylchlorid, C27H45C1. Darst. wie oben. Aus Bzl.-A. Nadeln, F. 109—110°. -— 
a-Ergosten, C27H46. Aus dem yorigen wie oben oder aus a-Ergostenon nach CLEMMENSEN. 
Aus A.-Methanol oder Chlf.-Methanol Nadeln, F. 77—78°, [ a ] D “2 =  +11° (in Chlf.). — 
Ergostatricn-D, C27H42. Aus Ergostatrienon-Z> (zur Darst. s. oben) mit amalgamiertem 
Zink u. HC1. Aus A. Nadeln, F. 134— 135°, [ajn23 =  +42,7° (in Chlf.). Gibt m it SbCl3 
eine gelbe, bald uber orange ro t werdende Farberscheinung. (Journ. chem. S oc., London 
1932. 1705—07. Juni. Liverpool, Univ.) B e r g m a n n .

Isidor Morris Heilbron und Donald Graham W ilkinson, Untersuchungen in der 
Sterinreihe. 14. Mitt. fl-Ergostenol und seine Derivale. (13. Mitt. vgl. vorst. Ref.) Das 
Benzoylderiy. des a-Ergostenols gibt mit HC1 ein bei 158—160° sehmelzendes Isomeres 
(iiber das Verh. des Acetylderiy. vgl. R e i n d e l  u .  W a l t e r , C. 1927. I. 1483. 1928.
I. 1777; H a r t , S p e e r  u .  H e y l , C. 1930. II. 744), das sicher reines /?-Ergostcnylbenzoat 
ist. Denn Hydrolyse lieferte /j-Ergostenol vom F. 141—142°, dessen Hydrierung zu 
Ergostanol (allo-a-Ergostanol von R e i n d e l ) fiihrt. /?-Ergostenol gibt erst bei langerem 
Stchen die TORTELLI-JAFFE-Rk. Hochyakuumdestillation m it Cu-Bronze yerwandelt 
/?-Ergostenol in /3-Ergostenon, CLEM M ENSEN-Reduktion letzteres in /J-Ergosten, F. 87 
bis 88°, das aucli aus |?-Ergostenylchlorid mit Na u. Amylalkohol erhalten werden konnte.

V e r s u e h e .  ji-Ergostenylbenzoat, C34H50O2. Aus der a-Yerb. in Chlf. mit HCl-Gas. 
Aus Bzl.-A. Prismen, F. 158—160°, [a]D20 =  +18,3° (in Chlf.). HC1 in Chlf. yerwandelt 
zum Teil wieder in a-Ergostenylbenzoat. — fi-Ergostenol, C27H4l)0 . Aus dem yorigen 
m it alkoh. KOH. Aus A. Tafeln, aus A., Aceton oder Essigester Nadeln, F. 141—142°, 
[ajn20 =  +19,4° (in Chlf.) (vgl. H a r t  u .  E m e r s o n , C. 1932. I. 2596). Acetylderiv., 
C29H480 2, Darst. m it Acetanhydrid, aus A. Tafeln, F. 111—112°, [ajn20 =  +13,1° (in 
Chlf.). — Ergostanol, C27H480 . Aus /?-Ergostenol in Essigester mit Pd u. H ,. Reinigung 
iiber das Acetylderiy. (aus A., F. 145°); F. 143— 144°. — (i-Ergostcnon, Ĉ 7H440 . Aus 
/?-Ergostenol durch Kochen mit Kupferbronzc im Vakuum (0,5 mm) u. Destillieren. 
Aus A., F. 149—151°; [a]D20 =  +36,4° (in Chlf.); Oxim, F. 220°. — p-Ergosten, C27H40. 
Aus dem yorigen in Xylol mit amalgamiertem Zink u. HC1 oder aus /?-Ergostenylchlorid 
(Ol; Darst. aus /J-Ergostenol mit PC15 u. Ca-Carbonat in Chlf.) m it Na u. Amylalkohol. 
Aus Aceton Blattchen, F. 87—88°; [a]ir° =  +21,3° (in Chlf.). (Journ. chem. Soc., 
London 1932. 1708—10. Juni. Livcrpool, Univ.) BERGMANN.

Alexander Lang Morrison und James Charles Edward Simpson, Unter- 
suchungen in der Sterinreihe. 15. Mitt. Die Beziehung zwisehen a- und fi-Ergostenol und 
den zugehorigen Koldenwasscrstoffcn. (14. Mitt. vgl. yorst. Ref.) Wahrend /?-Ergostenol 
m it Salpetersaure, Cr03 oder KMn04 keine definierten Prodd. gibt, liefert Benzopersaure 
ein Oxyd, dessen Behandlung mit alkoh. H2S 04 einen einwertigen Alkohol C27H440
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(Acetylderiv., F. 138°) liefert. Letzterer ist ident. mit dem Deliydroergostenol, das 
W lN D A U S u. LUTTRINGHAUS (C. 1930. II. 1862) aus a-Ergostenol u. Benzopersaurc 
erhieltcn. Zunachst entstehfc, wio Vff. fandcn, ein Oxyd, das nacli der Hydrolyse u. 
Acetylierung obiges Acetat vom F. 138° lieferte. Ebenso geben a- u. jS-Ergosten mit 
Benzoperstture Oxyde (F. 118—119° bzw. 122—123°), dereń Hydrolyse zum selben 
Dehydrocrgosten (F. 71—72°) fiihrt; letztcres gibt bei der Hydriemng a-Ergosten. 
Ebenso wird /3-Ergostenol von Brom (1 Mol. in Chlf.) in Deliydroergostenol libergefuhrt, 
wahrend Mercuriacetat nicht angreift. (Die F.-Angaben von H a r t  u . H e y l,  C. 1931.
I. 3128, fiir Deliydroergostenol u. sein Acetat diirften zu hoch sein.) Die beobachteten 
Zusammenhange entsprcchen voIlig dencn zwischen Apocholsaure u. Dioxycholensauro 
( B o r s c h e  u. T o d d ,  C. 1931. II. 454; W i e l a n d  u . D e u l o f e u ,  C. 1931. II. 1298), 
wio folgendo Tabello zeigt:

H ,
rY BenzopersSurc

a-Ergostenol ---------------->  a-Ergostenyloxyd \ it.o

Deliydroergostenol
BcnzopersSure

/3-Ergostenol ---------------->  /}-Ergostcnyloxyd *
H , I I

Y 1
Ergostanol I,r’

H ,
B r,; KMnO,

T | Benzopersaurc
Apocholsiiure ------------------>- Oxyd \ H , 0

Benzopersaurc
D i o x y e h o l e n s a u r c -------------------------

y
Dioxycholadicnsiiure 

/ T  I

Y
Desoxyeholsiiure B r,

Apocholsauro laCt sich wie a-Ergostenol nicht hydrieren. Vff. halten die Ahnlichkeit 
zwischen den beiden Paaren fiir strukturell bedingt.

V o r  s u c h o. f}-Ergostenyloxyd, C27H lc0 2. Aus /3-Ergostcnol in Chlf. mit Benzo- 
persaure. Aus Methanol Tafeln, F. 152—153°. Krystalle m it W. — Dehydroergostenól, 
C^HjjO. Aus /?- (oder a-)Ergostcnyloxyd in A. mit H 2S 04 oder aus /?-Ergostenol 
m it Brom in Chlf. Aus A. Tafeln, F. 141—142°, [ix ]d “ =  —16,4° (in Chlf.). Gibt mit 
SbCl3 eine gelbe, allmahlich rot werdende Farbrk. Gibt wie das vorige in Eg. bei der 
Hydrierung a-Ergostenol. — Dehydroergostenylaceiat, C29H480 2. Aus dem yorigen in 
sd. Acetanhydrid. Aus A. Tafeln, F. 137—138°. Enthalt ein konjugiertes System, 
denn Maleinsaureanhydrid in Xylol bei 135° gibt Verb. C33H180 5, F. 164—166°. — 
a -Ergostenylozyd, C2,H 460 2. Aus a-Ergostenol wie oben. Aus Methanol Nadeln, F. 114, 
bis 116°. — Ergostan, C27H48. Aus /i-Ergosten m it Platinoxyd u. H 2 in Eg.-Essigester. 
Aus Aceton F. 82—83°, M d 23 =  +21° (in Chlf.). — f}-Ergostenoxyd, C27H40O. Aus 
/?-Ergosten mit Benzopersaurc in Chlf. Aus Aceton Tafeln, F. 122—123°. — a.-Ergosten- 
oxyd, C27H460 . Darst. analog. Aus A.-Methanol, dann Chlf.-Methanol Tafeln, F. 118 
bis 119°. — Dehydrocrgosten, C27H44. Aus den vorigen beiden Oxyden in A. mit konz. 
H2S04. Aus A.-Methanol Tafeln, F. 71—72°, [a]DM =  —15° (in Chlf.). SbCl3 gibt eine 
rote Farbrk., Hydrierung a-Ergosten. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1710—14. 
Juni. Liverpool, Univ.) B e r g m a n n .

E. Biochemie.
K,. Enzym chem ie.

Frederick Bernheim und Mary L. C. Bernheim, Die Ozydation von Prolin 
und Ozyprolin durch Liber. Vff. hatten fruher (vgl. C. 1932. II. 1320) festgestellt, 
daB Pyrrol bei gewissen Oxydationen in der Leber ais Katalysator wirkt. Im
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Gegensatz dazu werden Prolin u. Oxyprolin selbst in definierter Weise oxydiert. 
Es wird nur die Hitlfto von 1 Mol. 0 2 aufgenommen, u. zwar liegt das Optimum bei 
pn =  8. KCN ist ohne EinfluB. Methylenblau wird reduziert, so daB offensichtlieh 
eine Dehydrogenase yorliegt. An welcher Stelle des Mol. 1 Atom Wasserstoff abgegeben 
wird, ist unklar, moglicherweise am Stickstoff unter Bldg. eines Kondensationsprod. 
(Journ. biol. Chemistry 96. 325—30. Mai 1932. Durham, Duko Univ., School of 
Medieine.) B e r g m a n n .

Frederick Bernheim und Mary L. C. Bernheim, Die Einwirkung von kolloidalem 
Schuiefel auf Leberoxydationen. Dio Wrkg. von kolloidalem Schwcfel, die z. B. A b d e r - 
HALDEN u. W e r t h e i m e r  (C. 1923. III . 690) bei der Oxydation von Aldehyden fest- 
gestellt haben, beruht auf der Bldg. von H2S. Unter anaeroben Bedingungen vcr- 
wandelt Leber kolloidalen Sehwefel in H 2S sehr raseh, aerob erheblich langsamer. 
Urethan, das bekanntlieh Dehydrogenasen u. dio Red. von Methylenblau durch Leber 
hemmt, beschleunigt dio Umwandlung von S in 1I2S iiberraschenderweise. Erhitzto 
Leber zeigt die Umwandlung nicht, ausgewaschener Muskel nur sehr langsam. Die 
Saucrstoffaufnahme durch Leber wird durch H2S beschleunigt, u. zwar innerhalb ge- 
wisser Grenzen unabhangig von der Schwcfelmenge — ohne daB man dio Natur des 
beschleunigten Systems kennt. Da H 2S die Wrkg. der Proteasen beschleunigt (W a l d - 
SCHMIDT-Le it z  u. P u r r , C. 1931. II. 1710), wurde an eine Beteiligung des Schwefel- 
wasserstoffs an einer oxydativen Dcsaminierung gedacht; doch hat er nach H a r e  
(C. 1929. II. 896) keinen EinfluB auf die oxydative Desaminicrung von Tyramin durch 
Leber. Die von der Leber freigesctzte NH3-Menge wird zwar durch H2S etwas ver- 
groBert, steht jedoeh in keinem Verhaltnis zur 0 2-Aufnahme. Auf die Beschleunigung 
der 0 2-Aufnahme durch H 2S folgt nach einiger Zeit stets eine Hemmung, die durch 
Urethan aufgehobon werden kann. Urethan u. Schwcfel haben fiir sich allcin keine 
W rkg. auf die 0 2-Aufnahme durch Milchsaure- u. B ern ste in sau red eh yd rogen ase , 
hemmen zusammen aber stark. Vff. ziehen aus ihren Resultaten den SchluB, daB in 
dor Leber drei Gruppen von enzymat. Systemem vorhanden sind, solche, die urethan- 
stabil sind u. von H2S beschleunigt werden, solche, die durch beide Stoffe gehemmt 
werden, u. solche (Dehydrogenasen), die von Urethan u. H2S im einzelnen schwach, 
durch beide zusammen aber stark gehemmt werden. (Journ. biol. Chemistry 96. 331 
bis 339. Mai 1932. Durham, Duke Univ., School of Medieine.) B e r g m a n n .

H. Munro Fox, Die Sauerstoffaffiniłat von Chlorocruorin. Vf. untersueht das Ver- 
haltnis von Chlorocruorin (Atmungsferment!) aus Spirographis spallanzanii u. seinem 
(reversiblen) Oxydationsprod. unter yerschiedenen Sauerstoffdrucken zwischen pn =  7,0 
u. 8,5 (den Stabilitatsgrenzen des Chlorocruorins), u. zwar absorptionsspektroskop. 
in dem Teil des sichtbaren Spektrum (604,5 u. 580,5 m/<), wo dio beiden Formen des 
Pigments am deutlichsten yerschieden sind. pn u. Temp. beeinflussen die Sauerstoff- 
affinitat ganz ebenso wie beim Hamoglobin der Saugetiere. Beide Pigmente haben 
also etwa gleiche Sauerstoffaffinitat. Der Temp.-Koeff. der Rk. zwischen Chlorocruorin 
u. 0 2 in der yerwendeten Phosphatpufferlsg. (ber. aus den 0 2-Druckcn bei 50%ig. 
Sattigung) ist 1,6 fiir 10° bei pn =  8,0 u. 1,5 bei Ph =  7,7. Das m it Puffer yerd. Spiro 
graphisblut ist zu 50% gesatt. bei 26° u. ph =  7,35 bei einem Sauerstoffdruck von 29 mm 
Hg. — Ais Temperaturgrenzen der Unters. waren 10 u. 16° gewahlt, die Extrcmtcmpp. 
des Meeres in den Breiten, in denen Spirographis spallanzanii yorkommt. Fiir dieses 
Vork. ist sicher der Temp.-Effekt der Dissoziationskurye yon Bedeutung, da bei zu 
hoher Temp. das Pigment eine so geringe Affinitat zum Sauerstoff hat, daB der Unter- 
schied im Sauerstoffdruck yon Blut u. Gewebe zu klein wird u. das letztere keinen 
Sauerstoff mehr aufnehmen kann. (Naturę 130. 92. 16/7. 1932. Birmingham, Univ., 
Zoological Dept.) B e r g m a n n .

A. Bernardi und M. A. Schwarz, Einflufi ton Nalriumchlorid und Kaliumchlorid 
au f die Aktivitat der Amylase des Hiihnerkropfes. Y. (IV. vgl. C. 1931. I. 1462.) NaCl 
aktiyiert die Huhnerkropfamylase, wahrend KC1 stark hemmend wirkt. (Giourn. Biol. 
appl. Ind. chim. 1. 124—36. 1931. Bologna.) Gr im m e .

E s. Tierphysiologie.
Erw. Schwenk und F. Hildebrandt, Ein neues isomeres Follikelhormon aus 

Stutenharn. Bei der Aufarbeitung yon Harn schwangerer Frauen u. Stuten nach einem 
neuen, nicht beschriebencn Verf. u-urde — auBer dem bereits bekannten Hormon- 
hydrat u. zwei bereits von B u t e k a n d t  (ygl.C. 1932. I. 3191) beschriebenenFollikel- 
hormonen m it den Drehungen [a]o = +  166°'u. 174° in CHC13 — aus Stutenharn ein
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m it <5-Follikelhorinpn bezeichnetcs Krystallisat isoliert, das sich durch scine besonders 
hohe Wirksamkeit im ALLEN-DoiSY-Test auszeichnot, jedenfalls etwa doppelt so 
wirksam ist wie die bislier aus Stutenliarn gewonncncn Krystallisatc. Das <5-Follikel- 
hormon mit der Summenformel C18H 220 2 ist von den bisher bekannten Follikelhor- 
monen durch seine niedrige Drchung u. durch seine Rk. mit konz. H2SO,, scharf unter- 
sehieden. Wahrend dio bisher bekannten Krystallisatc C18H 220 2 u. C18f i2403 in konz. 
H 2S 04 m it hcllcitronengelber Farbę u. rein griiner Fluorescenz in Lsg. gehen, lóst 
sich das (5-Hormon in konz. H2S04 unter stark goldgelbcr Fluorescenz m it tioforange- 
gelbcr Farbo, dio beim Verdiinnen mit W. in Blaulichrot umschlagt. Dor Unterschied 
zwischen don Rkk. der yerschiedenen Krystallisatc ist besondors deutlich im Liehto 
der Analysenlampe. Das (5-Hormon liefert ein Monobenzoylderiv.; die Funktion des 
zweiten O-Atoins konnte noch nicht geklilrt werden. Fin Oxim konnte wedor aus 
dom ó-Hormon noch seinem Benzoyldoriv. hergestcllt werden. Es ist augenblicklich 
noch nicht zu entschcidcn, ob es sich bei der mit (5-Follikelhormon bezeichnetcn 
Substanz um ein vóllig noues Individuum handelt oder um cino durch Krystallisation 
nicht trennbarc Doppolvcrb. zwischen einem der bekannten Hormone mit einem 
physiol. u. opt. wenigor wirksamen unbckannten Isomeron. S-Follikelhormon C,8H220 2; 
F. 209° (nach Sint-erung boi 200°); [a]ir2,5° =  +46,33 in CHC1;). Das Monobenzoyl- 
deriv. des (5-Follikelhormons. C25H 20O3; F. 177° (Sinterung boi 170°); [a]n23 =  +36,48. 
(Naturwiss. 20. 658—59. 27/8. 1932. Berlin, Hauptlab. S c h e r in g -K a h łb a u m  
A.-G.) W a d eh n .

P. A. Katzman, Louis Levin und Edward A. Doisy, Uber die luteinisierende 
Substanz des Schwangerenliams. Dio tagliche Injektion von E xtrak t aus Schwangercn- 
harn fiihrt boi ausgewaclisenen Rattenweibchen zu einem Ostrus, der 5—10 Tago 
anhiilt, dann yorschwinden dio Schollcn aus dem Abstrich. Werden je tzt die In- 
jektionen abgesetzt, so bleibt der Ostrus fiir 5— 12 Tage aus. Dio Ovaricn ent- 
lialten viele Gelbkórper u. sind 4—5-mal sehwerer ais n. — Werden schwangerc Ratton 
m it dom Extrakt injiziert, so wird dio Tragezeit kiinstlioh yorliingert, wobei die Fóten 
absterben u. resorbiert werden; sic sind hiiufig gróBer ais n. Bei ovariektomierten 
Ratten tr itt  diese Vcrlangerung der Tragzeit nicht ein. Wahrscheinlieh sind dio neu- 
gebildoten Gelbkórper vorantwortlich fiir die auf die Fóten ausgelósten Wrkgg. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Mcd. 28. 873—74. 1931. St. Louis, Univ., School of Med. Lab. of Biol. 
Chem.) W a d e h n .

E. A. Doisy, J. Curtis und W. D. Collier, Die Wirkung des Theelins auf das 
sich cnlwickehide Ovar bei der Halle. Zufiihrung von 3 Rattencinheiten taglich hemmto 
das sich entwickelnde Ovar nach der ersten Woche, in der die Entw. annahernd n. 
blieb, stark. Der Gewichtsanstieg setzto innerhalb der naclistcn 4 Wochcn fast ganz 
aus, die Zahl der wachscnden Follikcl war yermindert, dio Zahl der atret. Follikcl 
yermehrt; es tr i t t  eine bemerkenswerte hydrop. Umwandlung des germinalen Epithols 
ein. Am Endo der 5 Woehen dauernden Verss. waren Gelbkórper nur ganz yereinzelt 
zu sehen. (Proceed. Soc. oxp. Biol. Mcd. 28. 885—87. 1931. St. Louis Univ., Lab. of 
Med., Dep. of Biochem. and Pathol.) W ADEHN.

Paul L. Carroll, Die Wirkung eines oslrogenen Jłormons auf die Chromatophoren. 
Kaulquappcn wurden taglich einer Lsg. von Thoelin ausgesetzt, die 0,0003125 bis
0,0025 mg Hormon im Liter onthielt. Die Tiere wurden heller ais die Kontrollen. 
Diese Ersehoinung ist begriindet durch eine zontripetale Bewegung der epidermalon 
Jlelanophorcn u. eine pseudopodiale Expansion der Leucophorcn. Die Geschwindig- 
keit der Rk ist dirckt proportional der Konz. des Hortnons u. der Expositionsdaucr. — 
Intrapcritoncale Injektionen geben einen gleichartigen, aber rascheren Effekt. Ostrin 
erzeugt also Albinismus. Es scheint ein Antagonismus zwischen den Hypophyson- 
hormonen u. dem óstrogenen Hormon in bezug auf die Melanophoren u. Leucophoren 
zu bestehen. (Procecd. Soc. oxp. Biol. Med. 28. 874—76. 1931. St. Louis Univ., Dep. 
of Biol.) W a d e h n .

Robert T. H ill, Auslausch von Oslrin und Corpt/s luleum-Hormon bei parabiotischen 
weiblichen Ratlen. Bei zwei parabiot. verbundenen Rattenweibchen lauft der Ostrus- 
zyklus unabhangig voneinander. Nach Kastration eines Tieres erlischt der Zyklus beim 
kastrierten Tier; es kommt also zu keinem Austausch von Ostrin. Bei der Sehwanger- 
scliaft des einen Tieres wird der Zyklus des anderen unterdriickt; es tr i t t  also Corpus- 
luteum-Hormon vom schwangeren Tier in das n. uber. Dio Griinde iibor das unterschied- 
licho Verh. von Ostrin u. Corpus-luteum-Hormon sind noch nicht geklart. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 28. 866—68. 1931. State Univ. of Iowa, Zool. Lab.) W a d e h n .
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John J. Jares, Vcrsuche iiber die Auslósung der Ouulation und iiber den hemmenden 
Einfluji der Oelbkorper au f die Ouulation beim Kaninchen. Beim Yorhandensein von Gelb- 
kórpern im Ovar muB die zur Auslósung der Oyulation erforderliehe Dosis Schwangeren- 
harn nm 67—200% der bei n. Verhaltnissen erfordcrlichen Dosis gesteigert werden. 
Dio Vcranderungen in don Follikoln unterschieden sich unter diesen expcrirnentcllen 
Verhaltnissen nicht von don physiolog. Weise zu beobaohtenden. (Amor. Journ. Physiol. 
101. 545—58. 1/8. 1932. Univ. of Rochester, Sehool of Med. and Dent., Dep. of 
Anat.) W ADEHN.

Howard T. Graber und Russell A. Cowles, Die unterdruckende Wir kuny von 
Corpus-luteum-Extraklen auf die Aklivilat des Ovars bei der Balie. Bei Ratten, die 
Corpus-luteum-Extrakt injiziert erhielten, yerlangerte sich der Zyklus von 4 bis 5 Tagen 
n. auf etwa 8 Tage; der Ostrus tra t also seltenor auf. Der injizierte Extrakt wurde 
durch Ausziohen frischer oder getrockneter Driisen m it angesauertem A. erhalten. 
(Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 977—79. 1931. Detroit, Digestive Ferments Co. 
Res. Labb.) W a d e h n .

Em il W itschi, Auslausch von Ilypophysenhormonen bei parabiotischen Amphibien. 
W ird von 2 parabiot. yerbundenen Triturus torosus einem Tier die Hypophyse ent- 
fernt, so tr i t t  dio Metamorphoso bei beiden Tieren yerzogert (um 2—6 Monate), aber 
gleichzeitig auf. Die noch yorhandene Hypophyse muB also hypertrophieren, um 
die yermehrte Arbeitsleistung bewaltigen zu kónnen. Die Rk. der Melanophoren ist 
etwas anders, da das hypophysektomiertc Tier etwas heller bleibt — auch wahrend 
der Metamorphose — ais sein Parabiont. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 869—71.
1931. Stato Univ. of Iowa, Zool. Lab.) WADEHN.

Joseph Eidelsberg, Hypophyse und Zuckertoleranzkurve. Die Blutzuckerkurve nach 
der Einnahme von Glucose schwankt auch bei der glcichen Person je nach den ob- 
waltenden Umstanden. Nur dio genaue Innehaltung stets gleichor Verhiiltnisse, die 
naher vorgcsclilagen werden, kann zu yergleichbarcn Resultaten fuhren. Zu einer 
Reihe von Fallen m it Hypophysoncrkrankungen wird unter diesen Bedingungen die 
Blutzuckerkurye aufgenommen, u. festgestellt, daB bestimmte Hypophysenhormone 
dcm Insulin antagonist. sind. (Ann. Internal Modicine 6. 201—06. Aug. 1932. New 
York.) W a d e h n .

Karl Closs, Leo Loeb und Eaton M. Mac Kay, Die Wirkung eines sauren 
Extraktes aus der Prdhypophyse auf die Jodkonzenłration des Blutes und der Schilddriise. 
Dio Injektion eines sauren Auszugs aus dem Hypophysenvorderlappon fiihrte beim 
Meerschweinehen zu einem Absinken des J-Geh. in der Schilddriise u. zu einer Zu- 
nahme des J-Geh. im Blut. Diese Veranderungen botroffen den A.-unl. Teil (organ. Teil) 
des Gesamtjods. Bei der G RAVESschen Krankheit beim Mensehen treten dieselben 
Er8cheinungen auf. (Journ. biol. Chemistry 96. 585—92. Jun i 1932. St. Louis, W a
shington Univ., Sohool of Med., Dep. of Pathol.; La Jolla, Calif., Scripps Metabol. 
Clin.) W a d e h n .

Max Aron, Technischer Beitrag zum Nachweis und zur quantitativen Auswertung des 
niedrigen Oehalts an prahypophysarem ,,Thyreoslimulin“ im Blut und Urin. (Compt. 
rend. Soo. Biol. 109. 218—20. 29/1. 1932. StraBburg, Med. Fak. histol. Inst.) O it .

Herbert M. Evans, Karl Meyer, Richard Pencharz und Miriam E. Simpson, 
Die Beseiiigung der Kachexie nach Hypophysektomie durch Verabfolgung von Wachs- 
tumshormon und ilire Beziehung zu der Wiederherstellung der Nebennierenrinde. Dio 
sohwere Kachcxie, die sich bei hypophysektomierten Tieren einstellt, wird inner- 
halb 10 Tagen durch Injektionen von Wachstumshormon beseitigt. Das Wachstum 
setzt wieder ein, der Turgor der GefaBe wird n., der Muskeltonus u. dio Muskelstiirko 
werden wiodcrhergesteOt. Das Vorderlappensexualliormon hat diesen Effokt nicht. 
Die Genitaldrusen u. ilire Anhangsdriisen bleibon nach der Zufiihrung des Wachs- 
tumsliormons atroph.; Schilddriise u. Nebcnniere werden — wenn auch nicht in Yollem 
Umfang — regeneriert. Jedenfalls sind histolog. die Nebennieren durch die Beliandlung 
m it Wachstumshormon deutlich yerandert gegenubor den Nebennieren hypophya- 
oktomierter Tierc ohne Behandlung m it Wachstumshormon. Das Cytoplasma erscheint 
wieder u. die drei Zonon werden wieder deutlich unterscheidbar. Das Verschwinden 
der Kachcxic geht der Wiederherst. der Nebennieren parallel. Die Entfemung der 
Hypophyse scheint also nicht direkt, sondern uber die auf sic folgende Atrophie der 
Nebennieren die Kachexie zu yorursachen. (Science 75. 442—43. 22/4. 1932. Univ. of 
California, Inst. of exp. Biol.) WADEHN.

Raymond-Hamet, Zur nalurlichen Klassifikation der adrenalinverwandten Aminę.
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Unbefriedigt von den bisherigen Einordnungsvorschlagen (Ergotaminamkehr, Yohimbin- 
umkehr, Cocańiabschwachung) schlagt Vf. dio Wrkg. maximaler Dosen auf die Ge- 
fafle u. dio Wrkg. auf den Dann in situ ais Einteilungsprinzip vor. Zu den aueh in 
grofien Dosen vasokonstriktor. wirkenden Substanzen gehoren Adrenalin, Adrenalon, 
Dioxyphenyldthylmethylamin, p-Oxyphenylathanólmethylamin (Sympatol), also Korper 
m it 2 OH-Gruppen im Ring, oder einer phenoł. u. einer alkoh. OH-Gruppe. Ephedrin, 
Phenylaihylamin u. Tyramin aber konnen niekt zu den eckten sympathicomimet. 
Pkarm aka gerecknet werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1982—84. 30/5. 
1932.) Op p e n h e i m e r .

W. W. Swingle und J. J. Pfiffner, U ber das Rindenhornion der Nebenniere. 
Das Rindenkormon ist aus der ath. Lsg. durck yerd. Sauren ausschiittelbar. Bei 
iiber Pormutit gereinigten Rindenhormonlsgg. sind die Rkk. von H o p k i n S-C o l e , 
M o l is c h , P a u l y , LlEBERMANN-BuRCHARD, die Biuret- u. Ninkydrinrk. negativ. 
Positiv sind die Xanthoproteinrk., MlLLON, dio Alkali-Kupfer- u. Alkali-Phosphor- 
w’olfram atrkk.; der positive Ausfall riikrt wrahrscheinlich von Zersetzungsprodd. 
des Adrenalins ker. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 510—12. 1931. New York, Cold 
Spring Harbor, Princeton Univ., Biol. Labor.) W a d e h n .

R. L. Zwemer, F. J. Agatę jr. und H. A. Schroeder, Darstellungsmethode eines 
aktiven Nebennierenrindenextrakles. Die beschriobene Methode halt sick eng an die be- 
kannte Metkode von SWINGLE u. P f i f f n e r . (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 721 bis 
722. 1931. Columbia Univ., Coli. of Physic. and Surgeons, Dep. of Anat.) W a d e h n .

Harold Erie Martin, Physiologische Leukoeytose. Die Veranderungen der Leuko- 
cytenzahl wahrend Ruhe und Arbeit und nach subcutaner Injektion von Adrenalin. (Journ. 
Physiol. 75. 113—29. 21/6. 1932. Manchester, Royal Infirmary.) OPPENHEIMER.

Th. Konschegg, Adrenalin, Nebennieren und Blutdruck. Gewebs- u. besonders 
Blutlipoide bowirkon in Adrenalinlsgg. eine allmiiklicke Abnahme des Adrenalingek. 
Durch Sauren laBt sick ein Teil des gobundencn Adrenalins wieder in Freiheit setzen. 
Ein larviertes — an Lipoide gebundenes — Adrenalin kommt im Blut vor. (Ztschr. 
ges. exp. Medizin 81. 559—627. 2/5. 1932. Graz, Pathol. anat. Inst.) WADEHN.

M. Reiss, K. A. Winter und J. Valdecasas, Studien iiber die Funktion der 
Nebennierenrinde. VI. Die Wirkung des Nebennierenrindenliormons auf den respira- 
torischen Slandardumsatz des Kanincliens. (V. vgl. C. 1932. II. 732.) In  kurzfristigen 
Verss. bcwrirkt Nobenniercnrindcnhormon bcim m it Urethan narkotisierten Kanincken 
eine Sonkung des respirator. Quotienten. Diese Sonkung stammt aus einer Vermehrung 
der C02-Abgabo, wahrend der 0 2-Verbrauck gloich bleibt oder ansteigt. Es w-erden 
unter dem EinfluB des Nebcnniercnrindenhormons Kohlehydrate eingespart. Inter- 
renalk6rperextrakte wirken ebenso wie Nebennierenrindenoxtrakte. (Endokrinologie
11. 97—101. Aug. 1932. Prag, Deutsche Univ., Inst. f. allgem. u. exper. Pathol.) W a d .

Jiri Steil, Die Ausflockung von Lecithin durch Nebennierenextrakte. (Vgl. C. 1930.
II. 1239.) Es war beobachtct worden, daB Nebennierenlipoide durck EiweiB (Serum- 
albumin) ausflocken. Dio Ggw. von H20 2 ist, entgegen der fruheren Angabe, nieht dazu 
notwendig. Reines Lecithin aus Ei oder aueh aus Nebenniere zeigt diese Eigg. nieht. 
Wird aber der Lecithinlsg. der bei der Aufarbeitung des Lecithins aus der Nebenniere 
abfallende Extrakt wiedor zugefiigt, so tr i t t  die Flockung auf EiweiBzugabo wieder ein. 
Es wird vermutct, daB der Triiger dieser Ersckeinung das Cortin oder ein dem Cortin 
nahestehender Stoff sei. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 1006—08. 1931. Brunn, 
Masaryk Univ., Dep. of Pharmacol.) W ADEHN.

W. W. Swingle, J. J. PJiliner und Bruce Webster, Ober die Wirkung des Neben- 
nierenrindenhormons auf den Gasstoffwechsel bei epinephreklomierlen Katzen. (Vgl.
C. 1931. II. 1714.) Nach der Entfernung der zweiten Nebenniere bleibt der Gasstoff- 
weehsel noch 4—6 Tage n., sinkt dann aber allmahlich auf 50% der Norm ab, wahrend 
der Zustand des Tieres sieh stark verscklechtert. 24—48 Stdn. nach Einsetzen der 
Hormonbehandlung beginnt der Gasstoffwechsel zu steigen u. erreicht nach 3 Tagcn 
haufig ubernormale Werte. Nach Absetzen des Hormons sinkt der Gasstoffwechsel 
rasch auf die Norm, erhalt sieh dort oinige Tage u. beginnt dann allmahlich weiter zu 
sinken. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 728—30. 1931. Columbia Univ., Princeton 
Univ., Dep. of Med., Coli. of Phys. and Surg.) W a d e h n .

Bruce Webster, J. J. Pfiffner und W. W. Swingle, Die Wirkung des Neben- 
nierenrindenJiorinons auf den Gasstoffwechsel von iwrmalen, thyreoideklomierten und  
thyreoidektomierten-epinephrektomierlen Katzen. Sowohl bei den scliilddrusenlosen ais 
aueh den schilddriisenlosen-nebennierenlosen Katzen, dereń Gasstoffwechsel stark ge-
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sunken war, bracliten dło Injektionon von Rindenhormon den Gasstoffwechsel wieder 
zur Norm zuriick. Die Scliilddriise ist also fiir diese Wrkg. des Hormons nicht not- 
wendig. — Normale Katzen antworten auf Injektion von Rindenhormon nicht m it 
Steigerung des Gasstoffwechsels. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 1021—22. 1931. 
Princeton Univ., Columbia Univ., Departm. of Med., Coli. of Phys. and Surg.) W a d .

Alfred E. Koehler, Die Wirkung von Nebe.nniermrindenexlrakt auf die Stickstoff- 
und Zuckerausscheidung bei pankreaslosen Hunden. Zur Horst, des Extraktes werden 
Nebennieren m it A. ausgezogen, der Ruckstand vom A. in Bzl. oder A. gel. u. der 
Riiekstand vom Bzl. in W. ubergefuhrt. Die Injektion des Extraktes (1 ccm taglich =  
45 g Nebenniere) senkt beim pankreaslosen Hunde die N- u. Zuckerausscheidung 
erheblich. Nach 4—6 Tagen steigt bei weiterer Extraktzufiihrung die Zuckeraus
scheidung erneut an. E rst nach einer Schonzeit von etwa 1 Woche konnte erneute 
Senkung des Harnzuckers erzielt werden. — In  friiheren Verss. hatte  der E xtrakt 
eine erhebliche kalorigene Wrkg. gezeigt. Dio perorale Wirksamkeit ist nur ł/15 der 
hypodermalen. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 989—91. 1931. Santa Barbara, 
Calif., Santa Barbara Cottage Hosp., Potter Metabolic Clin.) WADEHN.

Howard H. Burnham, Einige Unterschiede in der Wirkung des Ephedrins -und 
des Adrenalins au f die gewundene Nasenschleimliaut. Ephedrin bewirkt zwar eine 
Sclirumpfung des kavernosen Gewebes der Nasenschleimliaut, die Capillaren u. 
kleineren GefiiBe werden aber im Gegenteil dilatiert. Bei Benutzung von Cocainlsgg. 
ist es vorteilhafter, Adrenalin s ta tt Ephedrin zu verwenden, da Adrenalin die Resorption 
des Cocains sicherer begrenzt. (Canadian med. Assoc. Journ. 27. 1G8—70. Aug. 1932. 
Toronto, U nir. of Toronto, General Hospital.) W a d e h n .

F. A. Hartman, K. A. Brownell und A. A. Crosby, Einige Erfalirungen bei 
der Herstellung von Cortin. (Vgl. C. 1932. I. 406.) Cortin ist sehr empfindlich gegen- 
iiber 0 2. Es empfiehlt sich daher, den A. im Vakuum zu entfernen. In Abwesenheit 
von 0 2 kann der wss. E xtrak t 5 Min. lang gekocht werden, ohne sonderlich an Aktiyitiit 
einzubuBen. Die Zugabe von Hydrochinon oder Lilvulose verzógert den Aktiyitiits- 
yerlust in der wss. Lsg. Gegenuber Alkalien ist Cortin besonders empfindlich, durch 
1/10-n. NaOH wird es bei 20° in weniger ais 1 Stde. zerstórt, 1/10-n.HCl ist unter denselben 
Bedingungen ohno EinfluB. Der am SchluB des Verf. liergestellte Trockenriickstand 
muB m it W. bei gcwohnlicher Temp. u. unter nicht zu langer Einwirkungszeit aus
gezogen werden. Adsorbentien [Holzkohle, Permutit, L l o y d s  Reagens, Al(OH)3] 
nehmen stets Gemische von Cortin u. tox. Substanzen aus der Lsg. (Proceed. Soc. exp. 
Biol. Med. 28- 962—63. 1931. Univ. of Buffalo, Dep. of Physiol.) W a d e h n .

J. Marmorston-Gottesman und David Perlą, Die Wirkung von Cortininjek- 
lionen auf die Widerstandsfahigkeit epinephrektomierter Ratten gegenuber grofien Dosen 
von Histamin. GroBe Dosen Cortin heben die Widerstandsfahigkeit epinephrektomierter 
R atten gegenuber Histamin auf anniihernd die Hohe bei n. Ratten. Andere Hormone 
hatten diese Fiihigkeit nicht. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 1022—23. 1931. New 
York, Montefiore Hosp. Lab. Div.) W a d e h n .

David Perlą und J. Marmorston-Gottesman, Uber eine Substanz im  Ham  
normaler erwachsener Menschen, die die Widerstaiidsfdhigkeit epinephrektomierter Ratten 
steigert. (Vgl. vorst. Ref.) Der Harn junger erwachsener Personen wird mit Bzl. extra- 
liiert, das Bzl. bei 40° im Yakuum yerdampft, der Ruckstand in A. gel. u. der A. im 
Vakuum verjagt. Der Ruckstand wird in 01 gel., so daB 1 ccm Ol 300 ccm Harn ent- 
spricht. Bei der Ausprobung des Extraktes an der cpinephrektomierten R attc ergab 
sich, daB er die Widerstandsfahigkeit diesel- Tiere gegen Histamin erhoht. In  11 H arn 
ist etwa so viel Wirksubstanz enthalten wie in 200 g Nebenniere. Die Injektion des 
Ham extraktes bcwirkte, dafl 1 Woche nach der Epinephrektomie dio Tiere 8—10%  
an Gewicht zunahmen, wahrend sonst Gewichtsstillstand oder Gewiehtssenkung ein tritt. 
(Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 1024—27. 1931. New York, Montefiore Hosp. Lab. 
Div.) W a d e h n .

Michel Polonovski, Gaston Bizard und Paul Boulanger, Uber die Wirkung 
von Adrenalin, Insulin und von Phlorrhizin auf die Ammoniakaussclieidung im  Harn 
beim Hunde. Trotz der gegensatzlichen Einw. yon Insulin u. Adrenalin auf den Blut- 
zucker, steigern sie gleichsinnig die NH3-Ausscheidung im Harn. Der Zuckerstoff- 
wechsel seheint also nicht direkt mit der NH3-Ausscheidung zusammenzuhangen; 
die NH3-Ausscheidung spiegelt aber die Wrkg. des Zuckerstoffwechsels auf die 
Alkalireserye wieder. Bei fallender Alkalireserye steigt die NH3-Ausscheidung. Phlor-
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rhizin hattc auf dio Alkalireserve u. auf dio NH3-Ausscheidung keinen EinfluB. (Compt. 
rcnd. Soc. Biol. 108. 1252—55. 1932.) W a d e h n .

T. L. Althausen, Die Wirkung der Zufiihrung von Glucose und Insulin auf den 
Qlykogengehall der normalen und der experimentell geschadigten Leber. Bei n. Kaninclien 
vcrmindcrt dic gemeinsame Zufiihrung von Insulin +  Glucose den Glykogengeh. der 
Leber, wenn dieser hoeh ist; die gemeinsame Zufiihrung von Insulin +  Glucose erhóht 
aber den Leberglykogengeh., wenn dieser niedrig ist. Glucose allein erhoht den Glykogen- 
geh. der Leber. Bei experimentell gesehadigter Leber (z. B. durch P- oder CHCL- 
Vcrgiftung) wird der ohnehin niedrige Glykogengeh. der Leber durch die Verabfolgung 
von Insulin +  Glucose noch wciter yermindert. Die Insulinmedikation bei Leber- 
kraukheitcn ist also nicht vorteilhaft. (Ann. Internal Medicine 6. 193—200. Aug. 1932. 
San Francisco, Calif.) WADEHN.

A. Cade, Pil. Barral und J. R oux, Anaphylaktische Erscheinungen nach Insulin
und die Palhogcnese gewisser Intoleranzerscheinungen nach Insulin. (Vgl. B a r r a l  u. 
R oux , C. 1932. II. 82.) Bei Paticnten, die "Oberempfindlichkeit gegeniiber Insulin 
zeigen, wird Desensibilisierung empfohlen. (Buli. Aead. Mód. [3] 105. 575—79.
1931.) W a d e h n .

D. Santenoise, Uber die Auffindung und die Isolierung des Vagotonins. Zusammen- 
fassender Bericht iiber dio bisherigon eigenen Forsehungen (vgl. C. 1932. I. 2059). 
(Buli. Acad. Mód. [3] 107 (96). 738—43. 31/5. 1932.) W a d e h n .

R. Brinkman, R. Margaria, N. U. Meldrum und F. J. W. Roughton, Der C02- 
Kalalysalor im  Blui. In  einem Schiittelapp. m it Thermostaten ist unter AnscliluB 
an einen B a r CROFT-Jlanometcr ein SpczialglasgefaB m it 2 getrennten Abteilungen an- 
gebracht. Die erstc Abtoilung wird mit 2 ccm 0,1-mol. NaHC03, die andere mit 2 cem
0,15-mol. Puffermischung von pa =  6,6—6,4 (Kakodylat- oder Phosphatpuffer) be- 
schiokt. 0,1 ccm yerschiedener Lsgg., dereń katalyt. Wrkg. gepriift werden soli, werden 
zugefugt u. nach 4 Min. etwa die C02-Bldg. am Manometer abgelesen. Ozyhamoglobin 
(0,0012%) verdoppclt dic Rk.-Geschwindigkeit. Hohere Konzz. lassen die Geschwindig- 
keit proportional zunehmen. lieduziertes Hamoglobin, Methdmoglobin, gel. Erythrocyten 
wirken aueh katalyt. CO-Hamoglobinwrkg. ist unsicher, nicht hiimolysiorte E rythro
cyten sind unwirksam. Ebenso Hamin. Dagogen hat Globin (aus Hamoglobin) positive 
Rcsultate gegeben. Desgleichcn resynthetisiertes Hamoglobin (aus Hamin u. Globin). 
Muskelkiimoglobin entspricht dem Bluthamoglobin. ICaltbluterhamoglobin ist sehwaclier 
wirksam ais das yon Warmblutcrn. Hamocyanin (von Maia) wirkt schwach, Cliloro- 
cruorin (von Branehiomme) starker. Zusatz yon 0,001 Oyanid zum Siiugetierblut gab 
einmal eine 40%ig. Steigerung, ein andermal yollkommene Hemmung. Das katalyt. 
System (,,Carbonic Anhydrase“ genannt) laBt sich vom Hamoglobin trennen. Nach 
Fallung yon Hamoglobin durch Chlf. ist das F iltrat, erhalten nach 36-std. Stehenlassen 
der Mischung bei Zimmertemp., so wirksam wie Hamoglobin selbst. Kohle adsorbiert 
die Anhydrase. Temp. von 55° zerstort (in 35 Min.) dio Alctivitat, obw'ohl das sich 
bildende MethiŁmoglobin sonst noch unverandert ist. (Journ. Physiol. 75. Nr. 1.
3 P —4 P. 30/5.1932.) O p p e n h e i m e r .

David James B ell, Die Abwesenheit anormaler Glucoseformen in Blutdialysalen. 
Die Diskrepanz zwisehen den aus der Cu-Red. u. durch Polarisation erhaltenen Blut- 
zuekerwerten hatte zur Annalime der Ggw-. der y-Glucose gefiihrt. V is s c h e r  (C. 1926.
II. 249) hatte dio Erniedrigung der opt. W erte der Ggw. von linksdrchendem d-Na- 
Laetat zugeschrieben, das nach NOORDEN (Biochem. Ztschr. 45 [1912]. 96) durch 
Glykolyse entsteht. Vf. bestatigt die V lssC H E R sche Annahme durch Best. des d-Na- 
Laetats u. des Zuckers mit dor Cu-Methode in Blutdialysaten, da er gute Uberein- 
stimmung mit den aus diesen Werten berechneten u. den gefundencn Polarisations- 
werten findet. (Biochemieal Journ. 26. 349—52. 1932. Aberdcen, Univ., Physiolog. 
Dep.) R e u t e r .

J. T. Irving, Der Einflu/3 der Jodessigsaure auf das Blutzuckemiveau. Nach 
Injektion von Natriumjodacelal tr i t t  Hyperglykamie auf, die durch /jisMZijiinjektion 
nicht aufgehalten wrerden kann. (Journ. Physiol. 75. Nr. 1. 4 P —5 P. 30/5. 1932. 
Bristol, Univ., Dep. of Physiol.) OPPENHEIMER.

George Martin Guest und W illiam  De Witt Andrus, Chemische Untermchungen 
■iiber die Blulierdnderungen bei Zerslorung oberer Darmabschnitte. I. Die Phosphor- 
verleilung und inlrazellulare Veranderungen. Bei Priifung der yerschiedenen P-Verbb. 
(anorgan. P, saurcloslieher P, organ. u. saureloslicher P  [,,Ester-P“], in A. u. A. 1. P 
u. Gesamt-P) zeigte sich, daB bei Dannzerstorung der Ester-P die groBten Yerande-
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rungen eingelifc, u. z war ging dessen Zunahme parallel m it dcm Cl-Verlust in den 
Erythroeyten, so daB es den Anschein gewinnt, ais ob die organ. P-Verbb. an das Alkali 
gebunden werden, das durch die Cl-Abgabe in den Zellen frei wird. (Journ. clin. Investi- 
gation 11. 455—73. Mai 1932. Cincinnati, Univ., Coli. of Med., Dep. of Pcdiatr.) Opp.

W illiam  De W itt Andrus, George M. Guest, Richard F. Gates und Alta 
Ashłey, Ghemische Untersuchungen uber die Blulverdnderungen bei Zerstdrung obercr 
Darmabsclmitle. II. Die Bezieliungen zwischen Toxamie und chemischen Verdnderungen. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die Veranderungen nach Darmzerstorung werden durch Histamin- 
injektion beschleunigfc u. Yerstarkt. (Journ. clin. Invesfcigation 11. 475—88. Mai 
1932.) Op p e n h e i m e r .

F. Seelich, Uber eine quantitative und reversible Reaktion des Serums mit Ather 
sowie uber dereń Abhangigkeit von der Temperatur. In  Erweiterung der Verss. yon 
SÓRENSEN (C. 1931. I. 1769) zeigt Vf., daB Serum, wenn es in geeigneter Weise ge- 
schiittelt wird, bis 700% seines .Volumens an Ather zu binden vermag; nach Aufnahmo 
von 400% ersta rrt es zu einem Gel, das aber weiter Ather aufnimmt. Im Zustand der 
Ruhe wird dor Ather wieder abgescliieden. Serum, welches iiber 50° erhitzt war, u. 
gcaltertes Serum nehmen weniger Ather auf. Dio Siittigungsmenge eines iiber 57° 
erhitzten Serums yerhalt sich zu der des nativen wie 2: 3.  Es wird weiter gezeigt, daB 
die von SORENSEN besehriebene Emulsionsschicht bei iiber 50° erhitzten Seren weniger 
stabil ist. Zur Erklarung dieser Effekte nimmt Vf. an, daB das Serum ein Molekiil- 
kolloid ist, in dem dio Komponentensysteme (Molekule) nebst dem gebundenen W. 
einen ahnlich groBen Raum einnehmen wie bei den ideał konz. Lsgg. Im  Ruhezustand 
sind die Moll. orientiert, z. B . in parallel gelagerten Ketten, u. zwar infolge vonKraften, 
■die bei der durch Schiitteln bewirkten Unordnung frei werden u. den Ather binden. 
Im Ruhezustand ordnen sich die Moll. wieder, wobei naturgemaB angenommen werden 
muB, daB das Einordnungsbestreben sehr wirksam ist; die Hypothesc, daB bewegtcs 
Serum ganz allgemein adsorptionsfśihiger ist, wiirdo dio bekannten Theorien (B e n n - 
HOLD) iiber die Transportfunktion der Serumproteine stiitzen. Die verringerte Auf- 
nahmefahigkeit erhitzten oder gealterten Serums wird durch irreversible Verimderungen 
der Moll. erklart. (Biochem. Ztschr. 250. 549—59. 19/7. 1932. Paris, Institut 
Pasteur.) B e r g m a n n .

I. Claudatus, Uber die Aminosduren des Liąuor cerebrospinalis. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 109. 235—36. 29/1. 1932. Jassy, Med. Fak. mcd.-chem. Lab.) O p p e n h e i m e r .

Agustin D. Marenzi, Die modemen Eniahrungsprobleme. Die Proteine ais Ndhr- 
Jaktoren. Zusammenfassung einer Vortragsreihe des Vf. (Anales Farmacia Biorjuimica. 
Suppl. 2. 1—35. 1931.) WlLLSTAEDT.

Wm. H. Adolph und Shen-Chao Chen, Die Ausnutzung von Calcium bei Soja- 
bohnendiat. Die Ca-Bilanzen zeigten, daB Kuhmilch u. Sojabohnenąuark ais Ca-Quellen 
in der chines. D iat gleich wirksam sind. Erhohung der Proteinaufnahme erleichtert 
die Einstellung des Ca-Gleichgewiclites. 0,45 g Ca tiiglich erwies sich fiir einen er- 
wachsenen Chinesen (55 kg) ais taglieher Mindestbedarf. (Journ. N utrit. 5. 379—85. 
Juli 1932. Peiping, China, Yenching Univ.) GROSZFELD.

P. Karrer und K. Schopp, Trennung ton V itam inA , Carotin und Xanthophyllen. 
Vitamin A u. Carotin lassen sich nach WOLFF, OvERHOFF u. VAN E c k e l e n  (C. i930.
II. 2149) durch Entmiscliung zwischen Methanol u. PAe. oder durch fraktionierte 
Adsorption an Fasertonerde trennen, da Vitamin A in den oberen Schichten fest- 

.gehalten wird. Zweimalige Adsorption gcniigt zur vollstandigen Trennung; die Elution 
kann mit einer Mischung von PAe. u. 10% Methanol erfolgen. Fiir die Trennung yon 
Vitamin A einerseits, Xanthophyll u. Zeaxanthin andererseits kommt Entmischung 
nicht in Fragc, wohl aber Adsorption, u. zwar geniigt einmalige Fraktionierung mittels 
gefalltem Calciumcarbonat, das Vitamin A nicht, wohl aber Xanthophyll u. Zeaxanthin 
u. wohl auch die sauerstoffreicheren Carotinoide aufnimmt. (Helv. chim. Acta 15. 
745—46. 1/7. 1932. Zurich, Univ.) BERGMANN.

Betty R. Monaghan und Francis O. Schmitt, Die Wirkung von Carotin und 
Vitamin A  auf die Oxydation vcm Linolensaure. Carotin hemmt die Sauerstoffaufnahme 
von Linolensaure betrachtlich, oxydiertes Carotin, wie es beim Stehen einer Carotin- 
lsg. in Capronsaure erhalten wird, beschleunigt sie. Ebenso yerhindert Yitamin A 
(Atherextraktion des unverseifbaren Anteils von Dorschlebertran; Yerdampfen — 
wurde vor jedem Yers. frisch dargestellt) in kleinen Konzz. die Autoxydation von 
Linolensaure fiir einige Stunden vollig. Wenn das Vitamin durch Oxydation zerstórt 
ist, verschwindet die Hemmung. Bei der Sauerstoffaufnahme durch das System Linolen-
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saure, Vitamin A, Hamoglobin wird das Vitarnin schnell umgewandelt. Sein Umwand- 
lungsprod. beschleunigt die 0 2-Aufnahme der Linolensaure. Diese Yerss. legen die 
Auffassung nahe, daB im Organismus des Vitamin A fiir den Fettstoffwechsel bzw. — 
da dio hoch ungesatt. Sauren vor allcm in Form von Phospholipoiden yorkommen — 
fiir den Pliospholipoidstoffwechsel von Bedeutung ist. Da nach MOORE (C. 1931. II. 
3113) Anliaufung von Vitamin A in der Leber stattfindet, erhalt eine gelegcntlich schon 
ausgesprochene Vermutung, daB die Bldg. der Phospholipoide in der Leber stattfindet^ 
neue Bedeutung. Auch die anderen Schadigungen bei Vitamin-A-Mangcl lasscn sich 
auf Veranderungen der Phospholipoide zuriickfiihren. Vorlaufige Verss., iiber die noch 
berichtet werden soli, haben einen merkliclien Unterschied im Phospliolipoidgeh. yon 
n. u. Vitamin-A-arm aufgezogenen Ratten erwiesen. (Journ. biol. Chemistry 96. 387 
bis 395. Mai 1932. St. Louis, Washington Univ.) B e r g m a n n .

Charles E. Bills und Francis G. McDonald, KrystalUsierles VitaminD. Wie 
Vff. kiirzlich (C. 1932. I. 1922) feststellten, hat das krystallisierte Vitamin D der 
deutschen u. der engl. Forscher geringere antirachit. Wirksamkeit ais nicht krystallisierte 
Praparate der Vff. Durch Ubcrtragung der Literaturwerte fiir einige krystallisierto 
Vitamin-D-Praparate in internationale Einheiten wird gezeigt, daB ihre Wirksamkeit- 
sehr yerschicden ist. Die Praparate, die dic Vff. friiher hergestellt hatten (C. 1930.
II. 3593; 1931. I. 959; II. 3106; 1932. I. 1922) besaBen eine Wirksamkeit yon 92593; 
71000; 10000; 25000 internationalen Einh./mg. Das Prod. I l ia  yon JENDRASSIK u . 
K e m ŚNTEFI (C. 1930. I. 1640) hatte eine Wirksamkeit von 90138 nach den etwas 
qualitatiyen Angaben der Vff., wahrscheinlicher nur eine solche von 70000 Einheiten, 
das noch dlige Prod. yon R e e r INK u . v a n  WlJK (C. 1932. I. 3458) eine Wirksamkeit 
von 69444 Einlieiten/mg, das letzte Priiparat von A s k e w  u. Mitarbeitern (C. 1931. II.. 
2895) eine solche von 40000 Einheiten. Das sog. Yitamin Dj von W lNDAUS, L u t t r i n g -  
HAUS u. D e p p e  (C. 1931. II. 2632) besitzt, wie eine Umrechnung der mit der vor- 
beugenden Technik erzielten Resultate auf die Heiltechnik ergibt, eine Wirksamkeit 
von 19200, Vitamin D2 eine solche von 36000 Einheiten/mg. — Vff. teilen weiter mit, 
daB ihre oligen Praparate (25000 Einheiten/mg) allmahlicli yollstandig durchkrystallisiert. 
sind (Abbildungcn im Original; Nadelrosctten). Sie nehmen an, daB Krystallisations- 
fahigkeit der Vitaminpraparate nur Zeichen eines relativen Reinheitsgrades ist, u. ver- 
muten, daB auch die besten bisherigen krystallisiertcn Priiparate nur Mischkrystalle 
mit sehr yiel inakt. Materiał darstellen. (Journ. biol. Chemistry 96. 189—94. April 1932. 
Eyansyille, Indiana, Mead Johnson u. Co.) B e r g m a n n .

Woligang Heubner und Marta Frerichs, TJntersuchungen iiber den Oehalt von 
Handelspraparaten an Vitamin D. In Schutzverss. an Ratten wurde eine grófiere 
Anzahl yon Prśiparaten, im wescntlichen olige Lsgg. von bestrahltem Ergosterin bzw. 
Lebertranarten mit u. ohne Deklaration sowie Emulsionen von Lebertran, auf ihren 
D-Geh. gepriift. Im  allgcmeinen wurde der deklaricrte Geh. an V itam inD bestatigt, 
wenn man entsprechend den Fehlergrenzen der biol. Methodik eine Differenz zwischen 
deklariertem u. gefundenem Wert zwischen 1 u. 2,5 fiir erlaubt ha.lt. Nur ein Praparat- 
hatte eine Abwcichung im Sinne einer Hóherdosierung (Vigantollebertran; nach einem 
Jah r war die Wirksamkeit stark yerringert), ein zweites hatte trotz Deklaration keine 
antirachit. Wrkg. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 165. 553—70. 10/5. 1932. Heidel
berg, Pharmakol. Inst.) SCHWAIBOLD.

Frederic W. Schlutz, Uber die klinUche Bedeutung des Vitamins D beim Sdugling 
und beim Kinde. Ausfiihrungen uber dio Zusammenhange zwischen Vitamin D u. 
Calcium- u. Phosphorstoffwechsel, iiber das Vork. von Vitamin D, die Aktiyierung 
durch Bestrahlung, die Dosicrung u. dic VorsichtsmaBregcln bei der Therapic u. Pro- 
phylaxis. (Journ. Amer. med. Assoc. 99. 384—88. 30/7. 1932. Chicago.) S c h w a i b o l d .

J. Avellar de Loureiro, Uber das Vitamin D des Lebertrans und das bestrahlte 
Ergosterin. Aus Lebertran wurden Ozonide in der Wcise isoliert, daB das 01 mit Essig
saure geschiittclt u. der Extrakt wiedcrliolt mit PAe. gewaschen wird. Der in PAe. 
befindliche Anteil enthśilt allcs Vitamin A, der Essigsaureextrakt das Vitamin D. 
Letztcrer, der in fast allen Pettlosungsmm. 1. u. in KW-stoffen teilweise 1. ist, enthalt- 
auch Ozonide in bctrachtlicher Menge (Benzidinrk.). Mit Heptan kann eine weitere 
Aufteilung yorgenommen werden in zwei Fraktionen, die biol. hinsichtlich ilirer 
D-Wirksamkeit untersueht wurden. Die unl. Fraktion ist betrachtlich wirksam, die 1. 
ist unwirksam. Eine Identitat der Ozonidsubstanzen m it dem antirachit. F ak to r 
kann nicht angenommen werden, ebensowenig kann bis jetzt eine Erklarung iiber 
dereń Bedeutung gegeben werden. Bemerkenswert ist, daB solch oxydierende Sub-
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stanzen zusammen m it dem Vitamin D im Lebertran vorkommen. (Compt. rend. 
Soe. Biol. 106. 555—57. 1931. Paris, Pac. med., Inst. pkarmacol. e t therap.) S c h w a ib .

A. Jendrassik, Zur Kenntnis des D-Vilasterins. IV. Aklivierung von Ergosterin- 
lósungen durch Bestrahlung mit natiirlichcm, Licht. (III. vgl. C. 1930. I. 1640.) Ergo- 
sterinlsgg. (0,05% in A., Schichtdicke 0,5 cm) wurden in C02-Atmosphare u. Quarz- 
oder Cellophanbedeckung dem Sonnenlieht ausgesetzt. Ein Teil der Verss. wurde in 
3450 m Hohe, andere in Budapest (100 m) yorgenommen. In  beiden Versuchsserien 
erlangten die bestralilten Ergosterinlsgg. zum Teil kraftige antiraehit. AVrkg. Es konnte 
die Wirksamkeit auf 1 mg Bestrahlungsprod. 200 internationale Einheiten erreichen, 
d. h. mehr ais den 50. Teil der m it ultrayiolettem Licht erreiclibaren Wirksamkeit. 
Die Absorption von Ergosterinlsgg. nimmt unter der Einw. des Sonnenlichtes fort- 
wahrend ab; ein Zusammenhang zwischen der Abnahme der Absorption u. der Vitamin- 
bldg. war nicht nachweisbar. (Biocliem. Ztsehr. 252. 205—11. 20/8. 1932. Budapest, 
Staatl. Hygien. Inst.) WADEHN.

Howard H. Beard, Robert E. Burk, Howard E. Thompson und Harry Gold- 
blatt, Die antirachitische Aktwierung von Ergoslerin in Abwesenlieit von Sauerstoff. Im 
Hochvakuum destilliertes Ergosterin wurde im Hoehvakuum, also unter 0 2-AusschluB, 
mit einer Queeksilberdampflampe bestrahlt. Es wurde ebensogut aktiyiert wie ein 
n. bestrahltes Ergosterin, der Sauerstoff spielt also bei der Vitaminbldg. keine Rolle. 
Gleichzeitig ergibt sich aus den Verss., daB Hoehvakuumdestillation allein keine Akti- 
yierung herbeifiikrt u. die Vitaminbldg. durch nachherige Bestrahlung nicht stort. 
(Journ. biol. Chemistry 96. 307—12. Mai 1932. Cleveland, Western Univ., School of 
Medicine u. Morley Chem. Labor.) B e r g m a n n .

Richard J. Błock und George R. Cowgill, Das antineuritische Vitamin. 2. Mitt. 
Die Enlfemung von Verunreinigungeń durch Ozydationsmiitd. (1. Mitt. vgl. C. 1932. 
I. 2601.) Die nach der Methode der 1. Mitt. hergestellten salzfreien alkoh. yitamin-Bj- 
Konzentrate enthalten noch reichlich polymere Kohlehydrate u. N-haltige Ver- 
unreinigungen. Vff. yersucliten erstere durch Oxydationsmittel zu entfernen, was nach 
Angaben von ZlLVA (C. 1922. III . 69) uber die Stabilitat des Vitamins gegen Ozon 
aussichtsreich erschien. Es ergab sieh, daB die Oxydation des salzfreien Konzentrats 
bei 100° (10—20 Stdn.) u. bei 61° (in Ggw. des konstant sd. Gemisches A, W, CC14) 
in 5— 10 Stdn. wenig gute Resultate lieferte, wohl aber die Osydation des unreinen Kon
zentrats, das m it Fullererde gewonncn wurde, bei 61° (3—48 Stdn.). Ais Oxydations- 
mittel wurden verwendet Salpetersaure, Toluolsulfochloramidnatrium, C r03 u. K-Per- 
manganat, endlich Wasserstoffperoxyd. Mit H N 03 blieben stets Stickoxyde in den 
Vitaminlsgg., die Verwendung des Toluolderiv. hatte  den Nachteil, daB man die ge- 
bildeten Verbb. erst wieder entfernen muBte, die anorgan. Verbb. hinterlieBen Red.- 
Prodd., die der Reindarst. des Vitamins sehr hinderlieh waren, obwohl die Oxydation 
das Vitamin offensichtlicli nieht angreift — liingegen bewahrte sich H 20 2 sehr gut. 
Vff. geben ein genaues Verf. zur Reinigung des Vitamins an, das das CCl4-Verf. der
1. Mitt. m it dem Oxydationsvers. yereinigt. Die erhaltene Vitaminlsg. ist frei yon 
anorgan. Salzen u. gibt nach dem Verf. von VAN SLYKE keinen Aminostiekstoff. (Journ. 
biol. Chemistry 96. 127—32. April 1932. New York, Columbia Univ., College of Phys. 
u. Surgeons u. New Haven, Yale Univ., Labor. of Physiol Chem.) B e r g m a n n .

Sator Ohdake, Isolierung ton  ,,Oryzyanin“ (antineuritischem Vilamin) aus Beis- 
hautclien. I. Vf. h a t die Unters. des sehon von SUZUKI (Biochem. Ztsehr. 43 [1912]. 89) 
in Reisbautchen aufgefundenen Vitamins B wieder aufgenommen, u. zwar folgt er mit 
einigen Anderungen dem Verf. von JANSEN u . D o n a t h . Das- Vitamin B wurde ais 
Clilorhydrat der Base C12H160 2N4S in monoklinen Tafeln vom F. 250° erhalten. Es 
zeigte in Dosen yon 0,01—0,02 mg pro Tag Heilwrkg. an Tauben u. weiBen Ratten. 
Ais Basaldiat diente fur Tauben: 71% gereinigte Starkę, 15% Fleischextrakt, 10% 
Butter, 4%  Salzmischung nacli Mc CoLLUM, fiir R atten 70% Starkę, 15% Eleiscli- 
extrakt, 10% Butter u. 5% Salzmischung. Im „akt. Oryzyanin*1, wie es nach SUZUKI 
hergestellt wird, ist kein Waclistumsvitamin u. kein Antipellagrafaktor yorhanden. 
Es wurde mittels Silbernitrat u. Baryt in fiinf Fraktionen zerlegt (Einzelheiten im Ori- 
ginal). In  der ersten Fraktion wurde Adenin (aus 1 kg „ak t. Oryzyanin" entspreehend 
3000 kg Reishautchen 25 g) u. Hypomnthin  gefunden; Trennung iiber die Pikrate: 
Adeninpikrat (gelbe Nadeln) ist in W. yiel schneller 1. ais die bei 246° schm. hellgelben 
Tafeln des Hypoxantliinpikrats. Dio zweite Fraktion enthielt Nicotinsaure (53,1 g aus 
1 kg akt. Oryzyanin), F. 255°, Pikrat, F. 219° u. Adenin (1,3 g). In  Fraktion H I fanden 
sich Nicotinsaure, a n t i n e u r i t .  V i t a m i n  u. eine unaufgeklarte Base C3H0N2,
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Chlorhydrat, CjHjNjCI, aus verd. A. dicke Platten, F. 267° (Zers.), die keine Diazo-, 
Biuret- u. Purinrk. gibt u. ident. ist mit einem vom Vf. friiher aus Hefo isolierten, gleicli 
zusammengesetzten Prod. Dasselbe — jedock in anderen Mengenyerlialtnissen — lieB 
sick aus Fraktion IV isolieren. — Fraktion V enthielt NicotinsSure (34,8 g Chlorhydrat 
[farblose Tafeln aus verd. A., F . 245°] aus 1 kg akt. Oryzyanin), eine unbelcannte 
Base C8H 100 3N (4,5 g Chlorhydrat aus 1 kg Materiał; die Formel ist unmoglieh. D. Ref.), 
Chlorhydrat, aus verd. A. lange Tafeln, F. 204—205°, die starkę Diazork. zeigen, u. 
Cholin (10 g Pikrat, hellgelbe Prismen, F. 246°). — Das Vitaminehlorhydrat 
C12H16X j02S-2 HC1 wurde nur in einer Menge von 0,85 g (roh 1,31 g) aus 2 kg „akt. 
Oryzyanin“ erhalten. Es gibt einen farblosen Nd. mit Phosphorwolframsaure oder 
Mereurisulfat, einen brauncn mit Jodjodkali oder DRAGENDORFFscliem Reagens u. 
einen gelben mit Pikrolonsiiure (nicht Pikrinsaure). Der Schwcfel laBt sich in der 
LESSAIGNEsehen Probe, nicht aber dirckt in der wss. Lsg. mit Nitroprussidnatrium 
oder Pb-Acetat nachweisen. Die Verb. gibt dio Diazork., aber in anderer Fiirbung ais 
Histidin, Histamin oder Thymiri (namlich gelblich, nach einigen Minuten schwach rot), 
u. eine schwach griinliclie Fiirbung m it Phosphormolybdansaure u. Ammoniak; die 
Probcn auf Purin u. Arginin sind negatiy. Alkoh. Lsgg. von Goldchlorid u. Platin- 
chlorid geben in monoklinen Tafeln krystallisierende Ndd. Aus der antineurit. Aktivitat 
der Reishautchcn ergibt sich ein Vitamingeh. von 0,0003%. (Buli. Agricult. chem. Soc. 
Japan 8. 11—44. Jan.-Marz 1932. Tokyo Imperial Univ., Faculty of Agricult.) BERGM.

Herbert M. Evans und Samuel Lepkovsky, Die Ersatzwirkung von Fett fiir  
Vitamin B. 2. Mitt. Die Bedexdung des Schmelzpunktes und der Ungesattiglheit ver- 
schiedener Fetle. (1. Mitt. vgl. C. 1928. II. 2733; vgl. auch C. 1932. I. 93.) Vff. unter- 
suchcn, ob die friiher gemaclite Bcobachtung, daB Fctte z. T. Vitamin B ersetzen 
konnen, hinsichtlich des F. u. Sattigungsgrads der F ette irgendwelche Einschrankung 
erfahrt. Sie benutzen folgende Fette: Baumwollsaatol (mit einer Jodzahl von 107,5), 
teilweise hydriertes Baumwollsaatol voni F. 38,0° (80,0), hydriertes Baumwollsaatol 
vom F. 62,0 (1,0—1,5) „synthet. Baumwollsaatol1* (s. unten; Jodzahl 105,0—110,0),
Ol yon Perilla ocimoides (187,0), ein partielles u. ein yolliges Hydrierungsprod. davon 
Tom F. 42,0 bzw. 67,5° (72,0 bzw. 1,0—2,0), CocosnuBól vom F. 25,0° (7,0—8,0), hydrier
tes CocosnuBol vom F. 35,0 (0—0,2) u. „synthet. CocosnuBol“ vom F. 27,0° (5,0), 
endlich Schmalz vom F. 34,0° (60,0). Dio „synthet. Ole“ wurden dargestellt durch 
Verseifung der Ole mit 70%ig. KOH, Ansauern, Sammeln der Saure, Hoclivakuum- 
dest. u. Wiedcryeresterung mit frisch destilliertem Glycerin. Ihre Jodzahl ist kleiner 
ais die der nattirliclien Prodd., weil ein kleiner Teil der ungesatt. Sauren bei der Hoch- 
yakuumdest. im Riickstand blcibt. — Um dio Absorption des Fcttes festzustellen, 
wurde das yerbrauchto F u tter genau kontrolliert u. der Fettgeh. der Faeces crmittelt. 
Ais Test wurde das Wachstum von R atten gewahlt, die zum F u tter auBer bestimmten 
Mengen Hefo (ais Vitamin B lieferndes Materiał) die genannten Fette zugesetzt bekamen. 
Mit Ausnahmc der Fette, die infolge ihres hohen F. (z. B. 62°) nicht ganz absorbiert 
werden, konnen alle untersuchten Praparate unabhangig von F. u. Jodzahl Vitamin B 
ersetzen. Auch dic Hydrierung der natiirlichen Ole unter sehr energ. Bedingungen 
(170°, holie Drucke), sowie die Verwcndung synthet. Fette andert daran nichts, nur 
daB Hydrierung den Absorptionskoeff. etwas verringert. Die synthet. Fette haben 
ansclieinend etwas bessere Wrkg., wohl weil sie wirklich nur aus den Glyceriden be- 
stehen —, wenn sic in klcineren Mengen yerfuttert werden. GroBcre Mengen bewirken 
in vorlaufig noch unerklarter Weise Durehfall, ohne daB aber die Fettmenge in den 
Faces merklich zunimmt. (Journ. biol. Chemistry 96. 165—77. April 1932. Univ. of 
California.) B e r g m a n n .

Herbert M. Evans und Samuel Lepkovsky, Die Ersatzwirkung von Fett fiir  
Vitamin B. 3. Mitt. Die Wirkung der Glyceride einzelner Fettsauren. (2. Mitt. vgl. 
yorst. Ref.) Vff. untersuchen die Glyceride reiner Fettsauren in bezug auf ihre Ersatz- 
wrkg. fiir Vitamin B. Es wurden verwendet Stearin-, Palmitin-, Myristin-, Laurin- 
Caprin- u. Caprylsaureglyeerid. Die Veresterung wurde durch Erhitzen mit iiber- 
schiissigem Glycerin auf 200° unter Durchleiten von C02 (zur Durchmischung u. Ent- 
fernung des gebildeten W.), dann durch Erhitzen im Hochvakuum auf 220—230° 
durchgefiihrt. Wie die Best. der Acetylzahl festgestellt wurde, lagen Gemisehe yon 
Di- u. Triglyceriden vor, u. zwar war das Verhaltnis in den einzelnen Fallcn 68,7: 31,3 — 
71,0: 29,0 -— 43,8: 56,2 — 21,1: 74,9 — 34,9: 65,1 — 8,2: 91,8. Mit diesen W erten 
stimmen die Verseifungszahlen iiberein, nur im Fali dea Caprylsaureglycerids nicht, 
moglichcrweise infolge von Anhydridbldg. Die FF. der Praparate waren 58—59;
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58—60; 53—54; 43; 25— 26; 7—8. Die Fiitterungsverss. ergaben folgendes: In  Ab- 
wcsenheit von Yitamin B bewirken manche Glyceride besseres Wachstum ais natiirliehe 
Fette, besonders das der Myristin- u. der Caprylsaure. Ein Zusammenliang mit der 
S truktur besteht offenbar nicht. In  Ggw. des Vitamins B  (Hefe) zeigen sieli die natilr- 
liclien Fette den untersuchten Glyceriden iiberlegen. Stearinsaureglycerid ersetzt 
Vitamin D nielit, vermutlieli infolge schlechter Resorption; jedoch liat diese niclits 
m it dem liohen F. zu tun, da aucli Stearinsaureatliylester (F. 25—26°) kaum besser 
absorbiert wird. Bei grofien Hefemengen erniedrigten einige Glyeeride sogar das 
Wachstum unter das bei fettfreier Diat. Stearinsaureglycerid bewirkte ziemlicli 
kleines, ihr Athylester noch geringeres Wachstum. PalmitinsEturciithylester wirkto 
wie Caprylsaureglycerid. (Journ. biol. Chemistry 96. 179—88. April 1932. Berkeley, 
Univ. of California.) BERGMANN.

Tillmans, Uber unsere gegenwartigm Kenntnissc vom Wesen des C-Vitamins. 
Zusammenfassender Bericht. (Ztschr. Volksernahrung Diatkost 7. 238—39. 5/8. 1932. 
Frankfurt.) S c h w a ib o l d .

O. Dalmer und Th. Moll, Narkotin und Vitamin C. Eine experimentcll sehr ein- 
gehende Priifung der Angaben von R y g h  (C. 1932. I. 834), daB in reifen Apfelsincn 
antiskorbut., atherl. Substanzen vorkommen, in unreifcn ais dereń Vorstufe Narcotin 
sich findet u. daB man auf chem. Wege (Entmethylierung im Meconinanteil) oder durch 
Bestrahlung Narcotin antiskorbut. wirksam machcn kann, fiilirte zu der Feststellung, 
daB die Angaben von R y g h  unzutreffend sind. Methylnornarcotin, in der Weise wie 
R y g h  hergestellt, zeigte keine C-Wirksamkeit; es konnte allerdings nicht krystallisiert 
erhalten werden. Nach der Methode yon P e r k in  u . R o b in so n  (Journ. chem. Soc., 
London 99 [1911]. 786) konnte aus Kotarnin u. Normeconin nur eine molekulare 
Additionsverb., bei hoheren Tempp. nur ein nicht krystallisiercndes Isomcres des 
Methylnornarcotins erhalten werden, die beide im Meerschweinchenyers. keine Skorbut- 
schutzwrkg. zeigten u. sich auch nicht durch Bestrahhmg aktivieren lieCen. — Weder 
aus unreifen Apfelsinen noch aus KartoffelpreBsaft lieB sich Narcotin isolieren, obwolil 
absichtlich zugesetztes Narcotin unter den yerwendeten Bedingungen glatt regeneriert 
werden konnte. Hingegen lieB sich aus dem KartoffelpreBsaft in kleiner Menge Solanidin 
gcwinnen. Ais endgiiltiger Beweis gegen R y g h  wird angefiilirt, daB friscli bereiteter 
Citronensaft nach dem Neutralisiercn (in C02-Atmosphare) durch Ausatherung keine 
Vermindorung seiner Vitaminwirksamkeit zeigt u. daB im Ather bzw. einer wein- 
sauren Ausschiittlung des ath. E xtrakts keine antiskorbut. wirksame Substanz ent- 
haltcn ist. — Von den Verss. kOnnen nur die folgenden referiert werden: Normeconin, 
CsH60 4. Aus Meconin m it Jodwasserstoff (frisch iiber rotom Phosphor destilliert) 
30 Min. bei 108°. Reinigung durch Hochyakuumsublimation u. Krystallisation aus 
Eg., F. 226—228°. — Die aus Normeconin u. Kotarnin in A. bei 120—123° ais Chlor- 
liydrat erhaltene amorphe Substanz, C20H20O,NCl zersetzte sich bei rascliem Erhitzen 
bei 199—202° (ohne Sehwarzfarbung, aber unter Gasentw.), sio hat Eigg. wie das 
Methylnornarcotin, das durch Entmethylieren von Narcotin gewonnen wird, liefert aber 
m it Diazometlian Gnoseopin. In  sd. A. lieferte die gleiohe Kondensation gelbe Nadel- 
drusen von unscharfem F. (Erweichen yon 110°, dann allmithliche Zers.), die wegen 
der sclilechten Analysen u. der Eigg. nicht ais Methylnornacotin angesproehen werden. 
Das Chlorhydrat, das mit HC1 in A. entsteht u. bei 240—245° schmilzt (Briiunung ab 
230°), hat die Formel C12Hlll0 3NCl eines Spaltprod., es ist vom isomeren gclben Kotarnin- 
chlorid yerschieden. Das Kondensationsprod. gibt aus salzsaurcr Lsg. an Essigester 
quantitativ Normeconin ab, dio wss. Bestlsg. gibt ein amorplles P ikrat u. ein krystallin. 
Perchlorat, die von den Kotarninderiyy. yerschieden sind. Ebenso gibt das Konden
sationsprod. m it Diazometlian Meconin, aber nicht Kotarnin, sondern eine amorphe 
tertiare Base, die aus Kotarnin u. Diazometlian nicht entsteht. Auch Kondcnsations- 
verss. m it Diacetylnormeconin, Dibenzoylnormeeonin, 6-Brom-6-jodnormeconin u. 
dem Dibenzylather des 6-Bromnormeeonins fiihrtcn nicht zum Ziel. (Ztschr. physiol. 
Chem. 209. 211—30. 29/7.1932. Darmstadt, Forschungslab. von M e r c k .)  B e r g m a n n .

Sllinsuke Ohata, Unlersuclmngcn uber experimentellen Skorbut. X II. Uber den 
Schwefelsloffwechsel von Meersclnceinclien bei Vitamin-C-freier Fiitterung. (XI. vgl.
C. 1932. I. 2062.) Der Schwefelgeh. dor yersehiedenen Organe yon an Skorbut er- 
krankten Meersehweinchon zeigt nur geringe Unterschicde gegeniiber den entsprechenden 
Organen n. Tiere m it Ausnahme einer gewissen Erhóhuug des S-Geh. der Lungen 
der skorbut. Tiere. Entsprechende Unterss. des Futters u. der Exkremente ergaben 
geringe Unterschiede, die durch die yerringerte Futteraufnahme der Vers.-Tiere ver-
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ursacht sein diirften. Der S-Geh. des Harnes der Yers.-Tiere war erhóht, wahrsehemlieh 
infolge Abbaues von Kórpersubstanz durch Skorbut. Bemerkenswerte Beziehungen 
zwischen Kranklieitsursache u. Veranderungen im Schwefelstoffwechscl bestehen 
offenbar nicht. (Journ. Biochemistry 15. 285—99. Mai 1932. Tokyo, Jikei-Kwai 
Med. Coli.) SCHW AIBOLD.

Shinsuke Ohata , Untersuchungen uber experime?itellen Skorbut. X III. Ein  
Beitrag zum Studium des Schwefelstoffwechsels von Meerschweinchen bei Vitamin-C-freier 
Futterung. (XII. vgl. yorst. Ref.) In  Yerss. gleicher A rt wie vorst. beschrieben, wurde 
nun auch eine getrennte Best. des verscliiedenartig gebundenen Schwefels durch- 
gefiihrt. Dabei wurde festgestellt, daB der Neutralschwefel von skorbut. Meerschwein- 
chen vcrmehrt ist, die Menge an Atherschwefelsaure dagegen vermindert. Die erhóhte 
Ausscheidung an Sehwefel insgesamt im Harn skorbut. Meerschweinchen ist im wesent- 
lichen auf die vermehrto Ausscheidung von Neutralschwefel zuriiekzufuhren. (Journ. 
Biochemistry 15. 301—10. Mai 1932.) SCHW AIBOLD.

Hilda Black Kifer und Hazel E. Munsell, Vitamingehalt von drei Spinatsorten. 
Futterungsverss. an R atten u. Meerschweinchen. Vitamin A u. B sind in allen 3 Sortcn 
in gleichen Mengen vorhanden, wogegen der Geh. an Vitamin C wechselt. Ein ein- 
deutiger Zusammenhang zwischen Farbę, iiuBerer Beschaffenhcit u. Vitamingeh. war 
nicht festzustellen. (Journ. agricult. Res. 44. 767—71. 15/5. 1932.) W. S c h u l t z e .

Fritz BisclioJf, W .D. Sansum u n d M.LouisaLong, Eine vergleichende TJntersuchung 
iiber mit Oerste oder Alfalfa gefiiiterte Kaninchen. Ein wesentlicher Unterschied im ph 
des Plasmas oder dem C02-Geh. des Blutes der beiden Gruppen von je 7 Tieren wurde 
nicht gefunden. Im Urin schwankte ph bei der Gerstengruppe zwischen 5,2 u. 6,2, 
bei der Alfafagruppe zwischen 8,2 u. 9,5. Bei den Alfalfakaninchen wurden keine patlio- 
log.Anderungen gefunden, bei den anderen tra t  friihzeitiges Sterben ein infolge Mangel- 
diat (bei dreien wurde fettige Veranderung der Leber, bei einem ein diffuser Nephritis- 
herd festgestellt). (Journ. N utrit. 5- 403-—11. Ju li 1932. Santa Barbara, California, 
Cottage Hospital.) G r o s z f e l d .

David Epstein, Die Reaktion des Verdauungskanals des Batrachiers gegenuber 
autonomen Wirkstoffen. Frosch und Króle gegenuber Arecolin. (Vgl. C. 1932. II. 1037.) 
Die Rk. von Oesophagus, Dick- u. Dimndarm yerschiedener Frosch- u. Krotenarten 
gegenuber Arecolin, Pilocarpin, Pliysostigmin, Adrenalin, BaCl2 u. Nicotin wird unter
sucht. Bei Frosch u. Krote besteht dio Versorgung des Oesophagus u. Magens haupt- 
sachlich aus motor. Fasern, wahrend beim Darm im allgemeinen die parasympath. 
Fasern inhibitor. A rt sind. (Journ. Physiol. 75. 99. 30/5. 1932. Univ. of Cape Town, 
Dep. of Pharmacol.) W ADEHN.

M. Loeper und J. Tonnet, Omlsaureproduktion durch Taenia. Der Glykogengch. 
von Tanien nimrnt innerhalb 24 Stdn. ab unter gleichzeitigem Anstieg der Glucose u. 
Oxalsdure, die sich ais Ca-Salzablagerung im Gewebe auch mkr. erkennen laBt. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 106. 716—17. 1931.) Op p e n h e i m e r .

M. Loeper, R. Degos und J. Tonnet, Die Oxalsaurebildung in  einigen glykogen- 
haltigen Geweben. (Vgl. vorst. Ref.) Auch in der Leber des Kaninchens, im Kalbs- 
herzen usw. laBt sich die Oxalsaurebldg. parallel mit dem autolyt. Glykogenschwund 
u. der Glucosevermehrung nachweisen. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 717—18.
1931.) Op p e n h e i m e r .

Viktor Gorlitzer, Die Beeinflussung des Stoffwechsels durch die Halogenwasserstoff- 
sauren im Tierexperiment, mit besonderer Berucksichtigung der Fluorwasserstoffsaure. 
(Vgl. C. 1932. II. 1032.) Der Stoffwechsel der weiBen Maus crfiihrt durch per- oder 
subcutane Yerabreichung von HF-Lsg. eine erhebliche Senkung. HC1 in gleicher Konz. 
zeigt keine Stoffwechselverminderung. HBr u. H J  bedingen Stoffwechselsteigerung. 
Auf Kauląuappen wirkt H F entwicklungshemmend. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
165. 443—61. 10/5. 1932. Wien, Krankenh. d. Stadt.) Zirm.

Joachim Frhr. von Ledebur, Einflufi der Monojodessigsdure auf Refkztdtigkeit, 
Gaswechsel und Zuckerverbrauch des Zentralnenensystems. Die fragliche Saure (1: 15 000) 
vergiftet das Riickenmark des Frosches, so daB dessen Reflexerregbarkeit aufhort. Der 
Gaswechsel erscheint auch noeh im Laufe der nachsten Stde. nur wenig herabgesetzt, 
u. sinkt erst dann betrachtlich ab. Der Zuckerverbrauch des Riickenmarkes ist durch 
die Vergiftung fast volhg gehemmt. Zusatz von Milchsaure hatte auf den Riickenmark- 
gaswechsel nur geringen EinfluB. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 230. 229—37. 21/6. 1932. 
Breslau, Univ., Physiolog. Inst.) '  SCHW EITZER.
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Joachim Frhr. von Ledebur, Die Acetylcholinkontraktur des quergestreiften 
Muskels nach Monojodessigsdurevergiftung. Acetylcholin bewirkte bei mit Monojod- 
essigsauro yergifteten Froschmuskeln eine Kontraktur, die gegeniiber n. Muskeln aber 
nur etwa 60°/o betrug. Dor Aeetylcholinkontraktur folgte bei den ycrgifteten Muakeln 
die typ. Monojodessigsaurestarro. (P f l u g e r s  Areh. Physiol. 230. 394—400. 22/7. 1932. 
Breslau, Physiolog. Inst. d. Univ.) L o h m a n n .

Colin Ashley Mawson, Der Milchsauresloffwechsel des mit Monojodessigsaure 
rergifteten Froschmuskels. I. Der Milchsaurestoffweclisel des anaeróbm Jodacetalmuskels.
II . Der Milchsauresloffwechsel des aeroben Jodacetatmuskels. I . Weder in zerschnittener 
Froschmuskulatur, noch im intakten goreizten Froschmuskel konnte anaerob ein 
Schwund von Milclisaure in Ggw. von Monojodessigsaure nachgewiesen werden. II . Ein 
m it Monojodessigsaure vergifteter Froschmuskel (Sartorius) kann aerob in Ggw. von 
L actat eclir viel mehr Spannung leisten ais ohne Lactat. Wird dabei 0 2 durch No 
ersetzt, so t r i t t  aueh mit Lactat sehr bald Uncrregbarkeit u. Starre ein. In  Ggw. von
0 2 wird ein Teil des zugesetzten Lactats yerbrannt; Vf. nimmt an, daC diese Energie 
zur Resynthese des Phosphagens verwendet wird. Ein Schwund von zugesetztem 
Kreatin zu einem aeroben, m it Monojodessigsaure yergifteten Muskel konnte nieht 
nachgewiesen werden. (Journ. Physiol. 75. 201—12. 21/6. 1932. Manchester, Dep. of 
Physiol., the Victoria Univ.) L o h m a n n .

J. J. R. Macleod, Zuckerbildung und das energieliefemde Materiał des Muskels. 
Aus allgemeinen Erwagungen iiber die GróBe des respirator. Quotienten im Warm- 
bliitermuskel u. den Stoffwechsel des diabet. Tieres wird gefolgert, daB ein Kohlehydrat 
besonderer A rt bei der Muskeltatigkeit unmittelbar yerbrannt wird. Dieses Kohlehydrat 
diirfte dem Muskelglykogen nahe yorwandt sein. (Austral. Journ. cxp. Biol. med. 
Science 9. 119—25. 1932. Aberdeen, Dep. of Physiol., Univ.) L o h m a n n .

F. Plattner und E. Krannich, Uber das Vorkommen eines acetylcholinarligen 
Korpers in den Skelettmuskeln. II . Mitt. (I. vgl. C. 1932. II. 1935.) Bei der Schildkrote 
wurde, ahnlich wio beim Frosch, in den fiir Dauerloistungen beanspruchten Muskeln 
(Retraktoren des Kopfes u. Schwanzes, Testococcygeus, Longus colli, Reetus femoris) 
ein hóherer Geh. an aeotylcholinartiger Substanz gefunden ais bei anderen Muskeln 
(Vastus, Pectoralis). Ebenso yerhalt sieh die Acetylcholinempfindlicbkeit. (P f l u g e r s  
Areh. Physiol. 230. 356—62. 22/7. 1932. Innsbruck, Physiol. Inst. d. Uniy.) L o h .

Th. Naegeli und Fr. Meythaler, Die Beteiligwng der M ilz an der Gallenfarbstoff- 
bildung. Zugleich ein Beilrag zur Ursache des Toluylendiaminiklerus. (Areh. exp. Pathol. 
Pharmakol. 165. 571—82. 10/5. 1932. Bonn, Uniy.-Klinik.) Z ir m .

W. W. Prawdicz-Neminski, Die biologische Bedeutung einiger Ionen. VI. Uber 
den Chemismus der Einwirkung von Gleichslrom auf das lebende Nervengewebe (Polari■ 
salionseffekt). Unter Einw. yon Gleichstrom auf das Nervengewebe u. dic Cerebro- 
spinalachse werden in speziellen Zweikammerapp. die gasformigen Prodd. gesammelt u. 
analysiert. Qualitativo Analysen ergaben Ausscheidung von NH3 in dio Luft der 
Kathodenkammer u. von C02 in die Anodenkammer. Die NH3-Ausscheidimg an der 
Kathode wird ais Resultat dor erregenden Wrkg. auf das Nervengewebe erklart. (Ztschr. 
Biol. 92. 465—80. 6/6. 1932. Kiew, Lab. d. Inst. f. Gesundheitsschutz d. Kinder.) Z ir m .

N. W. Goljachowski, Wirkung des Magnesiums auf das Herz und sein Verhalten 
zu Kalium und Calcium. Verss. am Froschherzen. Mg erhoht die Empfindlichkeit des 
Herzpns bei Erhóhung der Ca-Konz., yerringert sie bei Erhohung der K-Konz. Mg 
yerstarkt eine maBige Ca-Vergiftung u. kompensiert eino maBige K-Vergiftung. Ver- 
giftungserscheinungen bei n. Ca-Geh. aber geringercm K-Geh. der Ringerlsg. werden 
durch Mg yerstarkt. Mg u. Ca konnen sieh aber nieht gegenseitig yertreton; abgesehen 
hiervon nimmt das Mg aber keine besondere Stellung in der Reihe der zweiwertigen 
Ionen ein. (P f l u g e r s  Areh. Physiol. 230. 401—11. 22/7. 1932. Saratów, Lab. f. 
Pharmakologie d. Med. Inst.) LOHMANN.

A. Besredka, Uber die lokale Immuniidł der Haut gegen Arsenik. (Compt. 
Tend. Soc. Biol. 110. 766—69. 11/7. 1932. Paris, Inst. P a s t e u r .) Op p e n h e i m e r .

Lśon Binet und A. Arnaudet, Quantitative Veranderungen des Gelialts an reduziertem 
Glutathion in der Leber nach verschiedenen experimentell erzeugten Bedingungen. Zufuhr 
von Na-Hyposulfit laBt den Glutathiongeh. beim n. Tier ansteigen u. hemmt dessen 
Senkung bei kunstlichem CholedochusversehluB. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 1117 bis 
1118. 8/1. 1932.) Op p e n h e i m e r .

Frederick S. Hammett und Dorothy Wall Hammett, Der Einflu/3 der Sulfhydryl- 
■und Sulfozydgruppe auf das differenzierte Wachstum bei der Regeneralion der Schere des
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Einsiedlerkrebses (Pagurm longicarpus). Durch Substanzen mit SH-Gruppe wird die- 
Regeneration beschleunigt. (Protoplasma 16. 253—86. Juli 1932. Philadelphia, The 
Lankenau Hosp., Research Inst.) OPPENHEIMER.

P. Junkersdorf und K. Weinand, Tierezperimentelle Untersucliungen iiber die 
stoffwecliselphysiologische Wirkung des Guanidins. Subcutan injiziertes Guanidin senkt 
nach anfanglichem Anstieg den Blutzuckerspiegel auf sehr tiefe Werte. Der Zeit- 
punkt der Hypoglykiimie ist abhangig vom Emahrungszustand des Tieres. Unter 
der Einw. von Guanidin yerliert die Leber beinahe ihr ganzes Glykogen. Aueh das 
Muskelgljdtogen ist stark reduziert. (Arcli. exp. Pathol. Pharmakol. 165. 462—81. 
10/5. 1932. Bonn, Univ.) Z ir m .

R. Sulzer, Die Dehnungskurve des ruhenden Ymlrikels und die Wirkung des 
StropTiantins. Die Strophantinwrkg. auBert sich an der Ruhedehnungskurye anfangs 
in einer Verstarkung des Verkiirzungszustandcs, wodurcli eine Kontraktur entsteht. 
Dicse ist durch Druck noch zum gróBten Teil losbar. E rst durch langere Einw. hóherer 
Konzz. kommt eine Starre zustande, die durch Druck nicht mehr beseitigt werden kann. 
Strophantin ruft am aktivcn Hcrzmuskel eine Erhóhung der isometr. Druckwerte- 
u. yollstiindigere isoton. Entlecrung hervor. Am rhythm. schlagenden Herzen stellt 
die Verbesserung des aktiven Zustandes eine Verkleinerung des diastol. Herzvolumens 
dar. Bei yorheriger Stauung nimmt gleichzcitig das Schlagyolumen zu. (Ztschr. Biol. 
92. 571—78. 6/6. 1932. Basel, Physiol. Inst.) Z ir m .

Adalbert Van Bogaert, Wirkung des linksdrehenden Epliedrins auf die Chronaxie 
des motorischen Nerven, der sclmellen und der langsamen Mmkeln. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 108. 1132—33. 8/1. 1932.) Op p e n h e i m e r .

J. Raventos, Nicotinwirkung auf die Nervenleilung beim Nerv-Muskelpraparat. 
(Compt. rend. Soe. Biol. 110. 739—40. 1/7. 1932. Barcelona.) OPPENHEIMER.

Etienne Chabrol, R. Charonnat, M. Maximin, R. Waitz und J. Porin, Die 
choleretische Wirkung von Kompositen. (Vgl. C. 1932. II. 1652.) Einige der untersuchten 
Kompositenarten, z. B. Artemisia absinthium, Gnaphalium dioicum, Taraxacum 
densleonis, wirkten stark choleret.; die Sekretion stcigerto sich auf das 3— 4-fache. 
Injiziert wurden die Dekokte aus frischen Pflanzcn auf intravenósem Wege. Ausziige 
aus gctrockneten Pflanzcn sind ebenfalls wirksam. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 1100 
bis 1102. 1932.) W a d e h n .

Raymond-Hamet, Uber die physiologische Wirkung desMezcalins, des Hauplalkaloids 
des Peyotl. Nach Verss. an Hunden wirkt Mezcalin im allgemeinen hypoton. u. vaso- 
dilator. Dic Wrkgg. elektr. Yagusreizung werden aufgehoben. Mezcalin lost anfangs 
starko intcstinale Darmkontraktionen aus. Nach diesem Verh. unterseheidet sich 
also das Mezcalin in seiner pharmakolog. Wirkungsweise betrachtlieh von den chem. 
verwandtcn Aminen: jS-Phenylathylamin u. Aminoathylpyrogallol, dio beide zur 
Gruppo der sympathicomimet. Aminę gehoren. (Buli. Acad. Med. [3] 105. (95) 
46—54. 1931. [Labor. therap. Eacultć Medecine].) M a h n .

Peter Weger, Einwirkung des Baldrians auf die Temperatur. Vf. fand nacli sub- 
cutaner Injektion von Baldrianinfus u. alkoholfreier Tinktur Tomp.-Erhóhung beim 
Jleersehweinchon. Dio an sieli temperaturerhohenden Baldriandosen verstarkon die 
temperaturlierabsetzende Wrkg. des Antipyrins. Die potenzierendo Wrkg. yon Bal- 
drian wird dadurch erklart, daB die lahmcndo Wrkg. des Antipyrins auf das Vaso- 
motorenzentrum im Sinne einer sensibilisierenden Zustandsiinderung verstarkt wird. 
Die temperaturerniedrigende Wrkg. von Natrium santoninicum u. Pikrotozin bleibt 
von Baldrian unbecinfluBt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 165. 652—58. 10/5. 1932. 
Riga, Pharmakol. Inst. d. Univ.) Z ir m .

M. R. Bonsmann, Uber Gewohnungs- und Kumulationserscheinungen unter der 
Wirkung von Narkoticis beim Hunde. Nach mehrmaliger Einverleibung von Luminal 
vcrsehwindet die anfanglich vorhandone Diureseliemmung, wahrend Ataxie u. eere- 
bralo Erseheinungcn an Starko zunehmen. Die Gewóhmmg ist bei Luminal spezif. 
.Lttmmażyorbehandlung yermag nicht die Diuresehemniung yon A. u. Tonephin auf- 
zuheben. Tonephin mit Luminal bedingt eine wcsentliche Verstarkung der Ataxie. 
Veronalnatrium zeigt keino eindeutige Diureseliemmung, wahrend Phanodorm aus- 
gesprochon antidiuret. wirkt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 165. 659—84. 10/5. 
1932. Leipzig, Pharmakol. Inst. d. Uniy.) Z ir m .

Leon Launoy und Jean Coutićre, Eichen der Tozizilćit und der Aktivitat einiger 
Hypnotika aus der Barbitursćiurereihe. Yon einigen Barbitursaurederiw . (Veronal, 
Dial, Soneryl, Amytal, Nembutal) wird die narkot. Breite aus dem Yerhaltnis von
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narkot. u. tox. Einheiten berechnet. Tox. bzw. narkot. Einheiten werden dadurch 
erhalten, daB dio tox. Dose (an Kaninehen ermittelt) u. dio narkot. Dose (die JDose, 
die in 4—6 Min. einen genau definierten narkot. Zustand auslost) auf das gleiche VoL 
aąuimolokularer Lsgg. bezogen werden. Der quantitative Vergleich der narkot. Breite 
der 5 Verbb. wird so gewonnen, daB tox. u. narkot. Einheiten von 1 g Veronal ais 1 
gesctzt u. die tox. u. narkot. Einheiten der anderen Verbb. auf diesc Einheit (tox. 
bzw. narkot. Wert) des Veronals bezogen werden. Fiir die 5 Verbb. werden fiir die 
narkot. Breite folgende Yorgleieliszahlen erhalten: Veronal 1, Dial 1,04, Soneryl 1,22, 
Amytal 1,21 u. Nembutal 1,6. (Buli. Acad. Med. [3] 105. (95) 973—77. 1931.) Ma h n .

Walther Laubender und Wilhelm Ost, Vergleichcnde pharmakologische Priifmg  
ziceicr nener Lokalanaslhetiea: Percain und Pantocain. Pereain u. Pantoeain lmben 
die gleiche anasthesierende Wirksamkeit bei vergleiehender Priifung an den sensiblen 
Nervenendigungen der Frosclipfote. Bzgl. der Dauer der Aniisthesie ist Percain dem 
Pantocain uberlcgen. Der gleiche Befund wurde an der Kaninchencornea erhoben. 
Dic Priifung der Wirksamkeit an der motor. Nervenfaser ergab, daB bei niederen 
Konzz. das Pantocain, bei hoheren dagegen das Percain rascher wirksam ist. Percain 
ii. Pantocainkonzz., die an der sensiblen Nervenfaser in der gleiehen Zeit zur Leitungs- 
unterbrechung fiilircn, yerhalten sich M e 3 :1  bis 5 :1 . Am Kaninehen erweist sich 
Percain ais doppelt so giftig wie Pantocain. (Areh. exp. Patliol. Pharmakol. 165. 520 
bis 537. 10/5. 1932. Frankfurt/M ain, Univ.) Z ir m .

A. M. Master und Alfred Romanoff, Beliandlung an rheumalischem Fieber Er- 
krankter mit und ohne Salicylate. Eine klinische und elektrocardiographische. 
Sludie. Salicylate verhindern nicht das Auftreten von Herzkomplikationen bei rheu- 
mat. Fieber, obwohl sie ais Antipyretica u. Analgetica besonders gccignet sind. (Journ. 
Amer. med. Assoc. 98. 1978—80. 4/6. 1932. New York.) Ge h r k e .

Frank W okes, Der antiseptische Wert und die Tozizitdt von Mentholisomeren. 
Die Wirksamkeit von d-Menthol, d,l-Menthól, d,l-Isomenthol u. d,l-Neomentliol ist, 
verglichen mit l-Menthol, unter Schwankungen bei den yerschiedenen Bakterienartcn 
etwas starker. (Cjuarterly Journ. Pharmac. Pliarmacol. 5. 233—44. April/Juni 1932. 
London, Pharmaceut. Soc. of Sc. Be., Pharmacol. Lab.) O i t e n h e i m e r .

Henry Blanc, L’ćpreuve de la phenol-sulfone-plitaleine en chirurgie urinairc. Paris: Masson 
et Cie. 1932. (186 S.) 8». 25 fr.

J. Jacobson, Le traitement du trachomo par 1’ether bcnzyl-cinnamique. Paris: J. B. Baillicre 
et fils 1932. (72 S.) Br.: 24 fr.

Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie m it Berticksichtigung der experi- 
mentellen Pharmakologie. Hrsg. von Albrecht Bethe, Gustav v. Bergmann, Gustav 
Emden, A. Ellinger. Bd. 18. Berlin: J . Springer 1932. 4°.

18. Xachtrago u. Generalreg. zu Bd. 1— 18. (XVI, 764 S.) M. 98.— ; Hldr. 
M. 106.— .

F. Pharraazie. Desinfektion.
Walter Hecht, Wolfgang Himmelbaur und Wilhelm Koch, Versuche iiber 

den Einflufi der Hohenlage auf Ertrag und Oehalt einiger Arzneipflanzen. (Heil-Gewiirz- 
Pflanzen 14. 121—49. 11/6. 1932.) P. H. S c h u l t z .

W. Peyer und K. Rosenthal, t/ber Exlractum Frangulae fluidum. Systemat. 
Unters. von Handelsprodd. u. selbst hergestellten Extrakten. (Pharmaz. Presse 37. 
Wiss. prakt. H eft 66—67. Mai 1932.) P. H. SCH U LTZ.

P. Rom, Untersuchung einer kleinkomigen Secale comutum Drogę. Die Unters. 
eines im Handel befindlichen Muttcrkorns von 6—12 mm Lange ergibt, daB es den 
gleiehen Alkaloidgeh. aufweist wie n. Mutterkorn. Auch die Ole zeigen bis auf die 
SZ. ubereinstimmende Werte. (Pharmaz. Monatshefte 13. 84—85. April 
1932.) P. H. S c h u l t z .

A. Ritter von der Osten, Anbau und Oewinnung von Yerba Mata in Argentinien. 
(Heil-Gewurz-Pfianzen 14. 149—52. 11/6. 1932.) P. H. SCHULTZ.

W. Peyer und F. Gstirner, Der Mate des Handels. Geh.-Bestst. versehiedener 
Handclssorten. Mkr. Unters. Kaffeinbest. Best. des Wasserewtraktes. Rohfaserbest. 
Gerbstoffbest. Angaben iiber pharmakolog. Arbeiten anderer Autoren. Gcschmacks- 
verbesserung. (Apoth.-Ztg. 47. 672—74. 4/6. 1932. Halle.) P. H. S c h u l t z .

Heinrich Miinkner, Die modemen Schlafmittel der Fettreilie. Einteilung der 
Schlafniittel auf Grund der genet. Zusammenhange unter besonderer Berucksichtigung
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der chem. Konst. u. therapeut. Wrkg. Additionsverbb. (Apoth.-Ztg. 47. 642—46. 
28/5. 1932. Stolp.) P. H. SCHULTZ.

Aage Nyfeldt, Uber ,,Leberprdparate“. Vortrag. Kurze, allgemcine Ubersicht 
iiber perniciose Anamie u. Praparate zu ihrer Bekampfung. (Dansk Tidsskr. Farmaci 6. 
125—33. Ju li 1932.)  ̂ E. Ma y e r .

A. Lemaire und 0 . Gaudin, Die Pyrethrine in der Krdtzebehandlung. Vff. fanden 
eine fettfreie Gallerte mit 5°/00 Pyrethrinen ais wirksam, unschadlich u. sauber in der 
KrStzebehandlung. (Buli. Sciences pharmacol. 38. 692—94. 1931.) H a r m s .

Frank H. Sedgwick, Medizinische Haarpflegemittel. Die bewahrten Mittel zur 
Bekampfung yon Haarkrankheiten werden besprochen. (Manufacturing Chemist 3. 
136—39. Juni 1932.) Gr im m e .

R. L. Mayer, Therapeutische Neuheiten. Interruptin neu (KUTTNER u. S t a r k ę , 
F a b r . CHEM. P r a p a r a t e , Berlin SW 29): Fett- u. luftblasenfreie stcrile salbige M., 
dic Ausziige von Hypophysenhinterlappen enthiilt. Der J-Geh. des fruheren Praparats 
(C. 1931. I I . 1315) ist fortgelassen. Aretin-Provocol Leunbach (CHEM. Y e r t r i e b s -G e s . 
Wiesbaden): Neuer Name fiir Provocol (C. 1931. II. 2481). Es ist noch J-haltig. (Chcm.- 
Ztg. 56. 481—83. 18/6. 1932. Breslau.) H a r m s .

— , Neue Arzneimitlel, Spezialitalen und Geheimmiltel. Sarkolyl (I . G. F a r b e n - 
i n d u s t r i e , A k t .-G e s . ,  Frankfurt a. M.): Sterile, schwach alkal. Lsg. von 2,5 g 
Muskeladcnylsaure (Adcnosinphosphorsaure) ais Na-Salz +  7,5 g NaCl je Liter, in 
Ampullen zu 1 ccm. Identitatsrkk. u. Priifungen s. Original. Intravenós, intramuskular 
oder subcutan gegen alle Formen dor Angina pectoris u. zur unterstutzenden Therapie 
der Herzmuskelstórungen. (Apoth.-Ztg. 47. 774. 29/6. 1932.) H a r m s .

— , Neue Arzneimitlel, Spezialitalen und Geheimmiltel. Evipan ( „ B a y e r -M e i s t e r  
LuciUS", I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t .-G e s ., Leycrkusen a. Rh.): N-Methylcyclo- 
hcxenylmethylmalonylureid, F . 143—145°, wl. in W. u. A., 11. in h. A. u. Essigester. 
Typ. Einschlaf- u. Wiedercinschlafmittel bei Schlafmangel wegen Nichtcinschlafens 
oder vorzeitigem Erwachen nach kurzem Spontansehlaf, ferner bei geringer Schlaftiefe, 
das auch noch in den friihen Morgenstunden gegeben werden kann. Tabletten zu 0,25 g. 
— Per-Abrodil (Herst. ders.): 35%ig. sterile wss. Lsg. yon 3,5-dijod-4-pyridon-N-essig- 
saurem Diathanolamin. Je  ccm 0,175 g J . Zur Rdntgcnkontrastdarst. des Nieren- 
bcckcns, der Harnleiter u. der Blase, ferner yon GefaBbezirken, Gelenken u. Fisteln. 
Identitatsrkk. u. Priifungsmethoden beider Praparate s. Original. (Apoth.-Ztg. 47. 
830—31. 13/7. 1932.) H a r m s .

— , Neue Arzneimitlel. Isarol ,,Ciba“ (ClBA B e r l i n  A.-G., Berlin-Wihnersdorf): 
NH4-Salz der sulfonierten Dest.-Prodd. bituminoser Schiefer. Dickfl., braunrote M.,
1. in W., Glycerin u. A. S-Geh. 10%- Rei Acne, Psoriasis, Vaginitis usw. Rezcpt- 
formeln s. Original. (Apoth.-Ztg. 47. Nr. 40. Beilage Neue Arzneimittel etc. Heft 11. 
Łfg. 1. 21—24. 1932.) H a r m s .

H. Mattis und E. Mandrysch, Zur Sterilisation des D. A .-B . VI. Entgegen 
B u d d ę  (C. 1931. I. 1479), tibereinstimmend mit K o n r ic h  (C. 1931. II. 273) sind Vff. 
der Ansicht, daB die vom D. A.-B. VI yorgeschriebene Dampfsterilisation bei 100° keine 
Keimfreiheit des Sterilisationsgutcs gewiihrlcistet. (Apoth.-Ztg. 46. 897. 1931. Koln- 
Miilheim, Lab. d. Troponwerke Dinklage u. Co.) H a r m s .

F. Amelink, Eine neue Ster iii sationsmethode fu r  Jodoform. Ist Jodoform sterilt 
(Unter Mitarbeit von N. J. M. Vorstman.) Die ublichcn Sterilisationsmethoden 
sind fiir Jodoform nicht zweckmaBig (Begriindung). Vf. hat dio etwas modifizierte 
Methode von S a n d e r s  (C. 1927. I. 1188) auf Jodoform angewandt, die auf der 
Neigung des Formaldehyds (aus Paraformaldehydtabletten) beruht, mit EiweiBstoffen 
unl. Verbb. zu bilden u. somit Mikroorganismen abzutoten. Die Methode bewahrte 
sich, wenn dafiir Sorge getragen wurde, daB der Formaldehyd das Pulver gut durch- 
dringen konnte. Formaldehyd geht unter den Bedingungen der Sterilisation mit Jodo
form keinerlei chem. Rk. ein u. liiBt sich aus dcm Pulyer leicht wieder entfernen. — 
Zur Frage, ob Jodoform an sich steril ist, stellte Vf. fest, daB es nach yorheriger Infi- 
zierung nach 2-monatiger Aufbewahrung fiir sich unter LuftabschluB keimfrei war. Es 
besitzt also nicht nur k e i m h e m m e n d e ,  sondern auch k e i m t ó t e n d c  Wrkg. 
Ob diese auf das Jodoform selbst oder etwaige Zers.-Prodd. zuruckzufiihren ist, steht 
nicht fest. (Pharmac. Weekbl. 69. 850—59. 23/7. 1932.) D e g n e r.

Gódecke & Co., Chem. Fabrik A.-G., Berlin-Charlottenburg. Herstellung leicht 
zerfallender Tabletten, dad. gek., daB man den zu tablettierenden Stoff m it Gelatinelsg.
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zusammenbringt, UCHO darauf einwirken lafit, trocknot u. allein oder unter Zusatz 
anderer Stoffe tablettiert. (D. R. P. 555 718 KI. 30h vom 5/2. 1931, ausg. 27/7. 
1932.) S c h u t z .

A. Bukowski sukc. Apteka i Pracownia Chemiczna, Warsehau, Hałtbare 
und farblose Losungen von Adrenalin und Novocain. Zur Entfernung des im W. gel. O, 
wird dieses m it N aH S03 u. HCI gekoeht u. mit NaH2P 0 2 versetzt, das die Rk. des 
Adrenalins m it 0 2 in der wss. Lsg. verhindert; ferner wird Benzoesaure zugesetzt, 
welche den zersetzenden EinfluB des Glases verhindert u. scklieBlieh wird das Adrenalin 
u. Novocain gel. Die Lsg. wird filtriert u. das GefaC m it N2 gefiillt. (Poln. P. 13 966 
vom 16/4. 1929, ausg. 12/9. 1931.) S c h o n f e l d .

Soc. Nouvelle des Mines de Saint-Champ, Frankreieh, Reinigen von ichthyo- 
sulfonsauren Salzen, insbesondere von ichłhyosulfonsaurem Ammonium. Das unreine 
NH.,-Salz wird in verd. Lsg. der Dialyse unterworfen, wodureh insbesondere die Sulfate 
u. andere anorgan. S-Verbb. entfernt werden. (F. P. 729 936 vom 26/3. 1931, ausg. 
3/8. 1932. M . F. M u l l e r .

Gustav Heckert, Munchen, Veredelung von Schieferolen und Schieferolpraparaten,
I. dad. gek., daB man Schieferóle bzw. Schieferólpriipp. m it einer Lsg. von Jod zu 
einer chem. Verb. umsetzt. — 2. dad. gek., daB man entwedcr die Troekensubstanz 
des Schieferólprap. oder eine organ. Lsg. desselben mit einer Lsg. von Jod behandelt.
— Z. B. werden 150 ccm Schieferól (D.u  0,995) m it einer Lsg. von 22 g Jod in 180 ccm 
A. durchgcschuttelt u. 20 Stdn. stehen gelassen. Dann wird das nicht umgesetzte 
Jod m it einer Lsg. von Na2S20 3 entfernt, das Ol filtriert u. der A. abdest. Ausbeute 
an jodiertem Schiefcról 138 ccm; Jodgeh. 0,48%, D.13 1,010; 1. in CS2, CC14, wl. in A.,
II. in A.-A. (1: 1), unl. in W. Die gemaB dem Verf. erzeugten Prapp. besitzen eine be-
achtenswerte therapeut. Wrkg. u. sind besonders wertvoll fur die Behandlung von 
Krankheiten, die durch Milben heryorgerufen werden. (D. R. P. 554 294 KI. 12o 
vom 1/3. 1927, ausg. 7/7. 1932.) R. H e r Bs t ._

Morris S. Kharasch, Chicago, V. St. A., Iteinigcn von Insulin. Man behandelt
insulinhaltiges Materiał in wasserfreier Form mit wasserfreiem fl. NH3, verriihrt einige 
Zeit, filtriert unter AusschluB von Feuchtigkeit, entfernt das NH3 aus dem F iltrat 
durch Absaugen, lóst den Riickstand in W. u. stellt m it HCI auf den isoelektr. Punkt 
(pH =  etwa 5) ein, wobei das gereinigte Insulin  ausfallt. (A. P. 1 866 569 vom 22/8.
1931, ausg. 12/7. 1932.) A l t p e t e r .

Włodzimierz Kurczyński, Lódź, Vilaminhefe. Die Hefe wird ohne Łuftzutritt 
wahrend der Ultraviolcttbestrahlung der Wrkg. eines elektromagnet. Feldes ausgesetzt. 
(Połn. P. 13 573 vom 13/3. 1931, ausg. 12/6. 1931.) S c h ó n f e l d .

Hans Geier, Miinchen, Haarfdrbemittel fu r  lebendes Haar, aus Gemischen von
Seifenlsg. u. Henna, Reng, ŃufibaumMattern, roni. Kamillen, Pyrogallussdure, Sumach 
u. Catcchu, gek. durch einen Geh. an Ziciebelschalen. (D. R. P. 556 338 KI. 30h vom 
12/6. 1929, ausg. 6/8. 1932.) S c h u t z .

Franz Nocker, Stuttgart, Zahnreinigungsmiltel, 1. bestehend aus Lsgg. oder 
Mischungen aus Benzylalkohol bzw. dessen Estern m it niederen Fettsduren u. Verdiinnungs- 
miiteln. — 2. gek. durch einen weiteren Geh. an Fiill- u. Schleifmitteln, die zur Herst. 
von Zahnputzmilleln iiblicher A rt gebrauehlich sind. (D. R. P. 556 490 KI. 30h vom 
22/7. 1927, ausg. 9/8. 1932.) S c h u t z .

H. J. Spitzen jr., De bereiding der galenische praeparaten van de Kederlandsche pharina- 
copee. 5 e  uitg. (Pharmaoeutische teehniek.) 5e, herziene druk. Amsterdam:
D. B. Centen 1932. (44 S.) 8°. fl. 1.— .

E. Weitz, Formulaire des medieaments nouveaux pour 1933. 36e ed. Paris: J.-B. Bailliire 
et fils 1932. (531 S.) Br.: 36 fr.

G. Analyse. Laboratorium.
Heinrich Menzel, Notiz zur praktischen Miscliungs- und Verdiinnungsberechnung. 

Vf. trag t die Gewiehtsmengen der zu mischenden Lsgg. (m u. n) ais Strecken an- 
einander an (Summę a) u. zieht in den entsprechenden Punkten Senkrechte, deren 
Lange dem %-Geh. entspricht (pt, p,, p, bei reinem LSsungsm. 0). Aus den geometr. 
Fliichenbeziehungen ergeben sieh die Formeln zur Berechnung der fehlenden GróBen 
bei 4 bzw. 3 vorgelegten GróBen. (Chem. Fabrik 5. 289—90. 10/8. 1932. Dresden, 
T. H., Anorg.-chem. Lab.) R. K. M u l l e r .
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Rudolf Kóppen, Ein eleklrisch gesteueries Biireitenventil. In  dem yerjiingten 
Toil der Burette ist oin Glashohlkórper cingeschliffen, der m it etwas Spielraum einen 
Eisenkern umsehlieBt. Auf das Rohr is t eine elektr. Spule gesehoben, um die ein 
Fe-Mantel gelegt ist. Durch den elektr. Schalter (Klingelknopf) konnen bei feiner 
AusfluBdiise sehr geringe El.-Mcngen (bis x/ioo ccm) entnommen werden. Hersteller 
des App.: G e b r . R u iis t r a t  A.-G., Gottingen. (Cliem. Fabrik 5. 273. 27/7. 1932. 
Gottingen, Univ., Inst. f. anorg. Chemie.) R. K. M u l l e r .

H. Lober, Wesentliche V erbesserungen zum Ablesen ton Quecksilberthermometern. 
In  den boschriebenen Thermometerkonstruktioncn wird 1. ein in das Glas cingelegter 
roter Emaillestreifen so auf die (Juecksilberkapillare abgebildet, daB dem Beschauer 
das Quccksilbcr rot erscheint, ist 2. die Skala unmittelbar auf eine in das ruckseitige 
Thermometerrohr cingeschmolzeno Emailleschiclit aufgebracht, so daB selbst bei 
stiirksten Erschutterungen eine Verschiebung oder Besclmdigung der Skala ycrmicden 
wird, ist 3. das Thermometerrohr auf der Vordcrseite yerstarkt u. linsenformig aus- 
gebildet, so daB die Skala zugleich mit dem Anzeigefaden yergroBert erscheint. (Glas 
u. Apparat 13. 131—33. 21/8. 1932. Ilmenau, Thuringer Glas-Instrumenten-Fabrik 
A l t , E b e r h a r d t  u . .Ja g e r .) L e s z y n s k i .

Ludwig Ramberg, Einige Worte iiber Mikroicaagen tom Kuldmanntyp. (Vgl. 
C. 1929. II. 1564.) Vf. fordert, daB der Reiter bei Mikrowaagen leichter ais beim 
KUHLMANN-Typ gemacht wird u. daB seine Form so gewahlt wird, daB die Lage 
seines Schwerpunktes bzw. seines Moments, bezogen auf die Mittelschneide der Waage 
unabhangig dayon ist, ob er sich in der Korbo dreht. Geeignet erscheinen „Stab- 
rciter" aus Quarz. (Svensk Kem. Tidskr. 44. 188—91. Juli 1932.) R. K. M u l l e r .

F. Sartorius, Magnetisclie Ddmpfung, Ol- oder Luftddmpfung fiir Analysenwaagen? 
(Chem.-Ztg. 56. 583. 23/7. 1932. — C. 1932. II. 1658.) R. K. M u l l e r .

H. Ebert, Fortsclirittc der Vakuumlechnik. Fortsetzung yon C. 1931. II. 471. 
Neuerungen an Vakuumpumpen, Vakuummantclflaschen, Verbb. von Glas u. Metali 
in Vakuum, Yakuumschaltcr, Bcricht iiber Strómung yerd. Gase. (Glas u. Apparat 13. 
91—93. 99—101. 107—08. 12/6. 1932.) S a l m a n g .

Maruscha von Brandenstein und Hans Klumb, Uber die Verwtndung orga- 
nischer Substanzen in der Hochrakuumtechnik, insbesondere bei dem Belrieb ton Hoch- 
tahiumpum-pen. (Vgl. C. 1931. II. 2358.) Voryerss. mit Apiezon B (vgl. B u r c h , 
C. 1929. I. 176) zeigen eine gegeniiber Hg geringere Eyakuierungsgeschwindigkeit der 
Hochvakuumpumpe. Von n-Dibulylphlhalat (Palatinol C) werden physikal. Kon- 
stanten bestimmt: opt. Durchlassigkeit bis ca. 3200 A nach kurzeń Wellen bei 25 mm 
Dicke, Breehungsąuotient bei 16° 1,381, D. 1,05, Ausdehnungskoeff. der Fl. 7,6-10~4, 
Koeff. der inneren Reibung Fl. 0,37, Dampf 3-10^‘, Capillarkonstante 35 Dyn/mm, 
Yerdampfungswarmo ca. 50 cal/g, spezif. Warme der Fl. 0,4 cal, greift Cu, Messing, 
Fe, Zn in dor Hitze an, nicht merklicher Angriff bei Sn, Al, Cr, Pb, Ni, Braunung bei 
Erhitzen an der Luft, Zers. unter Gasentw. (W., C4Hg, Butylalkohol, Phthalsaure ?), 
nimmt Gase auf, vollige Entgasung nur durch langeres Erhitzen. Bei Verwendung 
organ. Yerbb. ais Treibsubstanz in luftgekuhltcn Diffusionspumpen konnen Drucke 
in der GroBenordnung 10~2—10~3Dyn/qem erzeugt werden, jcdoch bei n. Dibutyl- 
phtlialat nur innerhalb eines engen Temp.-Bereiehs. Vff. beschreiben eine neue 
Pumpenkonstruktion. In  mehrstufigen Hochvakuumpumpen lassen sich organ. Sub
stanzen nicht yorwenden, wohl aber in einfachen Dampfstrahlpumpcn, dio bei einigen 
1000 Bar Vorvakuum einen Druck von ca. 5 Bar erzeugen u. bei Einschaltung einer 
Diffusionsstufe Hochvakuum zu erreichen gestatton. Die Gasaufnahme lśiBt sich 
durch Verwendung fester Treibstoffo, z. B. Paraffin, ausschalton. Ais Manometor- 
fiillung ist n-Dibutylphthalat ungeeignet. (Physikal. Ztschr. 33. 88—93. 15/1. 1932. 
Berlin, Uniy., Physikal. Inst.) R. K. M u l l e r .

C. R. Fellers und J. A. Clague, Ein neuer Festigkeiłspriifer fur Gallerten. Der 
App. bestcht aus einem Metallstab m it angesetztem Plungerkolben. Der Stab ist in 
einer Metallhiilsc gegen eine Fedor yerschiebbar angeordnet. Bei der Benutzung des 
App. wird der Kolben mit wachsender K raft gegen die Oberflache der Gallerte gedriickt, 
bis die Oberflache zerreiBt. Der groBte Druck, den die Gallerte aushalt, ohne zu zer- 
reiBen, wird an einer Skala abgelesen, die sich auf der m it einem Langssehlitz ver- 
selienen Metallhulse bofindet. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 106—07. 15/1. 
1932. Amherst, Mass., Massachusetts State College.) DijsiNG.

S. Lallemand, Uber die Wirksamkeit einer ParaffinohehiclU, bei dereń Verwendung 
ais Sclmtzdecke gegen den Luftsauerstoff. Die 0,-Loslichkeit in Paraffiniil stempelt
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eine Paraffinachicht zu einem denkbar ungeeigneten 0 2-Protektor. Verss. beweisen 
auch, daB 0,-armes W., m it Paraffinachicht bedeckt, stiindig an 0 2 zunimmt, wenn 
auch langsamer ais nicht bedecktes W., aber nach 100 Stdn. den Maximalwert erreicht 
hat, den ungeschutztes W. in 50 Stdn. erreicht. Nur bei geringem 0 2-Geh. der FI. 
bleibt bei Paraffinbedeckung der Gasgeli. fiir 6 Stdn. etwa konstant, nimmt sogar 
etwas ab, weil dio Paraffinachicht etwas 0 2 auch aus der FI. aufnimmt. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 110. 719—21. 1/7. 1932. Strafiburg, Med. Fak., Embryol. Inst.) Ol*}1.

W. Geyer, Verfeinerung der Briickenmethode zur Messung von Elcktrolytwider- 
standen bei hohen Freguenzen. Durch Yerwendung von Hochfrcąucnz (Wellenlango 
zwischen 39 u. 835 m) kann der Wideratand von Elektrolyten nach der Briicken- 
mothode m it einer Genauigkeit von 0,l°/00 gemessen werden; weaentlich ist eine gute 
Abschirmung der einzelnen Teile. Zur Vermeidung von Erwarmung des Elektrolyten 
werden nur sehr schwache Strome verwendet, die dann aelir hoch yeratarkt werden. — 
Vf. miBt dann die Dispersion von MgS04-Lsg. gegen NaCl-Lsg. zwischen 39 u. 185 m 
Wellenliinge gegen 835 m Wellenlango; die Ergebnisse sind im Einklang m it der 
D E B Y E achen  Theorie. (Ann. Physik [5] 14. 299—320. Aug. 1932. Berlin-
Zeuthen.) _ L o r e n z .

Fritz W eigert, Photodichroismus mul Photoanisotropie. X II. Metliodische Be- 
merkungen. (XI. vgl. C. 1932. II. 977.) Vf. besclireibt cin empfindliches Polarimeter 
m it Monochromator, welches zur schncllen u. genauen Unters. der photoanisotropen 
Effekte dienen soli. Weiter wird ein Schema fiir die Ermittlung der Photodoppel- 
brechung u. des Photodichroismus angegeben, zur schnellen Durchmeaaung groBer 
Versuchsserien. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B. 18. 73—87. Juli 1932.) F r i e s e r .

A. P. H. Trivelli, Mikrophotographie mit ultraviolcttem Licht. (Ber. Internat. 
Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 338—41. 1932. — C. 1931. II. 2103.) L e s z .

Paul Kraft, Die Mikrophotographie mit infraroten Stralihn. (Ber. Internat. Kongr. 
wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 341—45. 1932. Jena, C a r l  ZEISS-Werke.) LESZY NSK I.

H. Linke, E in  neues mikrokinematographisches Aufnahmegerdt. Besclireibung des 
mikrokinematograph. Aufnahmegerates der AsKANIAWERKE. Die Aufnahmcfrcąuenz 
dea fiir Forachungsfilme bestimmten Geriites ist cinstellbar yon 100 Bildern/Sekunde 
bis zu 1 Bild/10 Stdn. Der Antrieb crfolgt automat. Zeitmarkierung durch Glimm- 
lampe. (Ber. Internat. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 271—74. 1932. Berlin, 
Askaniawerke, Kinotechn. W erkstatten.) L e s z y n s k i .

Max Haitinger, Methoden der Fluorescenzanalyse. Sammelreferat. (Mikrochemie
11. 429—64. 1932. Wien.) L e s z y n s k i .

Ernst Mayer, Zur Farbmessung. P o le m ik  gegen  P e r r y  (vg l. C. 1932. I. 3087). 
D a s PuLFRICH sche S tu fen p h o to m eter  ia t d em  G uiL D achen A p p . d u rch au s uberlegen . 
(Farbę u . L a ck  1932. 262. 18/5. W ilh elm sh orst.) K oN IG .

Eugen W etzel, G-rundlagen mul Methoden der Bestimmung der Wasserstoffionen- 
konzentration unter besonderer Beriicksichtigung der elektrocliemischm Methoden. Zu- 
sammenfassung. (Suddtach. Apoth.-Ztg. 72. 401—02. 408—09. 26/7. 1932.) SCHÓNF.

E. S. Prsłiewalski, A. V/. Frost und T. N. Karskaja, Standardlosungen und 
staiuiardisierte Priifungsmethoden der Sehwefel-, Salz- und Salpetersaure. Analyaen- 
gang fur die Unters. von H 2SO.,, HNOa u. HC1 auf Reinheit u. Beimengungen. (U. S. S. R. 
Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy Nr. 470. Transact. Inst. pure 
ehem. Reagents Nr. 12. 49—70. 1931.) ScH O N FELD .

Josef Bicskei, tiber die Einstellung der n-Salzsaure mit festem Nalriumthiosulfat. 
(Ztsehr. analyt, Chem. 88. 414—17. 1932. — C. 1932. I. 3087.) W o e c k e l .

R. Hac" und K. Kamen, Bas Thalliumcarbonat ais titrimetrische Eichsubstanz. 
(Collect. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 4. 145—54. April 1932. Prag. — C. 1932. I.
1691.) L e s z y n s k i .

E le m e n te  u n d  a n o rg a n isch e  V e rb in d u n g en .
G. D ’Este, Gasometrische Bestimmungen mittels eines Ureometers von Art des Calei- 

meters. II. (I. vgl. C. 1932. I. 2976.) Vorschriften zur Unters. von Cu- u. Hg-Salzen, 
Bromaten u. Jodaten, Hydrazin, Hypochlorit u. Hypobromit, H 20 2 u. Na20 2. Naheres 
im Original. (Boli. chim. farmac. 71- 437—45. 15/6. 1932. Venedig.) Grimme.

P. Szeberenyi, Bemerkungen zur jodomelrischen Bestimmung des Polysulfid- 
sehwefels. (Vgl. C. 1932. II. 410.) Bei dem friiher beschriebenen Verf. kann durch zu 
starkes Erhitzen bei unvollstandiger Lsg. des S ein zu geringer J 2-Verbrauch gefunden 
■werden. Vf. fiihrt dies darauf zuruck, daB ein Teil des NaJO in N aJ0 3 iibergefiihrt
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wird, das ais Oxydationsprod. Polythionsauren s ta tt H2S04 liefert. Um dies zu ver- 
meiden, soli man niolit iiber freier Flamme, sondern durch Hineinlegen in sd. W. er
hitzen. (Ztschr. analyt. Chem. 88. 433—35. 1932. Oradea, Lab. f. Hygiene.) R. K. Mu.

P. Mougnaud, Vber eine Bestimmungsmelhode fu r  Fluor. (Vgl. C. 1932. II. 899.) 
In  einer fruheren Arbeit (C. 1931. II. 3019) zeigt Vf., daB die Best. des F 2 in alkal. 
Lsg. ais CaF2 nicht einwandfrei ist. Verss. ergaben jedoch, daB trotz allem diese Best.- 
Form dio beste ist. Es hat sich herausgostellt, daB es gleichgiiltig ist, ob man in 
ncutraler, saurer oder alkal. Lsg. arbeitet, daB die Fallung schneller vor sich goht in 
Ggw. eines grofien Oberschusses von CaCI2 u. daB unter diesen Bedingungen der gebildete 
Nd. leicht durch Zentrifugiercn auswaschbar ist. — Arbeitsyorschrift: In  einer Ag- 
oder Bakelitkapsel wird ein Teil einer Na2F 2-Lsg., der o twa 0,4 g CaF2 entspricht, 
abgewogen. Man dampft auf 5 ccm ein u. fiigt 4 ccin CaCl2-Lsg. hinzu. Es bildet sich 
ein gelatinoser Nd., der sich beim Zentrifugieren mit einigen ccm dest. W. in einem 
Rfihrchen sofort absetzt. Man dekantiert u. bringt ihn in 5 ccm gesatt. CaF2-Lsg. zur 
Suspcnsion, koolit auf, liiBt abkiihlen u. zentrifugiert. Das Auswaschcn mit CaF2- 
Lsg. wird noch einmal wicdcrholt. Dann wascht man 4-mal mit je 5 ccm dest. W. 
Mit einem Minimum an W . wird der Nd. filtriert, dann getrocknet, gegliiht u. gewogen. 
Da die verwendcte W.-Menge 29 ccm betriigt, die theoret. 0,0005 g CaF2 losen kann, 
belauft sich boi 0,4 g der theoret. Fehlor auf 0,132°/o. P rakt. ist er etwas groBer, doch 
gibt die Methode durchaus genugende Werte. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 
1507—09. 25/4. 1932.) W o e c k e l .

R. Heilingótter, Uber die Bestimmung kleiner Kalhnengen neben grofien Mengen 
Magnesia. (Vgl. C. 1925. I. 2251.) In Anlehnung an BoBTELSKY u . Ma l k o w a - 
JANOWSKI (C. 1928. I. 553) schlagt Yf. folgendes Verf. vor: 1—2g  Magnesit 
werden in verd. HC1 gel. u. zur Troekne eingedampft, der Riickstand nach Einw. 
yon etwas konz. HC1 mit W. aufgenommen, durch Aufkochen gel. u. Yon Si02 u. 
unl. Silieaten abfiltriert. Das F iltrat wird mit ea. 1 g NH4C1 versetzt, Fe(OH), u. 
Al(OH)3 mit NHj gefiillt, u. nach Lsg. des Sesquioxyde in verd. HC1 nochmals um- 
gefallt. Die Yereinigten Filtrate werden auf ein Vol. von 250 ccm gebraoht. Man fallt Ca" 
mit 20 g (NH,)2C20 4 bei Siedehitze, filtriert nach 1/2Stde., lóst den Nd. in verd. HC1 u. 
fallt mit dor halben Mcngo Fallungsmittel nochmals so oft, bis eine konstantę Menge 
CaC20 4 erreicht ist. Der Mg-Geh. ergibt sich aus der Differcnz. (Chem.-Ztg. 56. 582 bis 
583. 23/7.1932. Zwickau, Off. Chem. Unters.-Lab. Dr. H. W o l f  G. m. b. H.) R. K. Mu.

L. Malaprade, Beitrag zur Bestimmung des Mangans in  eisenhaltigen Erzeugnissen. 
Bei der Okydation von Mn+2 zu Mn+7 m it (NH4)2S20 8 kann in Lsgg., die viel Fe ent- 
halten (Lsgg. von Stahlen mit weniger ais l°/0 Mn), nicht Metaphosphorsaure zu- 
gegeben werden, da dor sich bildende Nd. die Titration stórt. S ta tt dessen kann 
Orthophosphorsauro verwendet werden. Bei der Titration des entstandenen Mn+7 
mit H20 2 bildet sich nun Fe-Orthophosphat; es muB ein UberschuB yon H20 2 zu- 
gefiigt werden, der dann mit KMnO., zuriicktitriert wird. Mn+3-Salze reagieren mit 
H20 2 nach: J ln 20 3 +  H20 2 =  2 MnO +  0 2 +  H20 . (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 
241—48. Febr. 1932. Nancy, Faculte des Sciences.) L o r e n z .

I. M. Kolthoff und E. A. Pearson, Die Titration von Zink mit Kaliumferro- 
cyanid. Der Oebrauch ton Diphmylamin oder Diphenylbenzidin ais innerer Indicator. 
Vff. priifen die Methode von Co n e  u. Ca d y  (vgl. C. 1927 .1. 3112), Zn m it K4[Fe(CN)6] 
unter Benutzung von Diphenylamin oder Diphenylbenzidin zu titrieren, auf ihre 
Brauchbarkoit. Die erhaltenen Resultate sind yon den Titrationsbedingungen (Ge- 
sch\vindigkeit der K4[Fe(CN)0]-Zugabe, Temp., direkte Titration oder Rticktitration) 
abhangig. In  Ubereinstimmung mit Co n e  u. Ca d y  wurde gefunden, daB bei der 
Benutzung von Diphenylbenzidin keine Indicatorkorrektion in Iiechnung gesetzt 
werden muB, wahrend beim Gebrauch von l°/0ig. Diphenylamin 0,033 ccm 0,025-mol. 
K4[Fe(CN)6]-Lsg. addiert werden miissen pro Tropfen (0,023 ccm) Indicatorlsg. Vff. 
geben dem Diphenylamin den Vorzug, weil bei der Benutzung von Diphenylbenzidin 
der Farbumschlag zuweilen weniger scharf ist. (Ind. engin. Chem. Analytieal Edition 4. 
147—50. 15/1. 1932. Minneapolis, Minn., Univ. of Minnesota.) DijSING.

A. Okafi, Quantitative Mikrobestimmung von Nickel und Kobalt nebeneinander 
(elektrolytisches Yerfaliren). (Vgl. C. 1932. II. 575.) Zur Best. yon Ni neben Co im An- 
scliluB an das Verf. von WACENMANN (Ztschr. analyt. Chem. 55 [1916]. 348) lost Yf. 
die zusammen an der Pt-Drahtnetzeloktrode abgeschiedenen Motalle in etwas HNOa 
(1: 1), dampft Lsg. u. Waschwasser auf dem Wasserbade fast bis zur Troekne ein u. 
fiihrt die Nitrate sorgfiiltig mit W. in ein Zentrifugierglas iiber. Nach Erwarmen auf
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dem Wasserbade wird 1 ccm 1%'g- Dimethylglyoximlsg. u. NH3 zur Neutralisation 
zugesetzt, zentrifugiert, dic FI. durch ein Capillarróhrchen vorsiclitig abgehebert, der 
Nd. dreimal durch Zentrifugieren mit h. W. gewasehen. Der Nd. wird dann in einigen 
Tropfen HC1 gel., 1—2 ccm H20 2 zugefiigt, die Lsg. in das ElektrolysiergefaB iiber- 
gefilhrt, das Zentrifugierrdhrcben mit 1—1,5 ccm NH3 u. W. gewasehen, bis das Vol. 
der Lsg. 6 ccm betragt. Nach Vertreiben des 0 2 durch Erwarmen auf h. Wasserbad wird 
bei 40—50° elektrolysiert. Co wird aus der Differenz oder durch Rlektrolysieren der 
abgeheberten Lsg. nach Zerstorung des Dimethylglyoxims mit H 20 2 u. HCi bestimmt. 
(Ztschr. analyt. Chem. 88. 431—33. 1932. Briinn, Masaryk-Univ., Inst. f. analyt. 
Chemie.) R . K . M u l l e r .

O rgan isch e  S u b stan zen .
Raymond D. Cool, Die Bestimmung kleiner Atliyljodidmcngen. Durch Behandlung 

mit Cl- oder Br-W. wird das Jodid in Jodat verwandclt. Der HalogeniiberschuB wird 
mit Phenol beseitigt u. J , durch das Jodat aus K J  frei gemacht, durch Thiosulfat- 
titration bestimmt. Die Fehler sollen kleiner sein ais mit der AgN03-Mcthode, wio 
sie ursprunglich fiir die Athyljodidbest. bei Herzminutenyolumenmcssung angegeben 
wurde. (Journ. biol. Chemistry 97. 47—52. Juli 1932. Philadelphia, Univ. of Penn- 
sylyania, Lab. of Pharmacol.) Op p e n h e im e r .

D. S. Davis, Analyse ton Benzolcycloliezanmischungen. Wiedergabe eines Dia- 
gramms: Brechungsindex/Zus. von Bzl.-Cyclohexan-Lsgg. zur Best. dor Zus. reiner 
Bzl.-Cyclohexanmischungen aus dem Brechungsindex. (Chemist-Analyst 21. Nr. 4. 
14—15. Juli 1932. E ast Northficld, Mass.) LORENZ.

John R. Sampey, Kenneth H. Slagle und E. Emmet Reid, Einige analytische 
Reaktionen ton Alkylsulfiden in  Benzol- und gereinigten Naphtlialósungen. Dialkyl- 
sulfide R 2S lassen sich in Bzl.- u. in von ungesiitt. KW-stoffen befreitem Bzn. durch 
Umsetzung m it Bromwasser u. Hydrolyse der entstehenden Sulfiddibromide nach 
(CH3)2SBr2 -f- H 20 — >■ (CH3)2SOj -|- 2 HBr titrieren. Die Methode ist sehr genau; 
Beleganalysen m it Diathyl-, Diisopropyl-, Dipropyl-, Diisobutyl- u. Dibutylsulfid 
in Bzl. s. Original. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 4 . 3401—04. Aug. 1932.) O s t e r t a g .

John R. Sampey und E. Emmet Reid, Einige analytische Reaktionen ton Alkyl- 
mercaptanen in Benzollosung. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der jodometr. Best. von Mereaptanen 
in verd. Lsgg. ist die Rk.-Dauer von sehr groBcr Bcdeutung; namentlich sek. Mer- 
captane werden sehr langsam oxydiert; die Rk. ist bei prim. Mereaptanen in 3 Stdn., 
bei sek. Mereaptanen in 24 Stdn. prakt. beendet. Man kann Mcrcaptane auch acidi- 
metr. bestimmen u. zwar entweder durch Titration der bei der Oxydation gebildeten 
H J  oder der bei der Umsetzung mit HgCl, freiwerdenden HCI. Alle diese Methoden 
sind nur bei Abwesenheit von ungesatt. KW-stoffen anwendbar. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 5 4 . 3404—09. Aug. 1932. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ.) Os t e r t a g .

Maria Maxim, Nachweis und Bestimmung des Dichlorathylsulfids durch Ver- 
brennung. Vf. oxydiert den S des Dichlorathylsulfids durch Verbrennung im offenen 
Rohr zu S 02, das durch Auffangen in 20%'g- BaCl2-Lsg..+. 10—20 ccm H20 2 (Per- 
hydrol M e r c k ) in S03 ubergefiihrt u. ais BaS04 gefallt u. gewogen wird. Das Gas wird 
in das Verbrennungsrohr eingefuhrt,' indem langsam mit KMn04-Lsg. u. CaCl2 vor- 
gereinigte Luft durch die benzol. Lsg. geleitet wird, oder auch durch direktes Ansaugen 
aus einer Gaskammer durch eine Gasuhr. (Chem.-Ztg. 5 6 . 503. 25/6. 1932. Buka- 
rest.) R. Iv. M u l l e r .

C. Kolio und N. Cri?an, Uber den Nachweis des Metliylalkohols in Gegenwart 
ton Athylalkohol auf mikrochemiscliem Wege. Es wird ein Vcrf. beschrieben, um geringe 
Mengen yon CH3OH neben C2H5OH naehzuweisen. 10 Tropfen der Alkoholmischung, die
0,5—50% CH3OH enthalten kann, werden tropfenweise unter Umschuttcln zu 5 ccm 
BECKMANNscher Jlischung gegeben, nach 5 Min. 2—3 ccm abdest., das Aldehydgemisch 
m it uberschiissiger 0,5%ig. Lsg. von Methon (ygl. VoRLANDER, Ber. Dtsch. chem. Ges. 
30 [1897]. 1801) bei 100° gefallt, abgesaugt u. getrocknet. Da bei 500—600 mm das 
Acetaldimethon bei 52°, das Formaldimethon bei 63° sublimiert, lassen sich beide im 
Mikrosublimationsapp. nach E d e r  beąucm trennen u. durch die yerschiedene Krystall- 
form (vgl. K l e in  u . L in s e r , C. 1930. I. 2085) identifizieren. (Bulet. Soc. Chim. 
Romania 13. 82—88. 1931. Bukarest, Pharmaz. Fakultat.) B e r s in .

Mauriee Nicloux, Mikrobestimmung des Alkohols in Alkohol-Luftgemischen. 
Der A. wird leicht u. yollstandig von W. aufgenommen. Bei einer Geschwindigkeit 
des A.-Luftgemisches von 400—500 ccm die Stde. geniigt eine Batterie yon 5 hinter-
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einandergeschalteten Wasohflaschen, von denen die erste von 40 ccm Inhalt m it 22 ccm 
H20 , die anderen von 10 ccm Inhalt mit 4—5 ccm H20  beschickt sind. Beim Vorliegen 
.sehr klemer Mengen A. wird der Inhalt der 4 ersten Wasohflaschen vereint u. der A. 
in dor frtiher angegebenon Weise bestimmt. Dor Inhalt der 5. Waschflasche wird ais 
Kontrolle fiir sieh verarbeitet. — Zur Konz. des A. aus den wss. Lsgg. dient der Dest.- 
App. von S ch loesin g-A u b in . (Compt. rond. Soc. Biol. 107. 527—29. 1931.) W ad.

Gino C arrara, Uber die Glycerinphosphorsauren. (Vorl. Mitt.) (Vgl. CHARPEN- 
TlER u. B o c q u e t , C. 1932. I. 1648.) Auf Grund dor Tatsache, daB Glykole mit 2 OH 
in Nachbarstellung von Bleitetracetat Jeieht oxydiert werden, wahrend Glykole mit 
nieht benachbarten Hydroxylen nieht reagieren (vgl. Cr ie g e e , C. 1931. I. 2188), 
liiBt sieh eine quantitative Best. der ct-Monoglycerinmonophospliorsaure in Ggw. des 
/?-Isomeron durchfiihren: Das eingewogene Gomisch freicr Siiure oder der Salze wird 
24 Stdn. mit einer Lsg. von Totraeetat in Eg. (ca. V10-n.) stelicn golassen, dann mit K J- 
Lsg. versetzt u. das freigewordene J  m it Thiosulfat titriert. In einem Parallelvers. 
wird reine Tetracotatlsg. bestimmt. Aus der Differenz des Thiosulfatverbrauchs erliiilt 
man den Geh. an a-Form. Das Na-Salz der a-Saure liifit sieh ais Hoxakydrat in ein- 
facher Weise aus dem Ca-Salz mit Na2C03 in wss. Lsg. durch Einengen darstellon,
E. 68—70°. Aus dem oc- u. /?-Salz wurdon ferner dio entsprechenden Chinimalze cr- 
halton, E. (a) 158—160° bzw. 178—180° (/S). — lin Verlauf synthet. Verss. wurde die 
Bldg. eines neuen Esters beobachtct, der ais Polyphospluil eines Polyglycerins angesehen 
wird u. durch Abspaltung von n-1 Moll. H ,0  aus n Moll. Monoester entstelit. Das 
Na-Salz war nieht krystallisierbar. (Giorn. Chim. ind. appl. 14. 236—37. Mai 1932. 
Mailand, Soc. An. Carlo Erba.) H e l ij u e g e l .

J. A. Atanasiu und A. I. Velculescu, Potentiometrische Beslimmung von Ben- 
zidin durch Diazolierung. Die Titration von Benzidin mit KNO, wird in 10°/oig. HC1- 
Lsg. bei 60° durchgefuhrt, ais Elektroden diencn Pt-Ni. Dio Potcntialo stelicn sieh 
recht langsam, gegen Ende der Titration etwas schneller ein. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
65. 1080—82. 6/7. 1932. Bukarest, Univ. Inst. f. industrielle Chemie.) L orenz.

P. Rumpf, Untersuchung der Farbreaktion eon Aldehyden, der sogenannten Schiff- 
schen Reaktion. ScHIFFscho Rk. wird die Farbung genannt, die beim Versctzcn einer 
m it S 02 entfarbten Fuehsinlsg. mit Aldehyden auftritt. Der Mechanismus dieser 
Farbrk. soJl durch Absorptionsmessungen untersueht werden. Zunachst wird fest- 
gestellt, daB es sick nieht nm einen Oxydationsvorgang handelt; donn die Rk. geht 
aueh bei volligom AusschluB von 0 2 vor sieh. — Die Absorptionsunterss. werden mit 
Parafuchsin s ta tt Fuchsin durchgefuhrt, da Vf. reines Fuchsin nieht zur Yerfiigung 
stand. Die Spektren boider Verbb. in Lsg. gleieher Aciditat sind ident. Durck Zu- 
satz vou HC1 wird das Absorptionsmaximum in beiden Fallen von 5370 nach 5560 A 
Yersehoben; ahnlich wirkt eine zur Entfarbung mcht ausreichende Menge S 02. Die 
Spolctren der Lsgg. nach Einw. von Aldehyden auf die mit S02 entfarbten Verbb. 
sind unter sieh ident. (Maximum zwisehen 5600 u. 5700 A), aber verschieden von 
Mischungen Fuchsin +  Aldehj’d. Bei der Einw. von Aldehyden auf das m it S 02 
entfarbte Fuchsin bildet sieh eine Yerb. defiinerter Zus. — Mit HCHO vertieft sieli 
die Farbung — im Absorptionsmaximum gemessen — standig wahrend mehrerer 
Stdn. u. bleibt dann uiwerandcrt. J lit Athanal, Propanal, n-Butanal u. Isobutanal 
wird das Maximum der Farbung nach 10 Min. erreicht; die Farbung klingt — bei 
Ggw. von viel S 02 — zuerst rasch, dann langsamer ab u. ist nach einem Tage ver- 
schwunden. Die Hóhe des Absorptionsmaximums ist am gróBten bei Athanal, niedriger 
bei n-Butanal u. Propanal, am niedrigsten bei Isobutanal. Mit Crotonaldehyd ent- 
wickelt sieh die Farbung nur langsam u. nimmt mit der Zeit sehr langsam immer mehr 
an Intensitiit zu. — Bei allen 1. Aldehyden der Fettreiho, soweit sie n. Rk. geben, 
wird das Maximum innerhalb selir weiter Konz.-Grenzen binnen 10 Min. erreicht. 
Wenn sehr wenig S 02 zugegen ist, wird die Lsg. nieht mehr entfarbt; das Absorptions- 
spektrum geht allmahlich in das des Fuchsins in saurer Lsg. iiber. Bei Ggw. eines 
Ubersckusses an Aldehyd entfarbt sieh die Lsg. unter Bldg. eines violetten Nd., dessen 
Spektrum in HCl-Lsg. ident. mit dem der entsprechenden ScH IF Fsehen Base ist. — 
Die meisten aromat. Aldehyde geben mit S 02-reichen Fuchsinlsgg. die n. Rk. Wahrend 
Ketosen nieht einwirken, tr i t t  bei Aldosen unter bestimmten Bedingimgen die Rk. nach 
liingerer Zeit in vermindertem AusmaB ein. — Fuchsin u. Parafuchsin konnen ersetzt 
werden durch: D oB N ER sches Violett, Rosanilinblau u. HOFFMANNsches Violett; 
dagegen nieht durch: Hexamethylviolett, Malachitgriin u. Brilliantgriin; bei dcm 
5-fach methylierten Triaminotriphenylmethan tr i t t  Rk. nur mit HCHO ein. — Nach
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Erorterung dor Salzbldg. von Pararosanilin wird — yielfach in Anlelinung an die 
Ergebnisse von WlELAND u. ScHEUING (Ber. Dtscli. chem. Ges. 54 [1921]. 2527).
— der Mechanismus der lik . diskutiert. F ur den ,,Normalfall“  (Athanal bis Butanal) 
liifit sich folgendes Schema angeben:

/ O — NH —  0,11,. 0
° = < 0 . N H ^ / ^ y 0 * CA-Nfl3-O.S<gH

saures dreibas. Salz 

° ? \ s . n , N R . = /  \ = * c . /
C6H4-N H 'C H < q jI

0 > S -O .N H s= / _ J > « C/  .
\ c6h 1. n h 3/  o

X C II< 0 H
Addition zweier Aldehyd-Moll.

/C .H ,— NH— C < 5 „
° H . o . o .N I i  I ...0 > b  (J-rsIlj \ _ _ _ /  \  o -S  — 011:

\C 0H<.NH S< | ■■= i
—C—O H |

Bildung des Kompleses.
Mit HCHO bildet sich:

° > . o .Nh , ^ > _ c ^ c .h , k h / ° | ; 3

Vf. versucht, diese Ansicht aus den Absorptionsdaten quantitativ zu belegen, u. be- 
spricht dann die Zerstorung des Komplexes im „Nornmlfall"; wenn wenig S02 u. 
Aldehyd zugegen sind, zerfallt der Koinplcx unter Aufnahme yon 3 Mol. W. in:

^ ' s S * C ' N H  /  ^  q^-C8H ,*N H -C H <^5tt i 0 H m  niT^-R
0 > b -U - iN H ł—x  / — l <-0,H.-NH„-QH UH +  0 > b ' ° ' CH< 0 P I  ‘

Dic Erfahrungen aus dieser Unters. lassen sich analyt. yerwerten: durch Verwcndung 
des Spektrographen kann die S 02-Mcnge herabgesetzt werden, wodurch die Empfind- 
lielikcit der Rk. gestcigcrt wird (Vi0—Yioog Aldehyd in 11 Lsg.). HCHO u. Croton- 
aldehyd iassen sieli durch ihr Verh. leicht naehweisen; dureh Aufnahme der Absorp- 
tionsspektren sind auch Athanal, Propanal u. die Butanale unterseheidbar. SehlieBlich 
sind auch quantitative Aldehydbestst. moglieh. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 
503— 28. April 1932. Paris.) L o r e n z .

B estandteile von  Pflanzen u n d  Tieren. 
jo sef Gicklliorn, Mikropliysik und Mikrochemie in der Biologie und Medizin. 

Sammelrefęrat. (Mikrochemie 11. 369— 428. 1932. Prag.) L e s z y n s k i .
A. Bolaffi, Uber die quanlitalive Bestimrnung von Cholin mit spezieller Beriick- 

sichtigung der Bestimrnung in  tierischen Oeweben. Die Methode besteht in der Fixierung 
von Cholin m it HAuCl4, Konz. der alkoh. Lsg., Fallen m it Phosphorwolf ramsaure, Zers. 
des Nd. durch Alkalisierung mit Ba(OH)2, Ausfallcn des Baryts mit H2S04, Fallen 
des Cholins mit RoMANseher Jodjodkaliumlsg., Abfiltrieren des Nd. u. jodometr. 
Titration in Chlf.-Lsg. Nśihcres im Original. (Annali Chim. appl. 22. 205—20. April 
1932. Mailand.) Gr im m e .

Zdenśk F. Klan, Mikrochemische Reaklionen auf Scopolamin. (Vgl. C. 1932.
I. 1126.) Krystalline Reaktionsprodd., dio beim Nachweis ais Fingerzeig dienen 
konnen, gibt Aurichlorid. Literatur. (Casopis Ćcskoslovenskeho Lćkirnietya 12. 91 
bis 94. 15/4. 1932.) Ma u t n e r .

V. Lang und L. Rybaćek , U ber das Adsorptionsvermogen' tablettierter Medizi- 
nalkohle. Drei yerschiedene Handelsprodd. tablettierter Medizinalkohle wurden auf 
das Adsorptionsyermogen gegenuber Lsgg. von Methylenblau u. Sublimat nach den 
Vorschriften des D. A. B. 6 fiir pulyerige Kobie gepriift (die in der Tsehechoslovakei 
giiltige Ph. A. V III enthalt Carbo medicinalis noch nicht). Bzgl. der Adsorption von 
Sublimat entsprach keines der droi Muster den Anforderungen, zwei waren prakt. 
yollstiindig umvirksam; bzgl. des Adsorptionsyerniogens fiir Methylenblau entsprach 
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nur eines den Vorsehriften des D. A. B. 6; ein Muster war yollstiindig unwirksam. 
(Oasopis Oeskoslovenskeho Lekarnictya 12- 165—68. 15/7. 1932.) M a u t n e r .

C. Rohmann und P. Gericke, Zur Wertbestimmung der Medizinalkolilen. Um- 
fassende krit. Bctrachtung der beiden voni D. A. B. VI angegebenen Methoden. Bei 
lioher molekularen Stoffen, wie Methylenblau, stellt sieh das Adsorptionsglciehgewioht 
sehr langsam ein. Vff. benutzen deshalb fiir ihre Verss. Antipyrin. Uber Einzelheiten 
der Methodik u. die Ergebnisse yieler Versuchsreihen (1 Pigur, 7 Tabellen) vgl. Original. 
(Pharmaz. Ztg. 77. 652—55. 22/6. 1932. Jena.) P. H. S c h u ltz .

United Water Soiteners Ltd. und Henry Stafford Hatfield, London, Fort- 
laufende Beslimmung der Menge eines in einer Flussigkeit gelosten Stoffes durch Messung 
eines durch dio Fl. fliefienden clektr. Stromes, dad. gek., daB die Fl. durch die elektrolyt. 
Zelle mit einer solohen gleichbleibenden Geschwindigkeit geleitet wird, daB dor durch 
die Zelle flicBcnde Strom den zu bestimmenden Bestandteil vollstiindig ausseheidet 
oder chem. yerandert. — Von don bekannten Methoden zur fortlaufenden Priifung 
stromender Fil. durch Messung des elektr. Leitvermi5gens unterscheidet sich das neue 
Verf. darin, daB dor zu bestimmende Bestandteil yollstiindig abgeschieden oder cliem. 
yerandert u. die hierzu erforderliche Strommongc bestimmt wird. (D. R. P. 554 671 
K I. 42 1 vom 10/9 . 1927, ausg. 13/7. 1932. E . Prior. 20 /9 . 1926.) H e i n r i c h s .

W illy Kordatzki, Munchen, Vorriclilung zur automatischen Durclifiihrung elektro- 
metrischer Titrationen unter Benutzung einer mittels eines Eintauchstabes betatigten 
tlberlaufbiirette, dad. gek., daB der Eintauchstab m it dem Fortbewegungsmeehanismus 
fiir den Registricrstreifcn eines selbstregistrierenden Voltmetcrs zur Aufzeichnung 
des Potentials der Indicatorelektroden mechan. yerbunden ist u. durch diesen yorwiirts 
bewegt wird, so daB joweils gleichzeitig m it dem Potential der Indicatorelektroden 
die bis zur Erreichung dieses Potentials herausbeforderte Titrationslosungsmenge 
selbsttatig aufgezeiehnet wird. — Dic Vorr. liefert also fiir jeden Augenblick der 
Titration ein eindeutiges Bild yon den chem. Vorgiingen, die sich bis zu diesem Augen
blick in der Reaktionslsg. abgespielt haben. (D. R. P. 555 990 KI. 42 1 vom 13 /10 .
1929, ausg. 1/8. 1932.) H e i n r i c h s .

Erich Habann, Berlin, Vorriclilung zur Festslellung und Messung von beslimmten 
Gasen in Gasgemischen. 1. dad. gek., daB das Gasgemisch an einem elektr. K ontakt, 
z. B. einem Kontaktdetektor, der dio Fahigkeit besitzt, die versehiedenen Gase vor- 
schieden stark an der Kontaktstelle zu adsorbieren, yorbeigeleitet wird u. die Strom- 
bzw. Spannungsiinderungen am K ontakt gemessen werden. — 2. dad. gek., daB ein 
K ontakt benutzt wird, der, insbesondere in Luft, eine fallende Charakteristik auf- 
weist. — 3. dad. gek., daB eine Vielzahl von Kontakten in Form eines Pulvers oder 
eines Pulvcrgemisches, das sich zwischen zwei Metallelektroden befindet, verwendet
u. das zu untersuohende Gas am Pulver vorbei oder durch das Pulver hindurehgeleitet 
wird. — 2 weitere Anspriiche. — Die auswahlende Adsorption des Kontaktes hangt 
yon der chem. Bescliaffenhoit der Elektroden des Kontakts ab. So adsorbiert ein 
K ontakt aus ZnO u. einem diinnen Metalldraht, der sich lose gegen das ZnO lehnt, 
yorzugsweise 0 2, dagegen ist die Adsorption yon H 2 sehr gering. Bringt man daher 
cincn solehen Kontakt in Luft u. schickt einen konstanten elektr. Strom durch dio 
Kontaktstelle, so ist die GroBe der elektr. Spannung direkt ein MaB fiir den Geh. der 
Luft an H 2. (D. R. P. 555 991 KI. 4 2 1 vom 2 6 /2 .1 9 3 1 , ausg. 3 /8 . 1932.) H e i n r i c h s .

Karl Schultze, Altona-Blankenese, Feuchtigkeitsmesser m it einem hygroskop. 
Stoff in Faden- oder Bandform, dad. gek., daB der hygroskop. Stoff Agar-Agar ist. — 
Dieser in Faden- oder Bandform yerwendete Stoff soli das bei Feuchtigkeitsmessern 
ubliche menschliche Haar ersotzen, weil seine Empfindlichkeit groBer ist ais die des 
mensclilichen Haares. (D. R. P. 551723 Kl. 42 i vom 20 /7 . 1930, ausg. 3 /6 . 
1932.) __________ ___________  H e i n r i c h s .

Georg von Hevesy, Chemical analysis by x-rays and its applications. London: McGraw-
Hill 1932. (333 S.) 8°. 18 s. net.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

C. G. Haubold A.-G., Gropieistungszentrifugen. In der neuen Konstruktion ist 
das Sehalmesser durch eine Loffelaustrageyorr. ersetzt. AuBcrdem ist eine automat.
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Druckolsteuerung angcbracht. Die Yorteilo der Konstruktion werden besehrioben. 
(Chem.-Ztg. 56. 632—33. 10/8. 1932. Chemnitz.) 11. K. M u l l e r .

— , Die dektroslalischc Abscheidung. Ihre Anwcndung zur Enlfemung von Staub 
mul Nebel aus Oasen. Theoret. Grundlagen. Anwendung in versehiedenen chem. 
Industrien. (Chem. Agc 27. 100—02. 30/7. 1932.) ScHUSTER.

T. C. Angus, Das neue Katathermometer. Durch ErhChung des Kiihlbereichs wird 
dio Anwendungsmóglichkeit ausgedchnt. Vf. gibt ein Nomogramm fiir dio Bereclmung 
von Łuftgeschwindigkeiten u. des Kiihlvcrm6gens. (Chem. Engin. Mining Rcv. 24. 
343—44. 5/7. 1932. London, Schule f. Hygiene u. Tropenmcdizin.) R. K. M u l l e r .

R. Plank, Neue Kdlłemillel. Dio von der amerikan. Kalteindustrie neuerdings 
empfohlencn organ. Cl-F- Verbb. werden krit. auf ihre Eignung ais Kaltemittel gepriift. 
Bei CF2C12 (vgl. M i d g l e y  u . H e n n e ,  C. 1930. II. 594) ist der relativ hohe Dampf- 
druck gcgeniiber CH3C1 u. S 0 2 ungiinstig, in Ggw. von W. muB sowohl Korrosion 
ais auch boi etwaigen Undichtigkeiten Vergiftung durch das nach CF2C12 +  HaO =  
COCl2 +  2 HE entstehende COCl2 bofiirehtet werden. Dieselben Gefahren bestehen 
bei CFC13, das an sich ais Kaltemittel fiir Turbokompressoren gccignet ware. CP3C1 
diirfte gegeniiber C02 einige Vorteile aufweisen. — Die Vergiftungsgefahr bei C11 f i l  
wird oft iibertrieben, eine Sicherung liegt in der Anwcndung eines Zusatzes von Riecli- 
stoffen wio Acetophenon, wodurch dio Erkennung von CH3C1 in Luft sicliergcstellt 
ist. — Yf. gibt fiir CE2C12 eine Dampftabelle u. ein i, log p-Diagramm. — Melhyl- 
formiat vcrd. Sclimicrol nicht, ist aber feuchtigkcitsempfindlich, es diirfto sich vor- 
wiegend fiir hermet. gekapselte Kleinkaltemaschinen eignen, ebenso auch Dimethyl- 
iilher. SF a (vgl. SciIUM B u. G a m b le ,  C. 1931. I. 913) ist sehr inaktiv u. ungiftig, 
vor C02 hat cs ais Hochdruckkiiltemittel den Vorteil, daB sein krit. Punkt ( +  88,9°) 
holicr liegt, prakt. Erfahrungen sind nicht bekannt. (Ztschr. ges. Kalte-Ind. 39. 133
bis 136. 154—58. 1 Tafcl. 1932. Karlsruhe.) R. K. M u l l e r .

Typke, Uber Gefrierschutzmitlel f  ur Autokiihler. Vf. vergleicht nach der Sehmclz- 
temp. der Ausschcidungen die Gcfrierschutzwrkg. von A., Reinglycerin, Dixol, 
Glysantin, Athylcn-, Propylen- u. Butylenglykol u. Propylalkohol bei verschiedenen 
Konzz. (20—50 Vol.-%). Ais billigstes Schutzmittel ergibt sieh DAB G-Glycerin, 
wahrend die reine Frostschutzwrkg. bei Glysantin am hoehsten ist. (Ztschr. Eis- u. 
Kiilte-Ind. 25. Nr. 4. 5—7. Petroleum 28. Nr. 23. Motorenbetrieb u. Maschinen-
schmier. 5. 6—7. 8/6. 1932.) R. K. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Wilhelm Pungs 
und Karl Eisenmann, Ludwigshafen, Wiedergcwi?inung fliicJUigcr Losungsmitłel. Ais 
Waschfl. werden dio bei der katalyt. Hydrierung von Kohlenoxyden entstehenden 
Nebenprodd. verwendet, die aus hochmolekularen Alkoholen, Ketonen, Aldehyden u. 
unbestimmten saucrstoffhaltigen organ. Verbb. bestehen. Soleho Waschfll. sollen mit 
einem Kp. iiber 200° bei 20° bis zu 59% ihres eigenen Gewichtes an Bzn. aufnehmen. 
(A. P. 1 839 702 vom 19/4. 1928, ausg. 5/1. 1932. D. Prior. 21/5. 1927.) H o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Ilerstellung 
von Emulsionen und Suspensionen in W. unl. oder scliwer 1. organ. Verbb., z. B. von 
aliphat. bzw. hydroaromat. Alkoholen u. Ketonen, wie Cyclohexanol oder Gyclohexanon, 
Anilin, ólsdure, Farbsloffen u. dgl., ausgenommen hoher molekulare, aliphat. KW- 
stoffe u. Verbb., die Phenolhydroxylgruppen enthalten, in W., dad. gek., daB ais Dis- 
pergiermitlel saure Oxybenzolphosphorsaureesler oder dereń Salze, z. B. Dikresylphosphat, 
allein oder zusammen mit anderen Emulgatoren, wie Seifen oder Sulfonsiiurcn, ver- 
wendet werden. (Holi. P. 25 696 vom 20/11. 1926, ausg. 15/1. 1932, D. Prior. 
10/3. 1926.) ŚCHMALZ.

Reiert Johanson, Norwegen, Mischen von festen Sloffen mil Fliissigkeiten. Das 
feste Gut, z. B. CaCN2, aus dem CaC2 entfernt werden soli, wird mittels eines Fiill- 
trichters in der Mitte einer Miscliplatte yerteilt u. beim Rotieren der P latte durch 
yerstellbare, feststehende Scliabcr langsam zum Rande bcwegt. Dem in dunner Schicht 
gelagerton Gut wird am Rande W. entgegengespritzt, so daB die Verteiler u. Misehvorr. 
nicht benetzt werden. Auf einer tiefer liegenden, zweiten Mischplatte wird das Gut 
umgekehrt vom Rande zur Mitte bewegt u. mittels einer Transportschnecko fort- 
geschafft. (F. P. 722110 vom 17/8. 1931, ausg. 11/3. 1932.) H o r n .

Państwowa Fabryka Związków Azotowych w  Chorzowie, Chorzów, Beinigung 
von Salzen, insbesondere vom Schlamm, Ton, Fe-Oxyden u. dgl., welche in der Salzlsg. 
eine Suspension erzeugen, dad. gek., daB das gemahlene Rohsalz mit einer gesatt. Lsg.

135*
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desselben Salzes vermischt, dann absitzcn gelassen u. die Suspension von der Lsg. 
in einem besondercn App. abgetrennt wird. Die gesiitt. Rohsalzlsg. kann im Kreislauf 
verwendet werden. (Polu. P. 13 923 vom 13/4. 1929, ansg. 5/9. 1931.) SchóNFELD.

Jay Gould Coutant, New York, Iłeinigen ton Oasen, Die h., festo Stoffe, wio 
Asehe, unverbrannte Kohle o. dgl. enthaltenden Gase oder Dampfe werden zunachst 
durch zerapruhtes W. gereinigt u. sodann in einem besonderen Kiihlsystem m it Hilfe 
von fihndiinnen W.-Hautchen gekuhlt. Die gesamte Anlage wird naher besehrieben. 
(A. P. 1866193  vom 8/12. 1930, ausg. 5/7. 1932. F. Prior. 10/12. 1929.) D r e w s .

L’Air Liąuide, Soc. An. pour l ’Etude et l ’Exploitation des Procśdśs Georges 
Claude, Paris, Trcnnen von Oasgemischen. Fiir die Kiilteerzeugimg verwendet mian die 
unter auBerer Arbeitsleistung erfolgende Ausdehnung einer Fraktion des verdieliteten 
Gases. Dic Ausdebnung yerlauft vom Verflussigungsdruck des Gasgemisehes ab bis 
zu einem niedrigen, nahe dem atmosphiir. Druck liegendcn Druck, wobei das Gas- 
gemisch in indirektor Beruhrung mit einem der Trennungsprodd. steht. Die in Frage 
kommendo gasformigo Fraktion wird nach partieller Erhitzung nur zu einem Teil 
expandiert. Der unter Druck stehende Rest wird auf annahernde Umgebungstemp. 
erhitzt, auf hohen Druck verdichtet, danach m it der gleiehen Menge desselben, vor der 
Verdichtung befindliehen Gases in Warmeaustausch gebracht u. liierauf mit der ge- 
samten Menge der genannten gasfórmigen Fraktion in Warmetausch gesetzt. Die hierbei 
in dom unter Hoclistdruck stehenden Gas gebildete FI. wird an geeigneter Stelle aus 
dem Trennapp. abgezogen. (F. P. 729 293 vom 6/1. 1932, ausg. 21/7. 1932. Oe. Prior. 
16/11. 1931.) D r e w s .

Franz Pollitzer, GroBhesselohe und Heinrich Kahle, Hóllriegelslcrouth, Trennen 
von Oasgemischen. Das ais Kuhlmittel fiir das Gas dienende Fl.-Gemisch wird un- 
mittelbar in don Gegenstromwarmetauscher expandiert u. im Gegenstromwiirmetausch 
m it den Frischgasen vcrdampft. Die Dampfe bleiben mit den unverdampften Teilen 
dor FI. in Beruhrung. Weil die hóher sd. Bestandteile sich im fl. Teil ansammeln, so 
siedet der letzte Teil der Fl. bei erheblich hoherer Temp. ais der ersto Teil. Die Ver- 
dampfung findet daher in einem weiten Intervall statt. Das Gemiseh von Fl. u. Darnpf 
wird zu den warmeren Teilen des Austauschers gefiihrt. Die gesamte Trennanlage, 
welcho sich besonders fiir dio Zerlegung yon Koksofengas eignet, wird in Einzelheiten 
naher beschrieben. (A. P. 1865135  vom 24/5. 1929, ausg. 28/6. 1932.) D r e w s .

Soc. Industrielle des Derives de 1’Acetylćne, Frankreich, Verfahren zum 
Aufrechterhalten eines konstanten Gasdruckes in geschlossenen Systemen. Um bei Destst. u. 
Rektifikationen einen genau bestimmten Gasdruclt zu erlialton, sind samtlicho Teilo 
der Vorr. m it einer Ausgleichkammer verbundcn, in der mittels einer Pumpe u. einer 
Fl.-Saule oder eines Sicherheitsventiles ein genauer Druck hergestellt u. erhalten 
werden kann. (F. P. 721 510 vom 22/7. 1931, ausg. 4/3. 1932. D. Prior. 22/7. 
1930.) H o r n .

Platen-Munters Refrigerating System Aktiebolag, Schweden, Absorptionskalle- 
maschine. Das Aufhoren der Warmezufuhr bei den m it fl. Breimstoffen betriobencn 
App. wird durch geeignete MaBnahmen angezeigt, z. B. durch eine Luftsehraube, welcho 
so angebracht ist, daB sie beim Erloschen des Brenners in ihrer Bewegung aufhort. Auch 
kann ein geeigneter Anstrich, dessen Fiirbung sich bei der Erniedrigung der Temp. 
iindert, verwendet werden. So eignen sich z. B. die Jodide des Hg, Ag u. Cu. (F. P. 
729 893 vom 18/1. 1932, ausg. 2/8. 1932. D. Prior. 19/1. 1931.) D r e w s .

Wulff Berzelius Normelli, Deutschland, Periodisch wirkende Absorptionskalłe- 
maschine. Die durch die Absorption des Kaltemittels in einer Fl. oder in einem festen 
Kórper freigewordene Warme wird auf eine Hilfsfl. ubertragen, welehe sie in einen 
Warmespeieher fuhrt; dieser besteht ganz oder teilweisc aus festen, sich verfliissigenden 
Stoffen, wie krystallin. Na-Phosphat. Der Warmespeieher gibt die Warme an die um- 
gebendo Luft ab. Dio Warme kann auch durch eine Fl. abgeleitet werden, welehe mit 
dem ICrcislauf der Hilfsfl. nicht in Beruhrung kommt. Ais Absorptionsmittel fiir das 
Kiiltemittel sind akt. Kohle oder S i02 genannt. — Die gesamte Anlage wird naher be
schrieben. (F. P. 729 550 vom 13/5. 1931, ausg. 26/7. 1932. D. Prior. 14/5. 1930 u. 
17/4. 1931.) D r e w s .

Ernst Koenemann, Berlin-Halensee, Verfahren zur mittelbaren Brzeugung von 
Dampf. Zu E. P. 352 492; C. 1932. I. 2493 ist naclizutragen, daB auBer Zinkehlorid- 
ammoniakat auch andere anorgan. Stoffe in fl. Zustand verwendet werden konnen, 
soweit sie gasformige Wiirmetrager umkehrbar abgeben u. aufnehmen. Hier kommen 
Salze mit angelagerten Gasen in Frage, insbesondore mit angelagertem S 02, CO, C02
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u. NH3, z . B. A1C13-S 0 2. Ferner eignen sich dio NH3-Salze der H3P 0 4, welche sich bei 
Erwarmung unter NH3-Freigabe in NH3-armcre Phosphate yerwandeln, um bei tiefcrer 
Temp. unter NH3-Aufnahme die NH3-reicheren Phosphate zuriickzubilden, z. B. (NH.,),- 
P20 7. (D. R. P. 555 057 KI. 13 g vom 1/2. 1928, ausg. 16/7. 1932.) D r e w s .

F. Brónier, Manuel du fabricant dc produits chimioues. II. Les prbduits chimiąues. Paris:
J.-B. Baillićro et fils 1932. (285 S.) 16°.

Bibliographie des livres francaia d’industrie et de technologie. Paris: J.-B. Baillióro ot fils
1932. (236 S.) Br. 2 fr.

III. Elektrotechnik.
A. v. Nagy, Mycalex, ein hochwertiges Isoliermaierial. (AEG.-Mitt. 1932. 313—15. 

Scpt. — C. 1932. II. 751.) L e s z y n s k i .
M. G. Say und C. R. Maguire, Ober die phołoelektrische Zelle. Theorie der photo- 

clektr. Zelle. Anwendung fiir photometr. Messungen unter besonderer Beriicksichtigung 
dor Photometrie dor elektr. Lampen. (Journ. Roy. Teehn. College 2. 680—88. Jan. 
1932.) __________________ L e s z y n s k i .

Soc. des Electrodes de la Savoie, Paris, Verfahren zum kontinuierlichen Betrieb 
vcm Eleklroófen m it Hohlelcktroden, durch deron am unteren Ende triehterfOrmig 
erweiterte Bohrung der Ofen beschickt wird, dad. gek., daB die Hóhe der Bcschickung 
in der Bohrung mogliehst konstant gehalten wird u. den Elektroden wiihrend des 
Betriebcs eine Drohbewegung oder eine auf- u. abwarts gerichtcte Bewcgung erteilt 
wird. — Durch Anwendung des Verf. wird erreicht, daB die erweiterte Form am 
unteren Ende der Elektrodenbohrung dauernd entsprecliend dem Elektrodenverbraucli 
unvorandert gehalten w ird , so daB oin glciehmiiBiger u. besonders geringer Elek- 
trodenabbrand erzielt u. dio Bldg. yon Ansatzen an der Wandung der Hohlelektrode ver- 
mieden wird. (D. R. P. 552169 KI. 21 h vom 24/2. 1929, ausg. 14/6. 1932. Fr. Prior. 
22/3. 1928.) H e i n r i c h s .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin, Verfahren zur Warmeuberlragung mittels 
eines in dissoziierter Wasserstoffatmosphare erzeugten eleklrisćhen Lichlbogens in An- 
wendung auf das Schneiden von Metallen nach D. R. P. 521 139, dad. gek., daB zwischen 
einer bewegten Elektrodo u. dem dio andore Elektrodo bildenden Werkstiick ein Lieht- 
bogen erzeugt wird. — Der Lichtbogen wird also nicht mehr zwischen zwei schrag 
stehenden Elektrodon gebildet, sondern cs ist lediglich eine Elektrodo ndtig, die an 
der Schneidnaht entlang gefiihrt wird, so daB eine Ersparnis an Elektroden aus 
W-Material sich ergibt. Ferner ist es moglich, das Verf. mit Gleichstrom durchzufiihren. 
indem dio bewegto Elektrodę u. das Werkstiick an die beiden Pole einer Gleichstrom- 
ąuelle angeschlossen werden. (D. R. P. 554 488 KI. 21 h vom 25/8. 1926, ausg. 8/7. 
1932. A. Prior. 26/8. 1925. Zus. zu D. R. P. 521 139; C. 1931. I. 3493.) H e i n r i c h s .

Kabelfabrik- und Drahtindustrie-Akt.-Ges., Wien (Erfinder: Alfred Roth, 
Wien), Verfahren zur Herstellung von elektrischen Kabeln, wobei die Kabel nach der 
Evakuierung zur weitgehendsten Entliiftung einer Gasbehandlung unterzogen werden, 
dad. gek., daB zur Gasbehandlung der Kabel Gase oder Dampfe oder dereń Gemiseho 
verwendet werden, die chem. in dio gleicho oder verwandte Gruppe (z. B. in dieselbe 
homologe Reihe) gehoren wio die nachtraglich zur Yerwendung gelangende Impragnier- 
masse. —■ Es kommen z. B. Gase oder Dampfe in Frage, die aus der chem. oder physikal. 
Behandlung (mit Ausnahmo dor Verbronnung) der Erdóle, Kohlen, Asphalte u. Bitumina 
oder der Fette u. fetten Ole entstehen, z. B. Ol- odor Blaugas oder auch Dampfe yon 
Isolierfll. Nach Oe. P. 126901 soli sich die Kabelimpragniermasse selbst wahrend der 
Aufbcwahrung, des Mischens u. Kochens unter einer Atmosphare der oben genannten 
Gase oder Dampfe befinden. Zur Verdriingung von Luftresten konnen diese auch durch 
dio Impragniermasse hindurcligeleitet werden. (Oe. P. 117 389 vom 29/11. 1928, 
ausg. 25/4. 1930 u. O e.P. 126 901 [Zus.-Pat.] vom 16/12. 1930, ausg. 25/2.
1932.) G e i s z l e r .

Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren G. m. b. H ., Doutsehland, Aus mehreren 
Stiicken zusammengesetzter eleklrischer Isolalor. Die einzelnen Stueko werden unter y e r
wendung einer Zwisohenlage yon Hanf, Werg oder Papiermasse zusammengescliraubt. 
Dio Papiernmsso wird zweckmaBig mit Teer getrankt. Bei Hanf oder Werg sind Dextrin, 
Lacke, Harzo oder in Leinol suspendierto Mennigc gceignete Trankmittel. Die Mittel
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gcwiilirleistcn eine spannungsfreie Verb. der einzelnen Isolatorteilc. (F. P . 598 554 
vom 20/5. 1925, ausg. 19/12. 1925. D. Prior. 20/5. 1924.) G e i s z l e r .

Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren G. m. b. H ., Zusammengesetzter Isolator. 
(F. P . 39 717 vom 4/2.1931, ausg. 11/2.1932. D. Prior. 7/2.1930. Zus. zu F. P. 598 554; 
vgl. vorst. Ref. —  C. 1932. I. 1560 [E. P. 362233].) G e i s z l e r .

I. G. FarbeninduStrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hcrstellung von Elektroden 
fiir Sannnler, besonders fiir solche m it alkal. Elektrolyten. Die Elektrode bestelit aus 
einer zusammenhangenden porosen M. aus einem Metali der Fe-Gruppe oder aus Fe30 ;1, 
dereń Poren eine akt. M., z. B. Co, enthalten. Die Metalle der Fe-Gruppe oder das 
Fe30,| werden aus den betreffenden Carbonylen hergestellt. Im Falle der Verwendung 
von Fe oder Fe-,0., uberzieht man dic Porenwande mit einem elektrochem. wider- 
standsfiihigcn Metali, wio Ni oder Co. (E. P. 331540 vom 4/1. 1929, ausg. 31/7. 
1930.) G e i s z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Acker- 
lliann, Mannheim), Ilerstellung von Elektroden fiir Sammler mit alkalischen Elektrolyten 
nach D. R. P. 535 468, dad. gek., daB man die Porenwande des ElcktrodcnkfSrpers 
auf elektrolyt. Wege mit dem Mctalliiberzug, insbesondere mit oinem Ni-tJbcrzug, 
vcrsieht. — AuBcr Nickcl konnen aueh Lcgierungcn des Ni m it anderen Metallen, 
insbesondoro Co, verwendct werden. Durch gccignete Mafinahmen, insbesondere durch 
Einhaltung eines geniigend hohen Mctallgeh. oder einer geniigend hohen Temp. des 
Bades im Innern des Elektrodenkorpers, ist dafiir zu sorgen, daB die Metallabschcidung 
moglichst im Innern des ICorpers stattfindet. (D. R. P. 555 015 KI. 21 b vom 25/1.
1930, ausg. 22/7. 1932. Zus. zu D. R. P. 535 468; C. 1931. II. 3135.) H e i n r i c h s .

Deutsch-Englische Quarzschmelze G. m. b. H ., Berlin-Charlottenburg (Er
finder: Zacharias von Hirschberg, Berlin-Pankow), Eleklrischc Mctalldampflampa 
mit inindeslens einer fliissigen Elektrode, gek. durch ein aus wiederholt geschmolzenem 
Quarzgut bestehendes Leuchtrohr. — Dieser Werkstoff hat cinerscits alle Eigg. des 
bislier ublichen geschmolzenen Bergkrystalls in bczug auf Temp.-Wcchselbestandigkeit, 
Widerśtandsfahigkcit, Hartę usw. u. ist andererseits fiir die gowebezerstórend wirkenden, 
kurzwelligcn ultravioletten Strahlen zwisehen 240 bis 280 ///« undurchlassig, wohl 
aber lilBt er die therapeut. wirksamen ultravioletten Strahlen von groBer Wellenlange 
hindurch. (D. R. P. 556 040 KI. 21 f vom 10/6.1926, ausg. 5/8.1932.) H e i n r i c h s .

Radio-Róhren-Laboratorium Dr. Nickel G. m. b. H., Berlin-Marienfelde, Gliih- 
kathode au f einer metallischen Unterlage mil einem emittierenden Uberzug, dad. gek., 
daB Mittel vorgesehen sind, durch dic wahrend des Betricbes eine Aufrauhung des 
Kathodcntriigers unter der Emissionssehicht bcwirkt wird. — Der Erfindung liegt 
die Aufgabc zugrunde, den Uberzug zum festen Haftcn auf der Unterlage zu bringen. 
Wenn man die Kathode geniigend hoch erhitzt, bildet sich im Laufc der Zeit an der 
Beruhrungsfliiche von Metali u. cmittierender Substanz durch Diffusion eine Mischung, 
die sogar zu einer chem. Verb. fuhren kann. Die Diffusionssphiire hat sowohl m it dem 
Metali ais aueh mit dem Uberzug einen so festen Zusammenhang, daB die Oberzugs- 
roasse sehr fest auf dem Metali haftet. Unter Umstanden ist es zweckmaBig, zwisehen 
der Unterlage u. dem Uberzug eine Zwischensubstanz anzuordnen; ais solche hat sich 
z. B. bei Venvendung von Ni ais Metallunterlage Ba ais giinstig erwiesen. (D. R. P. 
556 088 KI. 21 g vom 3/7. 1927, ausg. 2/8. 1932.) H e i n r i c h s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Bcrlin-Siemensstadt (Erfinder: August Gehrte, 
Berlin-Friedenau), Verfahren zur Herstellung einer liochemittierenden Gliihkathode fiir 
Entladungsgefdpe, insbesondere Gleiehrichter, bei dem auf eine hochschmelzende Untcr- 
lage eine liocliemittierendc Schicht von Th durch Zers. von Th(N03)1 aufgebracht 
wird, dad. gek., daB auf die Wolframuntcrlage Th(N 03).„ m it einem FluBmittel, wie 
Borax, ycrsetzt, aufgetragcn wird. — Es bildet sich eine hochemittierende Schicht 
von metali. Th. (Oe. P. 128 604 vom 16/4. 1928, ausg. 10/6. 1932. D. Prior. 10/6. 
1927.) G e i s z l e r .

W. R. Bullimore, London, Gliihkathodenrohr. Das Gluhkathodenrohr besitzt 
eine aąuipotentiale Kathode, welche auf indirektem Wege elektr. aufgeheizt wird. 
Die Emissionsfliiche der Kathode besteht innen aus einem geeigneten zylindr. ge- 
formten Teil aus S i02 oder einem anderen wiirmebestandigen u. isolierenden Materiał, 
welches ein elektr., in dem Gluhkathodenrohr befindlichcs Aufheizelement triigt. 
Letzteres ist von der Emissionsflachc isoliert. (Schwed. P. 70 408 vom 30/5. 1928, 
ausg. 14/10. 1930 .) D r e w s .
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V. Anorganische Industrie.
Bruno W aeser, Die anorganische Gro fi- mul Dungemittelinduslrie 1931. Ammo- 

n iak; Schwefelsaure. (Vgl. C. 1932. I. 1408.) Situations- u. Fortschrittsbericht. 
Besprcchutigen der neueren Verff. zur H 2S 0 4-Herst. u. Yorarbeitung auf Diingemittel. 
(Motallborse 22. 593—04. 913—14. 945—47. 989—90. 1932. Berlin.) Gr im m e .

L. Hackspill, Der Wasserstoff ais wichtigster Grundsloff unscrcr heutigen chemischcn 
Grofiinduslric. tjbersicht uber die industricllen Anwendungsmóglichkeiton des Wasser- 
stoffs u. die Verff. zu sciner Herst. (Rcv. gen. Sciences pures appl. 43. 426—32. 31/7. 
1932. StraCburg.) ScHUSTER.

Donat Langauer, Einflup der Magnesiumsalze auf die Lóslichkeit von Kaliumchlorid 
und Natriumchlorid. Die Polythermen des KC1 u. NaCl in Ggw. von MgCl2 bzw. MgS04 
zeigen folgendes: Die Lóslichkeit des NaCl nimmt ganz wenig ab; sie nimmt im all- 
gemeincn ab m it der Zunalime der Temp.; nur bei 100° nimmt sie bei silmtlichen Mg- 
Konzz. etwas zu. Die Lóslichkeit des KC1 zeigt boi einer Konz. von 5,89 MgCl2 u.
3,05 MgS04 in 100 Teilen W. eino Abnahmo bis 90°. Auf dor entsprechenden Poly- 
thermc erscheint ein Minimum bei 105°; dic Lsg. befindet sieh bei 105° in unmittelbarer 
Niiho der Grenzo gomeinsamer Existenz von Sylvinit u. Langbeinit. Mkr. wurden 
jedoch im entsprechenden Nd. Spurcn von Łeonit festgestellt. Mg-Salze orniedrigen 
dio Lóslichkeit von KC1 weit mehr bei hoheren, ais bei niederen Tempp., was auf dio 
Bldg. von K-Mg-Sulfat bei hoheren Tempp. zuriickzufuhren soin diirfte. Dio Abnahmo 
des NaCl-Geh. mit der Zunalime der Mg-Ionenkonz. findot viol rascher sta tt, ais die 
Abnahme des KCI-Geh. Hinsichtlich der KCl-Fabrikation orgoben sieh aus der Unters. 
unter anderem folgende prakt. Schlusse: Bei einem Geh. von ca. 30 g MgS04/l kann 
Leonit oder Langbeinit auftreten u. damit die Ergiebigkeit des Prozcsses erniedrigen. 
Bei Zunalime der Mg-Salzkonz. findet ein bedeutender Abfall der ausgeschiedenen 
K-Menge sta tt. MgCl2 ist viel schadlicher ais MgS04 u. verursacht eino viel starkero 
Abnahme der Lóslichkeit von KC1. (Roczniki Chemji 12. 258—69. 1932. Lemberg, 
Tcchn. Hochschule.) ScHONPEŁD.

Donald L. Reed, E. J. Fox und J. W. Turrentine, Kali und Tonerde aus 
Wyomingit. Vff. untersuchen die Extraktion von Wyomingit (11,0% K„0, 11,7% 
A120 3, 4,9% Fe20 3, 6,5% MgO, 4,5% CaO, 53,0% Si02) mit 6-n. H N 03 u." m it N 0 2. 
Mit H N 03 allein bei 100° ist die Extraktionsgeschwindigkeit zuniichst sehr hoch, fallt 
aber rasch ab; feine Mahlung ist von goringem EinfluC. Beim Einleiten von N 0 2 in 
eine wss. Susponsion des Minerals boi Zimmcrtemp. werden 27% des K20  extrahiort; 
dic Mincralsuspension wirkt liierbei alg Pufferlsg.; es werden demnach aueh bei der 
IIN 0 3-Behandlung N-Oxyde in der Lsg. zuriickgehalten. Der Abdampfruckstand der 
H N 03-Extraktion enthalt ca. 70% der metali. Bestandteile des Minerals ais N itrate. 
Diese werden durch Róstcn bei 825—850° in Metalloxyde u. K-Aluminat iibergefiilirt, 
woleli lotzteres mit W. ausgelaugt wird. Mit der so erhaltenon Lsg. konnen die bei der 
Extraktion entweichendcn N-Oxydo absorbiert werden, bei nachfolgendem Verduimen 
fallt Al(OH)3 aus u. kann auf Al verarbeitet werden, wahrend nur K N 0 3 in der Lsg. 
verbleibt u. einen konz. K-Diinger liefert. Die Gesamtausbeute, bezogen auf den K- u. 
Al-Geh. des Minerals, betragt bisher ca. 67%. (Ind. engin. Chem. 24. 910—14. Aug.
1932. Washington, Bur. of Chem. and Soils.) R. K. M u l l e r .

J. W. Turrentine, Zunehmcnde Angebote einheimischen Kalis. tlbcrblick uber dio 
Entw. der amerikan. Kaligewinnung u. ihren gegenwśirtigen Stand. (Ind. engin. Chem. 
2 4 . 921— 23. Aug. 1932. Washington, Bur. of Chem. and Soils.) R. K . M u l l e r .

Union Chimique Belge, Soc. An., Belgicn, Gewinnung von Schwefel aus Schwefel- 
wasserstoff neben wenig Sauerstoff enlhallenden Gasen. Die Kondensation des S erfolgt in 
metali., vorzugsweise vertikal angeordneten Kondensatoren, welche von den Kiihlgasen 
von unten nach oben durchstrichen werden. Der Kondensator besteht aus Stahl oder 
einem anderen, gegen dio Einw. von S, H 2S, 0 2, S 0 2 u. HCN widerstandsfiihigen Metali. 
Die Gase diirfen nieht unter den Taupunkt abgckuhlt werden. Fiir den im Kondensator 
noch nieht abgesetzten S kann ein weiterer Raum vorgesehen werden. Die Temp. der 
diesen Raum verlassenden Gase soli oberhalb der Kondensationstemp. des W. liegen. 
(F. P. 729 529 vom 21/3. 1931, ausg. 26/7. 1932.) D r e w s .

I. Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von schwefliger 
Saure. S wird in der Hitze im Gegenstrom mit einom Strom von Oleum behandelt. Dio 
hierbei aus dem Oleum entstandene H 2S04 wird yon neuem m it S03 yersetzt, wozu man
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schwaeh S 03-haltige Gase bcnutzt, insbesondere katalyt. behandelte Rostgase. (F. P. 
728 800 vom 24/12. 1931, ausg. 11/7. 1932. D . Prior. 2/1. 1931.) D r e w s .

Verein fiir Chemische und Metallurgische Produktion, Aussig, Kontakt- 
verfahren zur Herstellung tori Schwefelsaureanhydrid und Schwefelsaure. Die Um- 
wandlung von S 0 2 in S 0 3 erfolgt in mehreren Stufen u. dic Rk.-Warme der einen Stufe 
wird zum Erhitzen des Kontaktraumes der nachsten Stufe yerwcndet. (Tschechosl. P. 
34 003- vom 28/3. 1928, ausg. 10/11. 1930.) S c h ó n f e l d .

Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Deutschland, Herstellung von Schwefelsaure. 
Der Rk.-Behalter, in welchem die Misehung von H 2SO., m it H 2SO., u. Stickoxyde ent- 
lialtenden Gasen vor sieli geht, bcsteht aus Quarz. E r wird gegebenenfalls durch W. 
gekuhlt. (F. P. 728 242 vom 14/12. 1931, ausg. 2/7. 1932. D . Prior. 27/12. 
1930.) D r e w s .

F. Hilscher und Salinę Ludwigslialle, Wimpfen a. N., Yerarbeitung ton Flujispat 
auf Fluflsaure, Kieselflu/3sdure oder Fluorsilicium, dad. gok., dafi man auf den Flufispat 
oder auf die FluBspatkieselsauremiscliung unter Erwarmen u. Bewegen H 2SO., allmah- 
lich in dem Mafie einwirken laCt, dafi die Rk.-M. bis zum Schlufi moglichst trocken u. 
pulverig bzw. feinkornig bleibt. (D. R. P. 554 365 KI. 12i vom 18/11. 1928, ausg. 7/7.
1932.) D r e w s .

Chemical & Metallurgical Corp. Ltd., Runcorn, John Wallace Crabtree, 
Runcorn, und Simon Bernard Casson, Manchester, Gewinnung ton Chlorwasserstoff- 
sdure. Die zur Zers. des NaCl erforderliche H 2S 04 wird exzcntr. zur Achsc der Ruhr- 
stangen an einem Punkt oberhalb von deren Armen eingefiihrt. Die Teile der Ruhr- 
arme, welche unter der Eintrittsstellc der Siiure liegcn, sind durch leicht entfernbarc 
Scliutzblechc o. dgl. geschiitzt. (E. P. 375 039 vom 21/5. 1931, ausg. 14/7.
1932.) D r e w s .

Hans Harter und Franz Streitberger, Teplitz-Schonau, Exothermische katalytisclie 
Gasreaktionen, besondcrs Synihese von Ammoniak. (Vgl. C. 1928. II. 1603 [E. P. 291 253].) 
Die Gase werden in don Kontaktraum durch eine aus mehreren Rohren verschiedener 
Lange bestehende Vcrteilungsvorr. eingeleitet. (Tschechosl. P. 34 244 vom 9/7. 1927, 
ausg. 25/11. 1930.) S c ii o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: K. Goggel), 
Warmeregenerierung bei exotherm verlaufenden katalytischen Gasreaktionen. Der an 
den Kontaktraum grenzende Raum wird durch Scheidewande so unterteilt, dafi das 
ankommende, don Raum passierende Gasgemisch oder andere Kiihlmittel einen spiral- 
fórmigen Weg, zweckmafiig im Gcgenstrom zu den Gasen im Kontaktraum zurucklegt. 
Der App. eignet sich besonders fiir die N H r Synthese. (Schwed.P. 70544 vom 20/2.
1928, ausg. 4/11. 1930. D. Prior. 26/3. 1927.) D r e w s .

Appareils et Evaporateurs Kestner, Lille, Konzentrieren von Salpeiersaure. Dio 
Konz. erfolgt durch Dest. der H N 03 mit H 2SO.! mittels W.-Dampf oder sonstigen, von 
der Konz. der H 2S04 stammenden Dampfen. Die Konz. wird durch Durchleiten einer 
h. Fl. durch die IljSO.! u. anschliefiend durch einen "Dberhitzer, durch welchen der aus 
der H 2S 04 entwickelto Dampf stromt, bevor er in die H N 03-Dest.-Kolonne gelangt, 
vorgenommen. Die von der Fl. auf die H 2S 04 u. den W.-Dampf ubertragene Warme 
muB leicht gercgelt werden konnen. (E. P? 376 583 vom 20/10. 1931, ausg. 4/8. 1932.
F. Prior. 4/11. 1930.) D r e w s .

General Carbonalpha Co., Belgien, Beinigen von zur katalytischen Herstellung von 
Kohlenstoff bestimmten Gasen. Dio Gase werden mit einem Gemisch von gcpulvertem C
u. Fe in Beriihrung gebracht. Man arbeitet zweckmafiig unter Druck. Zur Reinigung 
kann auch das C-haltige Prod. Yerwendung finden, welchcs aus CO-reichen Gasen 
mittels Fe-Katalysatoren gewonnen worden ist; der beim Reinigungsprozefi auf- 
genommene S ist der Verwendung des Prod. nicht hinderlich, so dafi es nicht regeneriert 
zu wrcrden braueht. (F. P. 729 460 vom 14/3. 1931, ausg. 25/7. 1932.) D r e w s .

General Carbonalpha Co., Belgien, Gewinnung von Kohlenstoff durch katalytisclie 
Zerselzung von Kohlenoxyd. Ais Katalysator verwendet man ein Gemisch von Fc u. C, 
welches nennenswerto Mengen yon S nicht cnthiilt. Man stellt diesen Katalysator 
z. B. ber, indem man peinlichst gereinigtes CO unter gceigneten Bedingungcn auf einen 
Fe-Oxyd enthaltenden Kontakt einwirken lafit, dafi ein Prod. aus 40% Fe u. 60% C 
entstcht. (F. P. 729 461 vom 14/3. 1931, ausg. 25/7. 1932.) D r e w s .

American Lurgi Corp., New York, iibert. von: Gustav Bailleul, Frankfurt a. M., 
Akthieren ton lcohlenstoffhaltigem Materiał unter gleichzeitiger Gewinnung ton brenn- 
baren Gasen. C-haltige Stoffe werden bei Tempp. yon 400—700° mit einem Gemisch
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von W.-Dampf u. einem nicht uber 6%  freien O enthaltenden Gas behandelt. Dieses 
Gasgcmisch wird yorerhitzt; seine Temp. soli jcdoch 250° nicht ubersteigen. Dic Einw. 
der Gase erfolgt solange, bis der Verbrennungsvcrlust der C-lialtigen Substanz ca. 40%, 
aber nicht dariiber, betragt. (A. P. 1 865 667 vom 23/9. 1930, ausg. 5/7. 1932. D . Prior. 
4/10. 1929.) _ D r e w s .

Erich Strohbach, AVicn, Raffinierung kolloidaler Lósungen von Graphit in orga- 
nischen Dispersionsmiltdn, 1. dad. gek., daB aus einer Graphitsollsg. in organ. Dis- 
persionsmitteln nur dic grobere disperse Phase von der feineren dispersen Phase durch 
Gelc bildende Mittcl abgctrennt wird. — 2. dad. gek., daB die Gelbldg. der gróberen dis
persen Phase durch Koagulationsmittel entsprechend schwaclier Wrkg. hervorgcrufen 
wird. — 3. dad. gek., daB zum Schutz der feiner dispersen Phase gegen Gelbldg. die Ab- 
scheidung der groberen dispersen Phase in Ggw. von Basen oder reduzierend wirkenden 
Mitteln oder in Ggw. von Basen u. reduzierend wirkenden Mitteln bewirkt wird. — 
5 weitere Anspruche. (D. R. P. 556 707 KI. 12i vom 8/7. 1928, ausg. 13/8. 1932. 
Oe. Prior. 15/6. 1928.) D r e w s .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Geuńnnung von Wasscrstoff aus 
Kohlanwasserstoffen. KW-stoffe m it hoherem Mol.-Gew. ais CH., werden m it W.-Dampf 
unter vorzugsweise auBerer Erhitzung zers., wobei man unter 1000° mit Katalysatoren 
arbeitet, welche sich in langeren feuerfesten Rohren befinden. Zur Vermeidung der 
RuBbldg. arbeitet man mit zwei Katalysatoren verschiedener Aktiyitat. Der aktivere 
Katalysator folgt hierbei auf den weniger akt. Katalysator. Genannt sind K ata
lysatoren, welcho bestehen 1. aus gefallten Hydraten des Ni u. Al mit 60% Tonerdc- 
zement; 2. aus gefalltem Ni-Carbonat, Kaolin u. Magnesia. Dio Katalysatoren werden 
hintereinander geschaltet. (F. P. 729 429 vom 9/1. 1932, ausg. 23/7. 1932. D . Prior. 
17/1. 1931.) D r e w s .

W estinghouse Electric & Mfg. Co., V. St. A., Reinigen von Wasscrstoff. Der H 2 
wird uber auf ca. 700° erhitztes metali. Mg oder eine geeignete, Mg enthaltende Legierung 
gcleitet. (F. P. 728 760 vom 23/12. 1931, ausg. 11/7. 1932. A. Prior. 6/1.

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H ., Berlin, Geiuinnung von Kaliumnitral. 
Eine boi erhohter Temp. fast gesatt. Lsg. von K N 03, K 2S04 u. K-Mg-Sulfat wird ge- 
kuhlt, so daB sich K N 03 abscheidet. Zu der Mutterlauge gibt mail unter Erhitzen solche 
Mengen von Mg(N03)2, K 2S04 u. W., daB dadurch von neuem eine zur Fallung von 
K N 03 geeignete Lsg. erhalten wird. (E. P. 377131 vom 29/2. 1932, ausg. 11/8. 1932.
D. Prior. 1/9. 1931.) D r e w s .

Soc. des Mines de K ali Sainte-Theróse, Frankreich, Verarbeiten der bei der 
Kaliumcliloridherstellung aus Syh in it anfallenden Sehlamme. Die Sehlamme werden in 
Auslaugeapp. mit aus dem Krcislauf stammenden Mutterlaugen behandelt. Hierbei 
wird die Geschwindigkeit des Fl.-Stromes in der Einfiihrungszone der Sehlamme so ver- 
ringert, daB ein mogliehst vollstandiges Absetzen derselben gcwiihrleistet ist. Die Ge- 
schwindigkeitsminderung des Fl.-Stromes wird durch Tcilung desselben in zwei Ab- 
zweige erreicht. Auf diese Weise werden die nicht unbetraehtlichen Mengen des vom 
Schlamm zuriickgehaltenen KC1 gewonnen. (F. P. 729 994 vom 2/4. 1931, ausg. 4/8. 
1932.) D r e w s .

Edouard Urbain, Paris, Trennen der bei der Umsetzung zwischenKaliumchlorid und 
Nalriumsulfat enłstehenden Salze. Das K 2S04 wird in demsclben Mafie, wie es sich bildet, 
aus der Lsg. abgeschieden, indem man eine entsprechende NH3-Konz. in ihr aufrccht 
erlialt. Beispiel: 100 kg Sylvinit mit 28% KC1 werden m it 26 kg Na2S 04 umgesetzt. 
Zu diesem Zwecke werden die festen Prodd. m it 300 1 NH3-Lsg. von 22° Be geruhrt. Man 
erhalt 32 kg K 2S04 neben 84 kg in der Lsg. verbleibendem NaCl. Die Lsg. kann zwecks 
Gewinnung von NaHC03 carbonatisiert werden. (F. P. 729 506 vom 19/3. 1931, ausg. 
26/7. 1932.) ' D r e w s .

Edouard Urbain, Paris, Herstellung von Natriumcarbonat. NaCl wird m it dem 
Doppelsalz 2MgC03-NH |H C03-4 H20  in Ggw. von zur Lsg. des entstandencn NH4C1 
ausreichendcn Mengen W. umgesetzt. Das entstandene Doppelcarbonat wird durch 
h. W. zers. (F. P. 40 563 vom 3/1. 1931, ausg. 27/7. 1932. Zus. zu F. P. 724 539;

Furness Corp., Philadelphia, iibert. von: W illiam H. Furness, National Park, 
Gewinnung von Kupferhydrożyd. Aus einer ammoniakal. Lsg. eines Cu-Salzes wird 
Cu-Hydroxyd durch kaust. Alkali gefallt u. aus der Lsg. entfernt. Das F iltrat wird unter 
vermindertem Druck auf 55° nieht ubersteigende Tempp. erhitzt, so daB NH3 verfluchtigt

1931.) D r e w s .

C. 1932. II. 755.) D r e w s .



u. weiteres Cu-Hydroxyd gefallt wird. Das NH 3 kelirt in den Kreislauf zuriick. (A. P. 
1867 357 vom 23/2. 1027, ausg. 12/7. 1932.) D rew s.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ludwig Teichmann 
und Franz Specht), Fdllen ton Tilanverbindungen. Ein Teil der H 2S 0 4 aus Lsgg. von 
TiOSO., u. H2S 04 wird in Fortn von schwcr 1. Sulfaten gefallt. Ais Filllraittcl verwendet 
raan zwcokmiiBig CaC03. Uberdies eignen sieli BaC03, SrC03, PbC03. Ferner kann 
Benzidin benutzt werden. Der Ausgleich der Neutralisation erfolgt hiernach durch 
Zugabe von NaOH oder Na„C03. (Hierzu vgl. E. P. 346 116; C. 1931. II. 129.) (Aust. P. 
511/1931 vom 2/2. 1931, ausg. 25/2. 1932.) D r e w s .

Edward Sydney Simpson, South Perth, Herstellung ton Mangansulfat. Mn-Oxyde 
werden in Ggw. von Fouchtigkeit der Einw. von S 0 2 ausgesetzt. Hierbei bildet sich 
Manganosulfat. Die Rk. verlauft solektiv, da etwa in den Ausgangsstoffen vorhandene 
Fe-Verbb. nicht veriŁndert werden. Die erhaltene Mn-Sulfatlsg. dient insbesondere 
ais Zusatz bei der Herst. von Diingcmittaln. (Aust. P. 1230/1931 vom 17/3. 1931, ausg. 
14/4. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kontinuierliclie Herstellung 
ton Bleichpulter. Ca-Hydrat wird m it einem Strom von unverdiinnteni oder maBig 
vord. gasformigem Cl im UbersehuB bis zur Beendigung der Chlorierung behandelt. 
Der Partiaklruck des W. wird wahrend der Rk. auf einem solchen W ert gehalten, daB 
dadurch die Rk.-Fahigkeit des Ca-Hydrates nicht beeintrachtigt wird. Man kann 
gegebenenfalls in Ggw. von CCI, arbeiten. (E .P . 375 827 vom 1/4. 1931, ausg. 28/7. 
1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vcrfahrcn zum Entwassem 
ton Chlorkalk, dad. gek., daB nach dem Hauptpatent hergestellter krystallin. Clilorkalk 
1. nach dem Abdestillieren des Tetrachlorkohlenstoffs u. dgl. im Vakuum bei niederen 
Tcmpp. unter langsamer Erhohung der Temp. bis auf 90—100° bei 10—20 mm Hg 
vom freien u. gebundenen W. befreit wird, oder daB 2. die wss. Chlorkalk-CCl,,-Bruhc 
bei gcwohnlichem Druck oder leichtem Vakuum zum Siedcn erhitzt wird. In  diesem 
Falle reiBt der sd. CC14 das W. azeotrop. mit, trennt sich bei der Vcrfltissigung wieder 
vom W. u. lauft zur Briihe zuriick. Der KreislaufprożeB ist beendet, wenn kein W. 
mehr ubergoht. (O e.P . 126 575 vom 25/8. 1930, ausg. 25/1. 1932. I t. Prior. 25/11.
1929. Zus. zu Oe. P. 121976; C. 1931. l i .  292.) S c h m a lz .

Herman Douglas Nyberg, Schweden, Herstellung eines Basenaustauschers. Ge- 
eignete Tono werden in einer Kugelmiihlc mit einer gleiehen Menge W. zerkleinert, so 
daB eine schlammige M. entsteht. Hiernach gibt man das Doppelte des vorhandenen 
Vol. der M. an W. hinzu u. laBt das Gcmisch wahrend mehrerer Stdn. ruhen. Es entsteht 
eine an Quarz reiche Ablagcrung, u. dariiber, in der Oberschicht, sog. Reinschlamm. 
Dieser wird sodann, nach dem Abtrennen, bei erhohter Temp., z. B. 50°, m it 2—4° /0 
NaCl behandelt. Nach 24 Stdn. ist der Reinschlamm auf die Hiilfte seines Vol. konz. 
Die Schicht von klarem W. wird abgezogen; sodann wird das bei der Zerkleinerung ent- 
standene getrocknete feine Pulver zugegeben. Nunmehr fiihrt man durch Zusatz von 
Trinatriumphosphat die noch vorhandenen Ca- u. Mg-Zeolithc in Na-Zeolithe iiber. Die 
M. wird anschliefiend getrocknot u. auf ca. 800—900° erhitzt. (F. P. 729 597 vom 
29/12. 1931, ausg. 26/7. 1932. Schwed. Prior. 25/2. 1931.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Walter Kerstan, Gupemailfcliler, ihre Ursachen und Verhiilung. Beschreibung der 

GuBeisensorten, ihrer Zus. u. des Einflusses der Legierungsbestandteilc auf Fehler. 
(Emailwaren-Ind. 8. 366— 67. 375—78. 382—84. 1931. Koln.) S a l m a n g .

— , Kochfesiigkeil ton Email. Vergleich der Best. der Korrosion durch Auskochen 
von HohlgefaBcn, P latten u. von Gries, was aber verworfen wird. Eine F ritte  ergab 
naeh yerschiedener Warmebehandlung nur 10% Untcrschied in der Lóslichkeit, nach 
Yersehmelzen m it verschiedenen Miihlenzusatzen ungcfahr dasselbe. Von viel groBerem 
EinfluB ist die A rt der Koehfliissigkeit. (Glashiitte 62. 526— 28. 1/8. 1932.) S a l m a n g .

Egon Arnot, Einiges iiber die Herstellung ton Mar mor-, Achat- und Fleck-Tongldsem 
am Glasofen. Betriebsanweisungen. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 65. 533—34. 
21/7. 1932.) S a l m a n g .

Alfons Weberbauer, Uber die Sdurebestdndigkeit ton Glas in Abliangigkeit ton  
seiner chemisclien Zusammenselzung und uber die Verwitlerung ton Glas. Im Grundglase 
82% Si02, 18% Na20  wurde Si02 stufenweise durch andere Oxyde ersetzt. Dio
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Wrkg. der Alkalien wurde durch Ersatz von S i02 in einem Blciglase festgcstellt. Dio 
Unterss. wurden an Gries von gekuhlton Glasern vorgenommen. Bei einem 11. Hołil- 
glas griff 10%ig. HC1 stiirker an ais andere Sauren. Mit steigender Konz. der Sauren 
sank der Angriff. Bei Zugabe geringer Mengen des betreffenden Oxyds wurde immer 
der Angriff herabgesetzfc bis zu 7 bzw. 25°/0 des Oxyds. Dann stieg der Angriff wieder 
stark  an. Barytgliiser waren am unbestandigsten gegen Saure. Bei 5%  Oxydzusatz 
war dio Reihenfolge der Oxyde: BaO, PbO, B20 3, A120 3, CaO, Fc20 3, ZnO, MgO. Bei 
10% Oxydzusatz: BaO, PbO, B20 3, CaO, MgO, ZnO, A120 3, Fe20 3. Bei 15% Oxyd- 
zusatz: CaO, BaO, B20 3, MgO, PbO, ZnO, Fe20 3, A120 3. Bei 20% Oxydzusatz: B20 3, 
CaO, MgO, BaO, ZnO, PbO, Fe20 3. Die Zus. des Gelósten sohwankt stark nach dor 
Zus. des Glases. B20 3-Glaser haben bei 7,5% ein Maximum der Haltbarkeit, A120 3- 
haltigo bei 15%. Kaliglaser verhielten sich gegen Siiuro sehlechtcr ais Natrongliiser. 
Bei 25% BaO verhielten sich beide Alkalien gleich. Die Angriffe durch Siiure u. dio 
durch h. W. sind ganz unvergleichbar, dagegen scheinen Siiurebestandigkoit u. Ver- 
witterung in Zusammcnhang zu stehen. (Glastechn. Ber. 10. 361—74. Juli 1932. 
WeiBwasser, O.-L., Osram G. m. b. H.) S a l m a n g .

R. Lasse, Unlersuchung uber die Vcrdnderung der Durchlassigkeit ton Glasern fiir  
ullratiolcltes Licht durch Quarzlichtbcslrahlung. Eine Uviolspiegelglasplatte u. einege- 
wohnliche Spiegelglasplatte von gleieher Starkę wurden bestrahlt, dio Verfiirbungen 
photometr. gemessen. Direkte Mcssung der Fluorescenz von U-Glasplatten ergab 
weniger brauchbare Ergebnisse ais Mcssung der Durchlassigkeit durch Schwarzungs- 
messungen an photograph. Platten. Das Uviolglas lieB 5-mal mehr kurzwelliges Licht 
durch ais gewohnliches Glas. Nach 18-std. Bestrahlung mit dem nicht filtrierten Licht 
der Quarzlampe wurde die Durchlassigkeit von Uviolglas um 19%, die des gcwohnlichen 
Glases um 34% yermindert. Natiirliche Bestrahlung wird wegen der geringeren Inten- 
sitat nur geringe Schwiiehung der Durchlassigkeit horvorrufcn. (Hclv. phys. Acta 5.
92—101. 15/4. 1932. Biirglen, Wollfarberei Cunz A. G.) S a l m a n g .

Hermann L iitge , Uber die Temperaturabhangigkeit der Absorplion bei Farbglasern. 
An 7 Farbglasern wurde die Absorption zwisehen —190 u. +400° untersucht. Dabei 
ergab sich, daB sich in diesem Intervall die Wellenlange von Werten gleieher pro- 
zentueller Durchlassigkeit lincar m it der Temp. verschiebt. (Glastechn. Ber. 10. 374 
bis 378. Ju li 1932. Hannover, Inst. f. WarmemeBtechnik d. Tcchn. Hochsch.) S a lji .

Shizuta Moriyasu, Die Loslichkeit ton Bleigldsem in  IFasser. (Vgl. C. 1932.
I. 273.) Durch eigene Verss. u. Erorterung der Verss. anderer wird crm ittelt, daB dic 
Loslichkeit. m it dem molekularen Verhaltnis K 20 : Na20  wachst, wenn die molc- 
kularen Prozentsatze von PbO u. S i02 konstant gehalten werden. Wenn das molekularo 
Verhiiltnis von K 20  zu Na20  konstant gehalten wird, nimmt die Loslichkeit m it dem 
molekularen Verhaltnis PbO: Si02 ab. (Journ. Soc. choin. Ind., Japan [Suppl.] 35. 
260—65 B. Jun i 1932. Tokyo, Elektrotechn. Lab. d. Verkehrsministeriums.) S a l m .

Fritz Ohl, Celluloid in der Sicherheitsglasindustrie. Im  Sichcrheitsglas hat sich 
Celluloid ais Zwischcnschicht trotz gewisser Nachteile (Vergilben, Blasig- u. Spródc- 
werden) bcwahrt. Cellon (Cclluloseacetat) vergilbt prakt. nicht. (Piast. Massen 2. 
146—48. Aug. 1932.) S c h e i f e l e .

Wilber stout, Clarionlon ton Vinton counly, Ohio. Beschreibung eines aus- 
gedchnten Tonvork. von SK 31 fiir TrockenpreBziegel u. dgl. (Journ. Amer. ceram. 
S oc. 15. 397—406. Juli 1932. Columbus, Ohio, Geolog. Survey.) Sa l m a n g .

A. F. Greaves-Walker und w. C. BangS, Verbesserung der Verarbeitungseigen- 
schaften ton Schieferlonen durch Zusatz ton Sauren. H 2S 0 4 ist in Lsgg. von unter 1% 
immer wirksamer ais HC1 in bcliebiger Konz. (Brick Clay Record 81. 18—19. Juli
1932. Raleigh, N . Car. State College.) S a l m a n g .

Ernst Scholzel, Zur Gieftfdhigkeit niederschlesischer Kaoline und Tone. An
12 Bunzlauer Tonen wurde auBcr den gewohnlichen keram. Eigg. dic GieBfiihigkeit, 
das Ansaugeverhalten u. das Verh. beim GieBcn untersucht. (Ber. Dtsch. keram. 
Ges. 13. 322—27. Juli 1932. Bunzlau, Keram. Fachsehule.) S a l m a n g .

W. J. Rees, Feuerfeste Ofenbaustoffe. (Vgl. C. 1931. II . 1901.) Allgemein gehaltene 
Ubersicht. (Heat Treating Forging 17- 78. 184. 294. 400. 1931.) S a l m a n g .

— , Der neue keramische Werkstoff Sinłerkorund. Mechan., therm., chem. u. elektr. 
Eigg. Anwendungsmoglichkeiten. (Chem.-Techn. Rdsch. 4 7 . 2 0 0 .1 4 /6 .1 9 3 2 .)  PoETSCH.

Herrmann, Uber die Luftdurchlassigkeit ton Zemcnlmórtel. Bericht iiber Priifung 
von Mortelplatten gegen Durchlassigkeit fiir Luft. Je  nach Mischungsyerhaltnis des
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Mórtola, W.-Geh. u. Erhartung schwankte dio Durchlassigkeit stark. (Zcmenfc 21. 
439—40. 28/7. 1932. Berlin, Stadt. Untersuchungsamt.) SALM ANG.

W. N. Jung, Sinterimy der Zementklinkersteine. Auf den aus Klinker u. Zement 
hcrgestellten Klinkersteinen bildet sich im Ofon eine Brennhaut, die den Schutz gegen 
das Brenngufc abgibt. Beim Stillstand des Ofens zerfallt diese Brennhaut u. der Stein 
yersagt beim Wiederanheizen. Durch Zusatz yerschiedener Stoffe wurde die Bę
si tiindigkeit der IClinkersteinc zu erhohcn versucht, was am besten m it 1 °/0 CaCl2 +  
2—3%  Cr20 3 gelang. Sehr gut wirkte auch Zugabe yon 2%  CaO, wodurch die Bldg. 
von zerrieselndem 2 CaO • Si02 an kalkarmeren Stellen yermieden wurde. So her- 
gestellte Stcine waren 9-mal so widerstandsfahig wie gewćihnliche Klinkersteine. 
(Zement 21. 433—38. 28/7. 1932. Moskau, Staatl. Inst. f. Baumaterialien.) S a l m a n g .

Joseph A. Kitts, ZusammensłeUung der Grundsdtze fiir Betonmisćhungen. I II . 
(II. vgl. C. 1932. II. 1494.) Die Betonherst. wird ais ein sorgfiiltig zu leitender 
Eabrikationsyorgang geschildert. (Concrete 40. Nr. 7. 9—11. Juli 1932. San Francisco, 
Cal.) S a l m a n g .

L. A. Perry, Haben Beimischungen einen rechlmiipigen Platz bei der Herstellung 
ton Beton? Yf. warnt vor der Anwendung von Beimischungen, gibt aber fiir den Eall 
ihrcr Verwendung Angaben iiber VorsichtsmaBregeln. (Pit and Quarry 24. Nr. 7.
38—40. 29/6. 1932. P i o n e e r  S a n d  & Gr a v e l  Co.) S a l m a n g .

— , Hochdruckdampf beschleunigt die Erharlungsgeschtoindigkeit. Dio Vorteile u. 
Nachteile dioses Erhartungsvcrf. werden gegenuber gestellt. (Concrete 40. Nr. 7.
19—20. Juli 1932.) S a l m a n g .

L. Kruger, Steifeprilfung ton Beton. Durch Vergleich der amerikan. u. der 
doutschen Methode wird gezeigt, daB beide brauchbare Ergebnisse geben. Vf. schliigt 
yor, die Betonkegcl nur 20 cm hoch zu machen u. auf der Unterlago 15-mal zu er- 
schuttern. (Beton u. Eisen 31. 198—203. 5/7. 1932. Bcrlin-Dahlem, Staatl. Material- 
prufungsanit.) S a l m a n g .

C. L. Brock, Betonwasserpriifapparat. Ein Araomcter kann unten eine Schalo 
m it 500 g der abgewogcnen Miscliung tragen. Es sinkt je nach dom W.-Geh. derselben 
mehr oder •weniger tief cin. Seine Teilung gibt den W.-Geh. in % an . (Rock Products 35. 
Nr. 13. 44—45. 2/7. 1932. New York, F r o h l in g  & R o b e r t s o n  I n c .)  S a l m a n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton wasserfeslen 
Schleifmitteln, insbesondere Schloifpapier. Ais Bindemittcl verwendet man Kondcn- 
sationsprodd., dio man aus mchrwert. Alkoholen u. einem Gemisch von mehrbas. 
Sauren oder synthet. Harzcarbonsauren m it Fettsauren von mindestens 10 C-Atomon 
erhillt. — Z. B. venvendet man ais harzbildendes Kondensationsprod. den Glycerin- 
mischester der Leinol- u. Phthalsaure oder der Ricinolsaure u. synthet. Harzcarbonsaure, 
die man durch Einw. von Chloressigsaure auf das Anfangskondensationsprod. von 
Phenol u. CH20  erhalt. Die mit solchen Bindemitteln in ublicher Weise hcrgestellten 
SchlcifkćSrper sind sehr elast. (E. P. 376121 yom 18/10. 1931, ausg. 28/7. 1932.
D. Prior. 18/10. 1930.) S a r r e .

Osram Akciova Spoleónost, Prag, Elektrische Gliihlampen. Die inneren Glas- 
teilo bestehen aus einem Glas, das Alkali- u. Pb-Silicato u. 2—4%  CaO enthalt. Z. B. 
enthalt das Glas 62 Teile Si02, 7,0 Teilo Na20 , 8,0 Teilo K 20 , 20,0 Teile PbO, 3 Tcilo 
CaO. (Tschechosl-P. 34463" vom 28/6. 1926, ausg. 25/12. 1930. D. Prior. 1/8. 
1925.) ScnÓ NFELD.

Vereinigte Gliihlampen und Electricitats A.-G., Ujpest bei Budapest, Ver- 
fahren zur Herstellung stellenweise unterbrochener Mctalliiberziige (Melallspiegel) auf 
der Innenwand aus isolierendem Materiał hergestellter geschlossener Gefape, beispielsweise 
cleklrischer Gliihlampen, Eloktronenrohren, Photozellen, durch Verdampfung oder 
Zerstaubung der betreffenden Metalle im Vakuum oder in geeigneter Gasatmospharc 
niedrigen Druckes, wobci dio frei zu haltenden Wandteilo den Metalldampfen bzw. 
den zerstaubten Metallteilehen gegenuber abgeschirmt werden, dad. gek., daB zur Ab- 
schirmung fl. oder pulver- bzw. grieBformige feste Stoffo verwendet werden u. daB 
wahrend der Verspiegelung das GcfaB in solcher Lago gehaltcn wird, daB der Sehirm- 
stoff unter Einw. einer auBeren K raft, z. B. der Sehwerkraft, sich an der oder den 
Stellen der inneren GefaBwandung ansammelt, die abgeschirmt werden sollen. — 
Bei Wahl der genannten Abscliirmungsstoffe ki5nnen dieso nach erfolgter Ver- 
spiegelung ohne Sehadigung des GefaBes u. der in ihm befindlichen Apparatur- 
tcilo aus ihrer wahrend der Yerspiegclung innegehabten Lage in cino solche



andero Lage gebraclit werden, in der sie, im Gefiifl belassen, den Betrieb des Apparates 
nicht melir storen, oder in der sie aus dem GefiiB ohne Offnung dcssclben durch einen 
Rohransatz, z. B. durch das Pumprohrchen oder irgendeincn Hilfsrohransatz, ohne 
weiteres entfernt werden konnen. (D. R. P. 554 480 KI. 21 f vom 18/6. 1931, ausg. 
8/7. 1932.) H e i n r i c h s .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland (Erfinder: Josephus 
Antoilius Maria Smelt, Holland), Glasmischung fu r  Ultravioleltlampen. Durch den 
Zusatz von NH4F- H F wird die Durchdringbarkcit der Glasmischung fiir ultraviolette 
Strahlen wescntlich gesteigert. AuBerdcm enthalt die Mischung neben hochstens 
0 ,l ° /0 Fe u. anderen Bestandteilen, wio BaO oder CaO, Alkalioxydc in betraclitlicher 
Menge u. ist prakt. frei von Pb, Sb u. Ti. Dazu 1 Zeichnung. (Aust. P. 2168/1931 
vom 19/5. 1931, ausg. 12/11. 1931. Holi. Prior. 20/5. 1930.) E b e n .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt, Ver- 
binden von Porzellan mit Glas. Man vcrwendet Glas m it einem Ausdehnungskoeff. 
von weniger ais 5-10”° u. einem Erweichungspunkte, bei dem auch die Porzellanglasur 
erweicht, bzw. das Porzellan m it dom Glas verschmilzt. Besonders geeignet erwies 
sich liierfiir sog. Pyrcx- oder Supremaxglas. Das verwendeto Porzellan soli einen 
mOglichst hohen Ausdehnungskoeff. haben. (Tschechosl. P. 33 906 vom 24/2. 1928, 
ausg. 10/11. 1930. Oe. Prior. 25/2. 1927.) SCHONFELD.

Arthur S. W atts, Columbus, V. St. A., Yerfahrcn zum Brennen keramischer 
Waren in einem einlmtlichen Tunnelofen, in dem die Waren nacheinander einem Yor- 
brennen, Vergluhen u. Glasieren unterworfen werden, dad. gek., daB die Waren nach 
einem oder mekreren dor Arbeitsvorgange einem plótzlichen Temperaturabfall auBer 
dem der Glasierphase folgenden Kiihlvorgang ausgesetzt werden. — Der Tcmperatur- 
abfall nach dem Vorbronnen erzeugt ein Schwinden in der Ware unter Austreibung 
fliichtiger Bestandteile infolge dor Zusammenziehung feinster Poren. Durch eine 
angemessene Zwischenkiihlung nach dem Vergluhen wird die Warmedurchdringung 
verringert oder verzogert, wenn die Ware danach der Hochtemp. beim Garbrennen 
mit Glasur ausgesetzt wird, u. es wird ein Ubcrbrennen vermicden, das bei dem plotz- 
lichen tJbcrgang der Ware aus dor Vorgliihzone in die Glasurzono leicht eintreten 
kann. (D. R. P. 556 056 KI. 80 c vom 16/6. 1929, ausg. 6/ 8. 1932.) H e i n r i c h s .

Chemische Fabrik Griinau Landshoff & Meyer, A.-G., Dcutsckland, Behandeln 
von Zement und Zemcnlmorteln. Zwecks Bceinflussung der zum Abbinden erforderlichen 
Zeit, ErhOhung der Wasserdichtigkeit usw. werden den Bohstoffen CNSH bzw. eins 
oder melirere Salze der CNSH, gegcbenenfalls in Mischung m it anderen Zusatz- 
stoffon, wie Chloriden oder N itratcn zugefiigt. Der Zusatz von NH.,CNS oder 
Ba(CNS)2 erhćjht betrachtlich dio Wasscrdiehtigkeit, Ca(CNS)2 stcigert die Abbinde- 
geschwindigkeit, z. B. von 6—7 Stdn. auf 10—20 Min. (F. P. 725 024 vom 23/10.
1931, au sg . 6 /5 . 1932. D . P rior. 17/2. 1931.) KUHLING.

fitem it Emaille Soc. an., Cappellc-au-Bois, Belgien, Glasieren von Asbestzement-
•platlen. Frisch bereitete, noch feuchte Asbestzementplatten werden m it mehreren 
Lagen von Zementbrei uberzogen, wobei vor dem Auftragen der zweiten u. fernerer 
Schichten die fruhere Schicht mittels h. Eisen oder Walzen geglattet wird. Nach dcm 
Abbinden wird das Ganze einer Atm. von COz ausgesetzt. Die Erzeugnisse sind sehr 
fest, Ausbliihungen erfolgen nicht. (E. P. 371522 vom 20/2. 1931, ausg. 19/5.
1932.) K u h l i n g .

Jules Gernaert, Belgien, Beton. An Stelle von Sand werden andere inerte oder
puzzolan. Stoffe, besonders Bimsstein, in gekorntem oder gepulyertem Zustande, mit 
Zementbrei gemischt. Je  nach dem Grade der Zcrkleinerung des Zusatzstoffes (Bims
stein) werden geloclite, halbgelochte oder vollig dichte Gegenstande erhalten. (F. P. 
721119 vom 7/8. 1931, ausg. 29/2. 1932. Belg. Prior. 13/9. 1930.) K u h l i n g .

Klagshamns Cementverks Aktiebolag, Klagshamn (Erfinder: A. Christoffers- 
son), Herstdlung von Gasbeton. Zu einer Grundmischung von Zement u. Sand bzw. 
anderen Bestandteilen gibt man in einer Menge von 3—5 Gewichts-% gepulverten 
oder geschlammten Bauxit. Die gesamte M. wird innig durehmischt. Die Blasenbldg. 
sowio die Herst. de3 fertigen Prod. erfolgt in der iiblichen Weise. (Schwed. P. 69 619 
vom 20/6. 1929, ausg. 10/6. 1930.) D r e w s .

E. I. Lindman, Stockholm, Trocknen von Gasbeton. Ein Teil des aus dem Gas
beton durch Erwarmen ausgetriebenen W.-Dampfes wird nach seinem Erhitzen durch 
den weiter zu trocknenden Gasbeton geleitet. Man kann gegcbenenfalls ein Gemisch 
von Luft u. W.-Dampf yerwenden. Zur Erzeugung der Zirkulation befindet sich

1932. II. HVI. G l a s ; K e u a m ik ; Z e m e n t ; B a u s t o f f e . 2097



2098 Htii. A g b i k d l t d r c h e m i e ; D O n g e m i t t e l ; B o d e n . 1932. II.

unter dem Gasbeton im Trockenraum ein Warmeaggregat. (Schwed. P. 69 660 vom 
7/3. 1928, ausg. 17/6. 1930.) D r e w s .

Heinz Hock, Berlin, Herstdlung von Kunststeinen, Beton und ahnlichen Bau- 
słoffen aus Kessdhausschlacke (Steinkohlensdilacke), dad. gek., daB 30 bis 60% grob- 
kornige Kesselhausschlacke, 15 bis 25% granulierte Hoehofenschlaoke, 10 bis 15% 
Kiessand u. Fiillstoffe, wie Thermosit, Naturbims, Lavasehlacke u. dgl. m it Zement, 
besonders Hochofenzement oder anderem sulfatbestiindigen Zement, vermischt werden.
— Die Erzeugnisse besitzen bei verhaltnismaBiger groBer Leichtigkeit hohe Druck- 
festigkeit. (D. R. P. 554548 K I. 80 b vom 13/8. 1930, ausg. 14/7. 1932.) K u h l i n g .

Kasp. Winkler & Co. G. m. b. H ., Deutschland, Zement-, Mórlel- oder Beton- 
gegenstande. Zement, Mortel oder Beton wird vor dem Abbinden oder es wird dem 
Anmachwasser ein kolloidal gel. bas. Salz eines 3-wertigen Metalles zugesetzt, z. B. 
ein durch Eintragen von Al(OH)3 in eine wss. Lsg. von A1C13 erhaltenes Erzeugnis. 
Die Wasserfestigkeit der abgebundenen Gegenstande ist erlieblich groBer ais die in 
bekannter Weise hergestellten. (F. P. 724503 vom 14/10. 1931, ausg. 28/4. 1932.
D. Prior. 24/10. 1930.) K u h l i u g .

Alessandro Magnani, Casale Monferrato, Italicn, Uerstellen von Rohren durch 
Eingiefien ton gegebenenfalls mit Faserstoff gemischteni Mórlel zwischen 2 tangential 
zueinander umlaufende u. gegeneinander einstellbare Walzen, 1. dad. gek., daB der 
unmittelbar zwischen den beiden Walzen in einer dem Durchmesser des Rohres an jeder 
Stelle entsprechenden Menge eingegossene Mortel dureh einen im Innem  der Auf
wickelwalze erzeugten Unterdruck an dio Wandung gesaugt u. durch eine selbsttatig 
einstellbare Formatwalze verdichtet wird, wobei die Winkelgeschwindigkeit der Format- 
walze hoher sein kann ais die der Aufwickelwalze. — 2. Vorr. zur Ausfiihrung des Verf. 
gemaB Ansprueh 1 , dad. gek., daB der Mortelbrei auf die Aufwickelwalze durch eine 
parallel zur Walze yerschiebbare Pumpe verteilt wird, dereń Kolben durch eine an- 
nahernd parallel zur Achse der Aufwickelwalze verlaufendo Fiihrung gesteuert wird. 
(D. R. P. 554 845 KI. 80 a vom 19/1. 1930, ausg. 15/7. 1932. I t. Prior. 9/12. 
1929.) K u h l in g .

VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
Jan Hampl, Ostrauer Salpeter. Der Ostrauer Salpetcr hat dieselbe chem. Zus. 

wie der Kalkammonsalpeter der I. G. u. der Nitrokalk. E r ist ein Gemisch von Calcium- 
carbonat u. Ammonnitrat. (V6stnik Ćeskoslovenskć Akad. Zemedćlskó 8. 597—600. 
1932.) M a u t n e r .

M. Venezia, Untcrsudmngen uber einen Taubenguano. I. Bericlit iiber die Unters. 
eines etwa 1 Jah r alten Taubenguanos. Derselbe erleidet nach dem Anfeuchten mit 
W. schon nach wenigen Tagen eine starkę Giirung, bedingt durch die Anwesenheit 
von reduzierbaren Substanzen. E r enthalt eine starkę Bakterienflora u. an fiir die 
Pflanzenernahrung wichtigen Verbb. bei 13,4% W. 57,7% organ. M., 29,0% Aschen- 
bestandtcile, 3,85% N, 7,93% P 20 5, davon 0,64 in W., 4,91% in Ammoncitrat 1., 
5,4% CaO, 4,6% MgO u. 9,6% K 20 . — Unter den N-Verbb. lieBen sieh naehweisen 
Harnstoff, freies u. gebundenes NH3 u. N itrat. (Annali Chim. appl. 22. 325—28. Mai 
1932. Portici.) Gr im m e .

S. Dojmi di Delupis, Ammoniak- und. Salpeterdiingungsversuche bei Getreide. 
Unterschiede im Weizenertrage nach Dungung mit (NH.JjSO., u. m it N aN 03 bzw. 
Ca(N03)2 sind kautn bcmerkbar. Bei den GefaBvcrss. wurde ein N-Koeff. von 0,122 
nach M it s c h e r l ic h  festgestellt. (R. Staz. ehim.-agrar. speriment. Roma Pubbl. 
Nr. 281. 17 Seiten. 1932.) G r im m e .

W. Acker, Einfliisse der Kaliemahrung auf die ]Viderstandsfahigkeit der Kullur- 
pflanzen. Zusammenfassende Darst. iiber die Auswrkg. von Kalimangelerscheinungen. 
An eigenen Yerss. wird die chemotrop. Wrkg. der Kaliverbb. nachgewiesen u. die 
Sehnelligkeit der Wiederaufrichtung von gelagerten Gerstenhalmen bestimmt. Bei 
einer K 20-Dungung von 45 kg/ha betrug der Grad der Halmaufkrummung 1,00, bei 
einer Dungung von 1000 kg/ha bereits 6,52. (Ztschr. Pflanzenernahr., Dungung, Boden- 
kunde Abt. B. 11. 313—19. Juli 1932.) W. ScHULTZE.

Walter Acker, Die Wirkung der Kalidiingung au f den Bau und das mechanisdie 
Verlialten des Gerstenhalmes. GefiiBverss. m it Glassand, gleicher Grunddiingung u. 
gestaffelten Kaligaben (0— 1,2 g K 20) u. ahnliche Freilandverss. auf lehmigem Sand- 
boden. Mit gesteigerter Kaligabe nahm aueh die Standfestigkeit des Halmes zu. Die
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maximale Festigkeit lag jedoch nicht bei der hochsten Kaligabe, sondorn bei einem 
Yerhaltnis 1 K 20 : I N :  1,6 P 20 5, so daB ein Zusammenwirken der Nahrstoffe zur 
Erreichung des Festigkeitsmaximums angenommen worden muB. t)berschussiges Kali 
wirkte teilweise sogar halmschwachend. Dagegen forderten auch die hóelisten Gaben 
die Intensitat der negatiy-geotrop. Aufkrummung. Mikroskop. Unters. der yerscliio- 
denen Festigungselemente bei wechselnder Kalidiingung. (Wiss. Arch. Landwirtschaft. 
Abt. A.: Pflanzenbau 9. 104—55. 17/6. 1932. Mimchen, Inst. f. Acker- u. Pflanzenbau 
d. Teohn. Hochsehule.) W. ScHULTZE.

Jaroslav SouCek, Ein Diingungsyersuch mit Karbohumat zur Zuckerriibe. Karbo- 
huinat ist ein organ. Diinger, der 12—18% W., 20—26% Asehe u. ca. 62% organ. 
Huminstoffe enthiilt, wovon etwas mehr ais die Halfte wasserl. ist. Fcldyerss. mit 
Karbohumat allein u. Zusatzdtingung aus Chilcsalpeter, Suj)erphosphat u. 40%ig. 
Kalisalz ergaben keinen nennenswerten Mehrertrag an Blattmasso, Rubenmasse u. 
Zuckergch. (Ztsclir. Zuckcrind. cechosloyak. Repubi. 56. 441-—43. 27/5. 1932. For- 
schungsinst. d. ćechosl. Zuckerindustric.) W. SCHULTZE.

Seeger, Stickstoffdungungsrersuche bei IJopfcn. Ais Grunddiingung erhielt jeder 
Stock 7,5 g P 20 5 ais Thomasmehl u. 25 g K 20  ais 40%ig. Kali; dazu je 20,0 g N ais 
Ammonsulfat, Ilarnstoff oder Kalkstickstoff. Die beste Ausbeute an Griin- u. Darr- 
gewicht lieferte Kalkstickstoff, dann folgen Harnstoff u. Ammonsulfat. (Ztsclir. 
Pflanzenernahr., Diingung, Bodenkunde Abt. B. 11. 306—13. Juli 1932. Stuttgart, 
Wurttemberg. Landwirtschaftskammer.) W. S c h u l t z e .

V. Novak und B. Mal&6, Ein Beiirag zur Frage uber den E influp der Kalk- 
diingung auf die Bodenreaktion und den Wiesmbestand. Bei alleiniger Kalkung ergibt 
sich im allgemeinen eine geringere Heuernte ais bei gleichzeitig gegebener Volldiingung 
in Form von Kunstdiinger. (YSstnlk Ceskoslovenskó Akad. ZemSdSiske 8. 489—93. 
1932.) MAUTNER.

Gr. W. Robinson und Minnie Richardson, Der Vcrwittcrungsgrad von Boden. 
Ais MaBstab fiir den Verwitterungsgrad wird der Fe- u. Al-Geh. der Tonfraktion im 
Vergleich zum gesamten Fe- u. Al-Geh. des zu bestimmenden Bodens angcselien. 
(Naturę 1S9. 581—82.16/4.1932. Bangor, Unrv. College of North Wales.) W. S c h u l t z e .

F. Zunker, Die Durchliissigkeit des Bodens. Es wird der Ausdruck:
Q — /i-h/tj l U2 cm [p0/(l — ?>)] (>n ccm/sec)

entwickelt. Hierin ist: Q die durchstromende FI. oder Gasmenge, ?; die Zdhigkcit 
der Durchfluflmasse, h der Druckunterschied in cm Wassersiiule, F  der Querschnitt 
der Bodensitule, p das gesamte Porenvolumen u. p0 das wirksame Porenvolumen, 
welches sich ais Differenz aus dem gesamten Porenvolumen u. dem Yolumen der ab- 
sorbierten M. ergibt: p0 — p —(TF/100) (1 — p) s, (s — spez. Gew.). Verss. m it ver- 
schiedenen Filterapparaten. Es wird ein neuer Filterapp. beschrieben, der ein Gcfalle 
von mehreren Tausend gestattet. Yerss. m it einem schweren Tonboden ergeben, daB 
die absorbierte u. den Porenraum fiir den StrómungsYorgang verengende Wassermenge 
gleich dom doppelten W ert der Hygroskopizitśit des Bodens ist. (Ztsehr. Pflanzcn- 
ernahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A. 25. 1—24. 1932. Breslau, Univ.) W. ScHUL.

H. Niklas, A. Hock und A. Frey, Vergleichende Untersuchungen iiber die Zu- 
sammenhange zwischen Sdtligungsgrad und Pufferung eines Bodens und den Jteaktions- 
werten. I. Beziehungen zwischen Reaktion wid Sćittigungsgrad. II . Beziehungen zwischen 
Sdtligungsgrad und Pufferung. I. Auf sauren Boden zeigen dic Sattigungsgrade nach 
G e h r i n g  u . K a p p e n  gute t)bereinstimmung, nur gering ist die Ubcreinstimmung 
auf schwach sauren u. neutralen Boden. Ebenso bestehen auf sauren BSden enge Zu- 
sammenhange zwischen der pu-Zahl des KCl-Auszuges, der Austauschaciditat, der 
hydrolyt. Aciditat u. dem Siittigungsgrad nach K a p p e n . — II. Best. des Pufferungs- 
vermdgens verschiedener Boden nach den Methoden von G o y  u. JENSEN. Dic Puffe- 
rungswerte naeh G o y  stehen in keinem Zusammenhang zum Sattigungsgrad. Dagegen 
ergeben sich fiir die Pufferungswerte nach J e n s e n  vielfach 'Ubercinstimmungen mit 
der Austauschaciditat u. dem Sattigungsgrad. (Ztsehr. Pflanzenernahr., Diingung, 
Bodenkunde. Abt. A. 25. 203—28. 330—48. 1932. Weihenstephan, Agrikulturchem. 
Inst.) W. S c h u l t z e .

Ladislav Smolik, Die Pufferkapazitdt der Boden und des kolloiden Lehmes. Die 
Pufferkapazitat von Boden, welcho Lehm von ahnlicher chem. Zus. enthalten, ist von 
der Menge des Lehmes abliangig u. dieser proportional. Die Pufferkapazitat von Boden 
m it gleicher Menge an Lehm, jedoch yerschiedener chem. Zus., hangt yon dem Yer
haltnis S i02: Sesquioxyde im Lehm ab; je groBer dieses Yerhaltnis ist, desto hoher
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is t auch die Pufferkapazitat des Bodens. (Yestnik Ceskoslovenske Akad. Zemedelske 8. 
493—97. 1932.) M a u t n e k .

Ladislav Smolik, Die chemische Zusammenselzung des kolloiden Lehmes mit 
Btrucksicldiyung der chemischen Zusammenselzung des Bodens. Im  kolloiden Łehm sind 
vor allem P 2Os, Fe, Al u. Mg angesammelt, wogegen die anderen wiehtigeren Elemente, 
wie S, K, Ca, Ti, Si, Mn u. Na vorzugsweise im nichtkolloiden Bodenanteil enthalten 
sind. Die prozentualen Anteile der im kolloiden Lebm enthaltenen Elemente m it Bezug 
auf den Gesamtgeh. dieser Elemente im ganzen Boden werden angegeben. (Vestnik 
Ceskosloyenske Akad. Zemedelske 8. 593—9G. 1932. Bruirn, Staatl. Versuehs- 
anstalt.) ( Ma u t n e r .

Reinhold Supper, Uber die Wirkung von Trockenbeizen. Nach Verss. des Vf. 
haben Bodenart, Bodenrk. u. W.-Yerhaltnisse des Saatbettes keinerlei EinfluB auf 
die Wrkg. von Trockenbeizen. Es wurde jedoch festgestellt, daB feuchte Erde aus- 
gesprochen absorbierend auf die Beizmittel wirkt, so daB schon nach 1 Tage ilire 
Wrkg. abgesehlossen ist. Eine mehrtagige Lagerzeit des gebeizten Getreides vor der 
Aussaat erhoht in der Regel die Wirksamkeit des Beizmittels. (Ztschr. Pflanzenkrankh. 
Pflanzenschutz 42. 305—50. Juli/Aug. 1932. Hohenheim.) Gr im ii e .

V. Casaburi, Neue Verwendungen der synihetischen Gerbstoffe, sowie dereń Salze. 
Die Hg- u. Cu-Verbb. synthet. Gerbstoffe wirken ausgesprochen keimtótend u. sind 
gut brauchbarals Saatgutbeizmittel. (Collegium 1932. 431—36. Mai. Neapel.) Gr ij d i e .

Giinther Sehoene, Die Kohldistel (Cirsium oleraceum) und ihre Bekdmpfung. 
Die Bekampfung wurde vorgenommen 1. durch Anwendung yon atzenden Diingemitteln 
(ungeólter Kalkstickstoff, Hedericlikainit u. eine Mischung beider im Verhaltnis 1: 10),
2. durch Vergiftung mit Hedit, 3. durch BearbeitungsmaBnahmen (Walzen, Jaten, 
Zersehneiden des Rhizoms, v8lliger Umbruch), 4. durch BewirtschaftungsmaBnahmen 
(Volldiingung, Verlegung der Schnittzeiten, Kurzhalten durch Wcide). Die besten 
Erfolge wurden nicht durch chem. Bekampfungsmittel erzielt, da diese auch die Gras- 
narbe erheblich yerletzen. Der sicherste Weg der Vernichtung ist der yóllige Umbruch. 
(Wiss. Arch. Landwirtschaft. Abt. A.: Pflanzenbau. 9. 55—103. 17/6. 1932. Berlin, 
Inst. f. Kulturtechnik d. Landw. Hochsch.) W. S c h u l t z e .

Zattler, Peronosporabekdmpfung wahrend der Blutezeil des Hopfens. Zur Be- 
spritzung wird eine l%ig- Kupferkalkbruhe vorgeschlagen. Es mussen mindestens 
2 Bespritzungen durehgefiihrt werden, die eine bei Beginn der Bliitenbldg., die andere 
zur Zeit der Vollbliite. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 72. 643. 20/7. 1932. Miinchen, 
Landesanstalt f. Pflanzenbau u. Pflanzenschutz.) W. SCHULTZE.

Zattler, Letzie MaPnahmen zur Perotwsporabekdmpfung im Hopfenbau. Zur 
letzten Bespritzung sollen nur noch 72%ig. Kupforkalkbrtihen yerweudet werden, um 
die Qualitat der Ernteprodd. nicht zu beeintraehtigen. Nur wenn starkere Ndd. u. 
dam it starkere Abwaschung des Spritzbelages zu erwarten ist, is t eine hohere Konz. 
(% — 1%) noch zulassig. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 72. 707. 8/ 8. 1932. Miinchen, 
Landesanstalt f. Pflanzenbau u. Pflanzenschutz.) W. SCHULTZE.

W. Cottier, Bekdmpfung des Graskdfers (Odontria zealandioa W hi te). Bekśimp- 
fungsverss. mit Bleiarsenit, „W hite Island“ (21% W., 21% S, 9%  CaS04, 43% Si02), 
Schwefelkohlcnstoff, Naphthalin, p-Dichlorbenzol, Sublimat u. einigen unter ver- 
schiedenen Handelsnamcn bekannten Kohlenteerderiw. („Restar"). Die besten Ergeb
nisse lieferten Bleiarsenat, Schwefelkohlenstoff u. ,,Restar“-Emulsionen. (New Zealand 
Journ. Science Technol. 13. 317—40. Juni 1932.) W. SCHULTZE.

Jar. Hromadko und Jos. FoI't, Beilrag zum Problem der Ermitlelung des Diingungs- 
bedarfes unserer Boden. Histor. u. systemat. Obersicht iiber die einschlagigen Methoden. 
Ais die genaueste u. sicherste Methode zur Best. aller Nahrsubstanzen kann die Mcthode 
in GefaBen von MlTSCHERLICH betrachtet werden. (Chemicky Obzor 6 . 291—92. 
320— 26. 7 . 9— 10. 36— 40. 55— 63. 31 /3 . 1932.) Ma u t n e r .

C.Ahrens, Uber die Bestimmung der saureunloslichen Bestandteile in Rohphos- 
phalen. Bei der Best. nach der iiblichen HCl-Methode wird yorhandenes Fluorcalcium 
zers. u. fluclitig, wodurch Fehler bis zu 2%  eintreten konncn. Durch Zusatz von Bor- 
saure wird die Verfliichtigung von Kieselsaure yermieden, u. es entweicht nur BF3.
2 g feingemahlenes Rohphosphat werden mit 60 ccm einer Perchlorsaure-Borsaurelsg. 
mehrmals eingedampft, dann mit W. u. HCI verd., ausgewaschen, yerascht u. gewogen. 
Die gleiehen Resultate konnten auch mit einer Salzsaure-Borsaurelsg. erzielt werden. 
(Superphosphate 5. 136—40. Juli 1932. Hamburg, Dr. Gil b e r t s  offentl. chem. 
Lab.) W. Sc h u l t z e .
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Paul Reckendorfer, Eine neue Methode zur Bestimmung der Haftfahigkeit (Wind- 
festigkeit) von Stdubemitteln. Blattausschnitte bestimrater GroBe werden kunstlieh be- 
staubt u. dann einem gemessenen Luftzug ausgesetzt. Darauf wird die Menge des an- 
haftenden Staubes bestimmt. Im Original Besehreibung der notigen Apparatur (zahl- 
reiche Figg.) u. Auswertung der crhaltenen Resultate. (Fortsclir. d. Landwirtseh. 7.

Edouard Urbain, Frankreich, Herstellung von Dungemitteln. Man venvendet 
trockene Gemische, welebe bei der Aufnahme von W. in den NH4, P  u. Mg enthaltenden 
Diinger ubergehen. Beispiel: Zu Superphosphat g ibt man die tkeoret. Mengen yon 
(NH.,)2SO., u. MgS04, welebe in Ggw. von W. das Superphosphat in ein Gemisch von 
CaSÓ4 u. Ammoniummagnesiumphosphat uberfiihren wurden. Dieses Gemisch kann 
unmittelbar ais Diingemittel Verwendung finden. Man kann jedoch auoh die zur Um- 
setzung benotigte Menge W. zugeben; das Prod. soli trotzdem troeken u. leicht pulyeri- 
sierbar bleiben. (F. P. 40 531 vom 2/12. 1930, ausg. 22/7. 1932. Zus. zu F. P. 714 227; 
C. 1932. I. 1145.) D r e w s .

Chemieverfahren Ges. m. b. H., Bochum, Dungemittel. Rohphosphat wird in 
einem Gemisch von K 2S 04 u. H N 03 in solchen Mengen gel., daB K N 03, H3P 0 4 u. CaS04 
entstehen; die H3P 0 4 wird m it NH3 neutralisiert. (Tschechosl. P. 33 993 vom 26/9.
1928, ausg. 10/11. 1930. D. Prior. 10/12. 1927.) S c h ó n f e l d .

Herbert Ritter, Dortmund (Erfinder: W ilhelm Gluud und Walter Klempt, 
Dortmund-Eying), Herstellung ammonialchaltiger Misclidunger aus einem beliebigen Ge
misch yon (NH4)2S04 m it anderen NH4-Salzen unmittelbar aus den vom Abtreiber 
kommenden NH3-Schwaden in zwei Behaltcrn, 1. dad. gek., daB dem einen der Behiilter, 
die beide die gleiche, an (NH4)2S04 u. anderen NH4-Salzen gesatt., im Kreislauf ver- 
wendete Stammlsg. enthalten, nur H2S 04 u. dom anderen ein Gemisch yon H 2S04 u. 
anderen Sauren zuflieBt, worauf zur Abscheidung des Salzgemisches nur die eine der 
beiden Lsgg. eingeengt u. die m it H 2S04 yersetzte erst vor der Krystallabscheidung mit 
der eingeengten yereinigt u. auf feste Mischdiinger yerarbeitet wird. — 2. dad. gek., daB 
die Lsg. in dem Behalter, der m it yerschiedenen Sauren arbeitet, schwach ammoniakal., 
u. die Lsg. in dem anderen Behalter, der nur mit H 2S04 arbeitet, schwach sauer gehalten 
wird. — 3. dad. gek., daB der ProzeB kontinuierlich gestaltet wird. (D. R. P. 556 371 
KI. 16 vom 6/9. 1928, ausg. 10/8. 1932.) D r e w s .

M etallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Herstellung von stickstoff- und phosphor- 
sdurehaltigen Mischdiingern, 1. dad. gek., daB CaO u./oder andere Basen oder Salze in 
an sich bekannter Weise m it N2 u. Phosphorsauerstoffyerbb. enthaltenden Gasen be- 
handelt werden, die bei der Oxydation von P  oder P-Verbb. mit solchen Gasen oder 
Dampfen, die neben N 2 noch 0 2 oder an P  0 2 abgebende Oxydationsmittel enthalten, 
insbesondere Luft, erhalten werden, worauf nach Absorption der Phosphorsauerstoff
yerbb. der zuriickbleibende N2 in bei der Kalkstickstoffherst. iiblicher Weise in CaC2 
eingeleitet wird u. schlieBlich nach beendeter Absattigung die in beiden Phasen er
haltenen Rk.-Prodd. miteinandor yermischt werden. — 2. dad. gek., daB bei der Ver- 
wendung von unter der Einw. der Phosphorsauerstoffyerbb. fluchtige Saure abspaltenden 
Salzen, wie Sulfaten oder Chloriden, die abgehenden Gase erst nach durch Auswaschung 
oder Absorption bewirkter Entfernung der fliichtigen Sauren mit dem CaC„ zur Rk. ge- 
bracht werden. (D. R. P. 556 464 KI. 16 vom 4/6. 1930, ausg. 9/8. 1932.) D r e w s .

Heinrich Koppers A.-G., Essen, und Christian J. Hansen, Essen-Rellinghausen, 
Herstellung eines Mischsalzes aus Ammonsidfat und Ammonphospliat in Abanderung des 
Verf. gemaB D. R. P. 545 829, 1. dad. gek., daB an Stelle der Behandlung der zunachst 
erzeugten Thiosulfatlsg. mit S 0 2 durch Zusatz von H 3P 0 4 ein Teil Thiosulfat zers. wird, 
wobei aus den Zers.-Prodd. des Thiosulfats m it dem Rest des unzers. Thiosulfats Poly- 
thionate entstehen, die darauf unter den Bedingungen des Hauptpatents in Sulfate um- 
gesetzt werden. — 2. dad. gek., daB das bei erheblicher H 3P 0 4-Zugabe anfallende Mono- 
ammonphosphat durch nachtragliche NH3-Zufulir in Diammonphosphat umgewandelt 
wird. (D. R. P. 556 519 KI. 12k yom 29/5. 1930, ausg. 10/8. 1932. Zus. zu D. R. P.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Haltbare, nicht zusammen- 
backende, Ammoniumnitrat enthaltende Dungemittel. Die betreffenden Dungemittel 
werden in Stiicke von unregelmaBiger Gestalt ubergefiihrt. Der Durchmesser jedes 
Stuckes soli wenigstens 4—5 mm betragen, yorzugsweise jedoch mindestens 10 mm. Ein 
Durchmesser yon 10 cm soli nicht uberschritten werden. Wesentliche Mengen yon

222—26. 15/4. 1932. Wien.) Gr im m e .

545 829; C. 1932. I. 2367.) D r e w s .

XIV. 2. 136
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feineren Teilchen u. Staub sind fernzukalten. Beispiel: 300 Teile (NH.JoSO., werden in 
eine Sehmelze von 200 Teilen 3%  W. enthaltendem NH4N 0 3 eingetragen. Die M. 
passiert eine Miseliyorr. u. nimmt sehlieBlieli die Form von nierenformigen Kliimpehen 
an; hierauf folgt Trocknen u. Kuhlen. (E. P. 376 247 vom 30/1. 1931, ausg. 4/8. 
1932.) D r e w s .

Kali-Chemie A.-G., Berlin (Erfinder: Friedrich Riisberg, Berlin-Niedersclione- 
weide), Oleiclizeitige Herstellung von Magnesiadungemitleln einerseits u. chlor- bzw. 
sulfatfreicm Kali u. Stiekstoff oder Kali, Stiekstoff u. Phospliorsaure entlialtenden 
Dungemitteln andererseits, dad. gek., daB man K-Mg-Carbonate, wie sie bei der Herst. 
von K 2C03 erlialten werden, unmittelbar durch Behandlung mit Sauren, welche 
Pflanzennahrstoffe enthalten, wio H N 03 u. H3P 0 4 oder Mischungen dieser, in Lsg. 
bringt, worauf man die Magnesia aus der Lsg. in an sich bekannter Weise ais Mg-NH.,- 
Carbonat bzw. ais Mg-Phosphat oder Mg-NH4-Phosphat yollstiindig abscheidet u. die 
von dem Nd. getrennte Lsg. auf Kali u. N bzw. Kali, N u. H3P 0 4 enthaltendc Diinge- 
mittel yerarbeitet. (D. R. P. 556 779 KI. 16 vom 3/11. 1928, ausg. 13/8. 1932.) D r e w s .

Soc. Nouvelle des Mines de Saint-Champ, Frankreich, DiingemiUel mil ver- 
besserter Wirkungsweise. Dungemittel, z. B. N aN 03, werden mit einem die Pflanze 
gegen den Angriff von Kryptogamen u. Parasiten schiitzenden Stoff yermischt. Z. B. 
eignet sich das bei der Calcinierung von bituminoser Kalkerde gewonnene Prod., welches 
mit den bei der Dest. dieser Kalkerde gewonnenen, organ, gebundenen S entlialtenden 
Olen impriigniert ist. Man yerwendet ein Gemisch von 59° /0 N aN03 u. 41% des S-haltigen 
Prod. Der Zusatz bewirkt aufierdem eine Yerminderung der Hygroskopizitat u. des 
Zusammenbackens des Diingemittels. (F. P. 729 454 vom 13/3. 1931, ausg. 25/7. 
1932.) D r e w s .

Union Cllimiąue Belge, Soc. An., Briissel, Unkraulverlilgungsmittel. Das Mittel 
enthiilt ein oder mchrere Chlorate, ein oder mehrere Perchlorate oder ein oder mehrere 
Perjodate. (Belg. P. 363444 vom 3/9. 1929, Auszug yeroff. 12/3. 1930.) D r e w s .

Clarence P. Byrnes, Sewicklcy, iibert. von: Karl H. Fulton und Marcus T. In- 
man jr., Pittsburgh, V. St. A., Insekticide und fungicide Mittel, gek. durch einen Geh. 
an partiell osydierten alipliat. KW-stoffen oder Naphthenen, z. B. Oxydationsprodd. 
von Petroleumfraktioneu, Schieferol usw., die von den Alkoholen bis zu den Sauren 
rangieren. — Z. B. setzt man einer Bordeauxbriihe, die aus 4 Lbs. CuS04, 4 Lbs. Ca(OH)., 
u. 50 Gallonen W. besteht, 4° /0 der oben genannten Oxydationsprodd. in Form einer 
Seifenemulsion zu, wobei man eine lialtbare Suspension erhiilt. Durch den Zusatz 
der Oxydationsprodd. wird die Vcrteilung der insektieiden Mittel u. so auch ihrc W irk
samkeit yergroBert. (A. P. 1826  065 vom 14/1. 1926, ausg. 6/10. 1931.) S a r r e .

Standard Oil Co., iibert. von: Frederick W. Sullivan jr. und Elmer W. Adams, 
Whiting, V. St. A., Insekticides Mittel, das auf Pflanzen u. Baumen yerwendet werden 
kann, bestehend aus einem Gemisch von Mineralól, einer Alkalimetallyerb. von Mineralol- 
sulfonsai’1 -n, einem kolloidalen Emulgierungsmittel u. W. — Z. B. yermischt man 
1% Leim, 20% W., 77,77% Weiflbl, 1,23% Na-Mineralolsulfonat u. eine Spur Toluol 
zu einer dicken Emulsion, die ais Spritzmittel mit W. entspreckend verd. wird. Pb- 
Arsenat, Pariser Oriin oder andere Gifte konncn zugesetzt werden. (A. P. 1830 969
vom 15/7. 1926, ausg. 10/11. 1931.) S a r r e .

Stahl-Chemie G. m. b. H ., Frankfurt a. M., Schadlingsbekampfungsmittel. Ver- 
wendung bas. Ferriarsenits, 1. wie es erlialten wird durch Erhitzen yorzugsweise sehr 
vord. Ferrisalzlsgg. m it Arsenigsiiureanhydrid u. oder Salzen der H 3As03, fiir Zwecke 
der Schiidlingsbekampfung. — 2. in Form des durch Zerstiiubungstroeknung erzielten 
Prod. — 3. mit yorzugsweise sehr geringen Zusiitzen von fiir Schiidlingsbekampfungs- 
zwecke bekannten Giftstoffen, insbesondere solchen organ. Natur, wie z. B. den wirk- 
samen Bestandteilen von Pflanzen dor Papilionaceen oder Solanaceen. — 4. in Form 
von zur Verteilung u. Aufbringung besonders geeigneten Lsgg. bzw. Suspensionen, 
gegebenenfalls unter Zusatz yon indifferenten Streckmitteln. — 5. ais Farbstoff fiir 
Anstrichfarben fur Schiffsboden u. dgl. — Das bas. Ferriarsenit ist ais Schiidlings- 
bekampfungsmittel dadurch besonders wertyoll, daB es sich fiir hohere Warmbluter ais 
unschadlich erweist u. leicht in haltbare Suspensionen uberzufiihren ist. (D. R. P.
555 505 KI. 45 1 vom 19/2. 1931, ausg. 25/7. 1932.) S a r r e .

Ch. Seltensperger, Agriculture genśrale. Amćlioration du sol. Engrais. Paris: J.-B . Bailli£re 
et fils 1932. (110 S.) Br.: 5 fr.
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Jaliresbericht £iir Agrikultur-Chemie. Unter Mitw. von . . .  lirs. von F. Mach. Folgę 4, 12.
1929, d. ganze Reihe Jg. 72. Berlin: Parey 1932. (XXXIV, 580 S.) gr. 8°. M. 84.—.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
M. H. Kraemer, Beitrag zur Kenntnis des Induklionstiegelofens und seiner 

Metallurgie. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 76. 866—68. 3/9. 1932. Berlin.) LESZYNSKI.
F. R. Hensel und J. A. Scott, Metallurgische Gharakteristik von Induktionsofen, 

beslimmt durch die Aufnahme von Sauerstoff durch gesclimolzencs Nickel. VergleicliDnde 
Verss. mit Induktionsofen von 60 u. 5000 Perioden iiber ihre Eignung fiir metallurg. 
Zwecke. Ais MaBstab wird die Bldg. von NiO in einer Ni-Schmelze zugrunde gelegt. 
Es wird festgestellt, daB sich dio Loslichkeit von NiO in Ni mit steigernder Temp. 
erhoht u. ebenfalls in Abhangigkeit von der Schmelzdauer u. den Wirbelstrómen 
wahrend der Schmelzdauer stcht. Die Best. vonNiO nebenNi wird nach 2 angegebenen 
analyt. Verff. durchgefuhrt. (Trans. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. 
Preprint 15 Seiten.) < N ik l a s .

Alfred stock , Wozu kann Beryllium verwandet werden? Oberblick iiber die Entw. 
der Darst. u. dio Anwendungsmoglichkeiten ais Desoxydationsmittel u. fiir Legierungen, 
insbesondorc Be-Bronzen. (Chem. Markets 31. 37—40. Juli 1932.) R. K. Mu l l e r .

— , Uber die Gewinnung und Yerwendung von Indium. Kurze Ubersicht. (Metall- 
W irtschaft 11. 476—77. 26/8. 1932.) Le s z y n s k i .

W. Feit, Die technische Oewinnung von Rhenium und Gallium. Kurze, zusammen- 
fassende Ubersicht uber die Gewinnung von Ro u. Ga im Mansfelder Kupferschiefer- 
bergbau u. iibor die fiir die boiden Elemente bestohendon Verwertungsmogliehkeiten. 
(Osterr. Chemikcr-Ztg. 35. 137. 1/8. 1932.) L e s z y n s k i .

Hiroshi Imai und Masami Hagiya, Uber die Natur der fi-Umwandhmg der Kupfer- 
Zinnlegierungen. II. Mitt. (I. vgl. C. 1931. I. 1230.) Unters. des /?-Eutektoides u. 
seines Zorfalls in 3 Stufen fi — >- fi' — y  fi" — ->- a +  <5- Kinetik des eutektoiden 
Zerfalls wird dilatometr. verfolgt. Der starko Abfall des Widerstandes, der im AnlaB- 
vorgang dor abgoschrcckten /S-Bronze bei 250—350° auftritt, ist auf dio Entstehung 
eines Zwischcnzustandes fi" zuriickzufuhren, dessen Krystallgefuge gleichfalls unter- 
suoht wird. Martcnsit. Nadelstruktur, die beim Abschrecken boi hóheren Tempp. in 
Sn-iirmerer fi-Bronze entsteht, zerfallt sehr langsam durch Anlassen bei 450—500° 
u. ist wahrscheinlich nicht ais die a-Krystallart, sondern Zwischonstruktur fi' an
zusehen. (Momoirs Ryojun College Engin. 5. 77—89. Marz 1932.) N ik l a s .

K. W. Ray und W. N. Baker, Anlaufbestdndige Silberlegierungen. Verss., dem 
Miinzsilber oinen anlaufbestiindigen Uberzug zu geben, fiihren zur Unters. des Ag-Zn-Al- 
Systems mit 75—100% Ag u. der Festigkeitseigg. diosor Legierungen. Weiterhin wurden 
mehrere Legierungen des Ag m it Cr, Zn, Al, Be, Si, Cu, Sn u. Ba auf Anlaufbestandigkeit 
gepriift, desgleichon werden Nitrierungsverss. mit diesen Legierungen bei hoheren 
Tempp. unternommen. (Ind. engin. Chem. 24. 778—81. Juli 1932.) .N ik l a s .

Oswald Bauer, Metallforschung. Uberblick iiber die Forschungsergebnisse des 
K a i s e r  W il h e l m -I n s t it u t s  f u r  Me t a l l f o r sc h u n g  zu Bcrlin-Dahlem in den 
letzten Jahren. (Aluminium 14. Nr. 2. 1—2. 31/1. 1932.) N ik l a s .

F. Pester, Festigkeitspriifungen an Stangen und Drahlen bei tiefen Tempcraturen.
Bei den auf dem Drahtbiegeapp. von TARNOGROCKI in der Kalte ausgefuhrten Verss. 
wurde erm ittelt, daB Cu-, Al- u. Aldroydriihte eine Erliohung der Biegezalil erfahren. 
Bei einer Temp. von —20° bis —30° erreichen Aldreydriihte ihren tiefsten, Stahl- 
driihto ihren hochsten Wcrt. Die Biegefahigkeit von Cu, Bronze u. Al erfahrt bis zu 
einer Temp. von —60° eino Steigerung, wahrend dio Wechselbiegezahl von Aldrey- 
drahten duroh die Kalte nicht wesentlich beeinfluBt wird. (Ztschr. Metallkunde 24. 
115—20. Mai 1932.) K a l p e r s .
' Erich Becker, Praktische Erfahrungen bei der Herstellung von Schleiidergufi aus 
N . E.-Metallen. Arbeitsbodingungen beim SchleuderguB. Verhinderung von Ent- 
mischungen durch Einhaltung geoigneter Drehzahlen, bestimmter Formen- u. GieB- 
tempp., Gefiige des Schloudorgusses, Lunkerbldg. u. Hartę der AuBcn- u. Innenscliiehten. 
Abhangigkeit der Drehzahl der Formen von dem Radius der Form u. der Eigenart 
des zu yergieBenden Metalls u. Anwendung des waagerechten u. senkrechten Schleuder- 
gusses. Ausbildung dor Formen fiir den SchleuderguB. Ausfuttern von Lagerkorpern 
mit WeiBmetall. Herst. von Zahnradkorpern, Gleitbacken etc. (Ztschr. ges. GieBerei- 
praxis 53. 291—94. 311—12. 24/7. 1932.) N ik l a s .

136*
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C. Hansen, Einige Eigenachaften von Olsandkernen. Besondere Kennzeichen der 
Ole, z. B. Jod-, Verseifungs-, Saurezahl u. Viscositat. Verli. yerschiedener Ole, z. B. 
Lem-, Tung- u. Sojaol. Maximaler Widerstand in Abhangigkeit vom Prozentgeh. 
an Ol u. yon der Trockentemp. EinfluB yon Katalysatoren auf dio Ole, desgleichen von 
Harzen. Dio Ole besitzen folgende Vorteile: Eino yerhaltnismaBig kleine Olmenge 
kann ausreichen, um eino groBe Sandmenge zu agglomerieren; der Widerstand der 
mit Ol agglomerierten Kerne wird durch Feuchtigkeit wenig beeinfluBt. Der durch 
das 01 erreichte Zusammenhalt der Kemo wird durch die Wiirmc leicht zerstort. (Buli. 
Assoc. techn. Fonderie 6. 27—31. Jan. 1932.) N i k l a s .

Hans Korzinsky, Schmelzschweifien und Schmelzschneiden. Eine allgemeine tJbcr- 
siclit iiber die beim ScliweiBen u. Schneiden gebrauchlichen Apparaturen. (Schliigel 
u. Eisen 3 0 . 27—32. 1/2. 1932. Briinn.) L u d e r .

M. V. Schwarz und F. Goldmann, Die Widerstandsschweipung des Nickels. 
WiderstandsschweiBung yon Ni u. Ni-Legierungen ist eino Ergiinzung der Schmelz- 
schweiBung, da sie sich besonders fur geringe Werkstoffstarken eignet. Sie ist wegen 
der, dor jeweiligen Arbeit angepaBten Masehinen ein reines Massenfertigungsyerf. 
Fur die NiokolsehweiBung nach diesem Vorf. ist die Punkt-, Naht- u. die Stumpf- 
schweiBung prakt. anwendbar. Abbildungen zeigen Beispiele der Mikrogefiige von 
WiderstandsschweiBungen von Ni u. seinen Legierungen. (Nickel-Ber. 1 9 3 2 . 113— 16. 
Juli.) N i k l a s .

E. Palmblad, Knicksicherheit geschweifSter Druckstdbe. Die yerhaltnismaBig ein- 
fache Verstilrkung durch eingeschweiBto Bleche an dem Traggeriist einer am Seiten- 
kasten eines Schwimmdocks gebauten Kranbalin hat die Tragfahigkeit der Stutze 
auf das Mehrfache erhoht. (Mitt. Forsckungsanstalten Konzerns Gutehoffmingshutte
2. 43—44. Juli 1932.) K a l p e BS.

O. Macchia, Ober die Bestimmung der Dicke von eleklrolytisclien Chromnieder- 
schlagen. (Vgl. C. 1 9 3 2 .1. 3222.) Vf. yergleicht yerschiedene Methoden zur Best. der 
Dieko von elektrolyt. niedergeschlagenen Cr-Schichten an moglichst gleichm&Bigen 
Ndd. Dio elektrochem. Methode ist nur bei yerlialtnismiiBig kleiner u. regehnaBiger 
kathod. Oborflacho anwendbar. Die Wagung u. dio mkr. Unters. des Nd., sowie die 
chem. Methode erfordern eino mehr oder weniger yollstandigo Zerstorung des Nd. Die 
Best. der Angriffsgeschwindigkeit mit HC1 weist ebenfalls Nachteile auf (Ungenauigkeit, 
Blindprobe). Vf. empfiehlt folgendes Verf.: ein Stuck der zu yerchromenden Flachę 
wird mit einem Gummistopfen zugedeckt,* dio iibrige Flachę mit einer dunnen Schicht 
von Paraffin, oder noch besser Schweinefett iiberzogen; die nicht iiberzogene Flachę 
wird yercliromt, der Cr-Nd. mit IIC1 gel. u. die CrCl3-Menge bestimmt. Aus dieser u. 
der bekannten Flachę laBt sich die Dicke des Nd. berechnen. Das Verf. h a t den Yorzug, 
von der Gestaltung der Oberfliiche yerhaltnismaBig unabhangig zu sein. (Industria 
chimica 7. 717—25. Juni 1932. Fermo, Techn. Inst., Chem. Lab.) R . K . M u l l e r .

J. Pospiśil, QuaIitdUpriifung von Nickeliiberziigen. Fehlcrhafte Stellen des TJber- 
zugos konnen ohne Beschadigung der anderen Ni-Schicht heryorgehoben werden durch 
folgondo Lsg.: 11 W., 5 g  Kaliumferricyanid, 5 g  Kaliumbichromat, 10 g Kalium- 
jodid, 1 g Mercurichlorid u. 150 ccm konz. Salzsaure. — Nach 1 Minutę erhalt man 
auf Kupfer rotbraune Flecke, auf Messing einen m atten Cjuecksilberbelag. (Cheinicke 
Listy 2 6 . 287—89. 25/6. 1932.) M a u t n e r .

J. Chloupek und VI. Z. DaneS, Ober die Korrosion von Metallen. Kurze Uber- 
sicht yom physikal.-chem. Gesichtspunkt. (Chemicky Obzor 7. 49—52. 73—76. 30/4. 
1932.) __________________M a u t n e r .

Minerec Corp., New York, Schu>immverfahren zur Erzanreiclierung. Das Erz 
wird in suspendiertem Zustande in Ggw. von organ., N-freien, doppelt gebundenen S 
enthaltenden Verbb. der Flotation unterworfen, insbesondere in Ggw. von D eriw . 
der Thiokohlensaure, wie Diułhyldizanihogenat, C2H 5OC(: S)S. S .C (: S)OC2H5 ii. 
Xanlhogensaureanhydrid. Zur Herst. von Diiithyldixanthogenat wird Athylxanthogenat 
mit J-K J bis zum AufhOren der Entfarbung behandelt. Ahnlich wird Propyl- u. 
Bulyldixanlhogtnal hergestellt. Xanihogeiisdureanhydrid, C2H5OC(: S)SC(: S)OC2H 5 
erhalt man aus Athylxanthogenat in A. u. Chlorameisensaureester; gelbo Krystalle. 
(Poln. P. 14174 yom 23/5. 1927, ausg. 10/10. 1931. A. Prior. 3/8. 1926.) S c h o n f e l d .

Minerec Corp., New York, Schwimmverfahren zur Erzanreiclierung. Das sus- 
pendierte Erz wird mit den Rk.-Prodd. yon Metallsanthogenaten u. Saurechloriden 
behandelt. Beispiele: Athylxantliogenat in A. wird unter Kuhlen mit C,,FLflCOCl be-
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handelt; es resultiert ein gelbes Ol. Aus K-Athylxanthogenat in CC14 u. CILfiOGl erhiilt 
man eine 5lige FI. Ahnliche Flotiermittel entstehen durch Einw. von COCl2 in Toluol 
oder von S 0 2C12 auf athylzanthogensaures K . (Poln. P. 14175 vom 23/5. 1927, ausg. 
10/10. 1931. A. Prior. 24/1. 1927.) Ś c h o n f e l d .

Thos. Firth & John Brown Ltd., England, Oegen chemische Einflusse widerslands- 
fdhiger auslenitischer Chrom-Nickel-Stalil m it mehr ais 0,07% C. Die Legierung enthalt
0,3—0,9%  Ti. Die iibrigen Bestandteile konnen in folgenden Grenzen schwankcn: 
Cr 10—20%, Ni 6—14%, C 0,07—0,25%. AuBerdem kann der Stahl zur ErhOhung 
der SchweiBbarkeit 0,3—1,5% W enthalten. (F. P. 722 032 vom 28/8. 1931, ausg. 
10/3. 1932. E. Prior. 4/9. 1930.) G e is z l e r .

Bethlehem Steel Co., Pen., V. St. A., iibert. von: Charles E. Spigelmire, 
Sparrows Point, und Robert M. W alters, Dundalk, Maryland, Beseitigung von Ober- 
flachenfelilern an Ouflblocken, z. B. von Risson u. GuBnahten. Żur Erzielung von ein- 
wandfreiem Walzgut brennt man die fehlerhaften Stellen aus dem GuBblock mit einem 
Sauerstoffbrenner aus, der eine trichterformige Mundung besitzt, damit die Wandę der 
Brennstelle moglichst flach ausfallen, so daB tlborlappungen beim WalzprozeB nieht 
eintreten konnen. (A. P. 1 8 61760  vom 12/12. 1930, ausg. 7/6. 1932.) Ge is z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Franz DuJt- 
schmid, Heidelberg, und Leo Schlecht, Ludwigshafen a. Rhein, Herslellung ton Gegen- 
sldnden aus reinem Eisen ton besonders gulen magnelischcn Eigenschaflen. Fein yerteiltes 
reines Fe, besonders solches, das durch therm. Zers. des Carbonyls erhalten wurde, 
wird zu Blocken gesintert, die, gegebenenfalls nach einer Behandlung mit H 2 in der 
Warme, im Yakuum, yorzugsweise auf eine Temp. unter 900°, erhitzt werden. Nach 
dem Sintern konnen die BlOcke einer Knetbehandlung in der Kiilte von beschranktom 
Umfange unterworfen werden, um die Korngr5Be des Endprod. zu beeinflussen. Dor 
Werkstoff besitzt hohe Anfangs- u. Maximalpermeabilitat bei geringer Koerzitivkraft 
u. Hystoresis. (A. P. 1855739 vom 9/8. 1930, ausg. 26/4. 1932. D. Prior. 28/8. 
1929.) G e is z l e r .

Zakłady Hohenlohego-Hohenlohe-Werke, Sp. Akc., Polen, Gewinnung ton 
Zink aus brikelliertem Zinkslaub. Die Briketts werden in hermet. geschlossenen u. 
geneigten MuffelOfen bei 700—900° geschmolzen. Zur Ausfiihrung des Verf. eignen 
sieh die bei der Dest. von Zn, Cd usw. yerwendeten Ofen. (Poln. P. 14 009 yom 7/9.

Beryllium Development Corp., New York, iibert. von: Harry Correll Claflin,
Cleveland, Gewinnung ton Beryllium. Ais Ausgangsstoffe dienen Silicate oder silicat. 
Erze, wrelche man m it einem Gemisch von Alkali- oder Erdalkalisilicofluorid u. Alkali- 
oder Erdalkalifluorid reagieren liiBt. Man arbeitet bei Tempp. von 600—900°. Die 
Rk. yerlauft folgendermaBen: BeSi04 +  CaSiF6 +  CaF2 — ->- 2 CaBeF4 -(- 2 S i02. Das 
Rk.-Prod. wird m it H 2S 04 behandelt; danach wird das in Lsg. befindliche Be-Sulfat 
vom CaF2 getrennt u. m it Alkalihydroxyd in Be-Hydroxyd iibergefiihrt. Letzteres 
ergibt beim Calcinieren BeO, aus dem metali. Be gewonnen werden kann. (E. P. 374 705 
Tom 27/8. 1931, ausg. 7/7. 1932. A. Prior. 17/9. 1930.) D r e w s .

American Metal Co., Ltd., New York, iibert. von: Harvey M. Burkey, Plain- 
field, und Lawrence E. Cole, Bahway, New York, Aufarbeitcn ton Blei, Zinn und 
Kupfer enthalUnden Meiallabfallcn. Die Legicrungen werden gesaigert. Die Saiger- 
riickstandc verschm. man in einem Kupolofen unter Verfluchtigung des Hauptteiles 
der fluchtigen Metalle (Pb, Sn, Zn) auf ein Schwarzkupfer, das im Konvcrter ver- 
blasen wird. Die fl. Konyerterschlacke wird zur Abscheidung der Hauptmenge des Cu 
in einen Schlackenofen eingetragen, in dem sio eino h. geblaseno Koksschicht durch- 
fliefit. Das erhalteno Metali wird im Konyertcr yerblasen, wahrend die entstandeno 
kupferarme Schlacke in einen Kupolofen zur weiteren Entarmung eingetragen wird. 
Die umlaufende Schlackenmenge wird yerringert. AuBerdem wird das Kupferbringen 
besehleunigt. (A. P. 1 858 236 yom 19/8. 1930, ausg. 17/5. 1932.) Ge i s z l e r .

Carl Miiller, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Herstellung ton diinnen Drahten 
oder Folien fiir meptechnische, insbesondere thermoelektrische Gerałe, dad. gek., daB 
dunne Drahte oder Folien durch die Diffusionseinw. von sie umgebenden Stoffen in 
ihrer physikal. oder chem. Zus. ganz oder tcilweise, gegebenenfalls aueh nur auf einen 
Teil ihrer Ausdehnung, yerandert werden. — Dio Veranderung geschieht z. B. dadurch, 
daB auf dio Drahte oder Folien Metallschichten aufgebracht u. durch Diffusion mit 
ihnen homogen legiert werden, oder daB eine Elektrodę yon sehr goringer Dicke 
durch Diffusion von sie umgebenden chem. Stoffen auf einen Teil ihrer Ausdehnung

1929, ausg. 21/9. 1931.) SCHÓOTELD.



2106 I I ]X. O r g a n is c h e  P r a p a r a t e . 1932. II.

in eine tkermoelektr. wesentlick versckiedenc Verb. iibergefiihrt wird. Insgesamt
13 Anspriiche. Die Erfindung will die Herst. feiner Drakte usw. aus solchen legierten 
Materialien oder chem. Verbb. moglich machen, die bisher infolge mangelnder Dehn- 
barkeit, SchweiBbarkeit, Lotbarkeit usw. sich nicht zu geringen Starken verarbeiten 
u. verwenden lieBen, obgleicli sie hierfiir wegen hoher Tkermokraft oder hoher Festig- 
keit oder Temperaturbestandigkcit besondcrs geeignct waren. Aueh fiir chem. Zwecke, 
z. B. teilweise durchliissige Seheidewiinde, Katalysatormaterialen bietet das Verf. 
Verwertungsmogliclikeiten. (D. R. P. 554 315 KI. 21 b vom 10/6. 1926, ausg. 12/7. 
1932.) " H e i n r i c h s .

Victor Moritz Goldschmidt und Kristoffer Stenvik, Oslo, Norwegen, Giefierei- 
forrnmaterial, bestehend aus einem Gemisch von gebranntem 01ivin u. einem Binde- 
mittel. (Can. P. 292 430 vom 15/1. 1929, ausg. 27/8. 1929.) M. F. M u l l e r .

Pittskurgh Research Corp., Pittsburgh (Erfinder: W. E. Moore), Raffinieren 
von Metallen, wobei das Metali in geschmolzenem Zustand durch eine Siiule von kór- 
nigem, yorzugsweise kohlehaltigem, durch elektr. Strom koch erhitztem Widerstands- 
material sickert, dad. gek., daB das Metali in fester Form in den oberen Teil der Saule 
eingcfiihrt wird, bo daB uber der Siiule eine luftabscklieBende Scliickt ei'zeugt wird u. 
wobei das Metali auf Grund der hoheren Temp. allnmhlich schm. u. durck dio Saule 
kindurcksickert. (Schwed. P. 69 832 vom 21/5. 1928, ausg. 22/7. 1930.) D r e w s .

George F. Doran, Worcester, Massachusetts, V. St. A., Raffinalion von Metallen
und Legierungcn. Don gesehmolzenen Ausgangsstoffen wird KiMnO,, u. C zugesetzt.
(A. P. i  857 947 vom 14/3. 1931, ausg. 10/5. 1932.) G e i s z l e r .

S. M. Tschumanow, U. S. S. R., Beizen von Eisengegenstdnden. Weitere Aus- 
bilduiig des Verf. nach Russ. P. 11 588, darin bestehend, daB man die dort yerwendeten 
Sulfonsauren durch Behandlung m it gasformigem NH3 u. Riihren in feste Form iiber- 
fiihrt. (Russ. P. 24 209 vom 24/1. 1930, ausg. 30/11. 1931. Zus. zu Russ. P. 11588; 
C. 1931. I. 3167.) R i c h t e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutschland, Metallbelage au f Aluminium und 
Aluminiumlegierungen. Die zu uberziehenden Metalle werden anod. oxydiert, bis zur 
Entstehung eines hauehdunnen Metallbelages in einem Cu, Messing od. dgl. enthaltenden 
Entfettungsbade ais Kathode geschaltet u. schlieBlich m it der beliebig starken Schicht 
eines anderen Metalles galvan. uberzogen. (F. P. 725 848 vom 6/11. 1931, ausg. 18/5. 
1932. D. Priorr. 6/11. 1930. 20/6. 1931.) K u h l i n g .

Parker Rust-Proof Co., Detroit (ubert. von: Matthew Green, Detroit, Elmer 
M. Jones, Adrian, und Hobart H. Willard, Ann Arbor, Michig.), Rostschulzmillel, 
erkalten durck Loscn von Eisenmangan in einer k., 60—75°/p'g- H 3P 0 4, wobei sich 
FcH 2PO.i bildet. Die Saure wird im UberschuB angewandt. Die noch h. Lsg. wird 
filtriert u. das Phosphat auskrystallisiert. Dio Krystalle werden in einer nicht oxy- 
dierenden Atmosphare getrocknet. (Vgl. E. P. 273 168; C. 1927. I I . 1618.) (Can. P. 
291600 vom 6/10. 1926, ausg. 23/7. 1929.) M. F. M u l l e r .

[russ.] W. G. Agejenkow, Methoden der techn. Analyse von Erzcn u. metallurgischen Prodd. 
tler Kupfer-, Bloi- u. Zinkindustric. Moskau-Leningrad: Zwetmetisdat 1932. (136 S ) 
Rbl. 1.50. '

[russ.] A. I. Beljajew, M. B. Rapoport und E. I. Chasanow, Aluminium. Moskau-Lenin
grad: Zwetmetisdat 1932. (159 S.) Rbl. 2.25.

[russ.] W. A. Bogoljubow, Gewinnung von Ferrowolfram aus Scheelit u. Wolframit. Moskau: 
Wiss.-Techn. Verlag fur Maschinenbau, Metallbearbeitung u. Eisenmetallurcie 1932. 
(39 S.) Rbl. 0.80.

[russ. | I. Irresberger, EisengieBerei. Moskau: Gosmaschmetisdat 1932. (SOS.) Rbl. 1.— . 
[russ.l M. F. Schtschukin, Anreicherung von Molybdanerzen. Moskau-Leningrad: Berc- 

bauverlag 1932. (28 S.) Rbl. 1.— .
[russ.] A. N. Speranski, Rohstoffbasis der Eisenmetallurgie. Lieferung I. Moskau: ,,Intern“ 

1932. (66 S.)

IX. Organische Praparate.
Soc. An. des Distilleries des Deux S6vres, Melle, Trennung von organischen 

Fliissigkeiten. Handelt es sich um dic Trennung von 2 Fil. durch Dest., dereń eine (yl) 
in W. unl. oder wl. ist u. dereń andere (B ) m it W. misckbar ist in Ggw. von W., so 
wird dem Gemisch eine Hilfsfl. (E) zugesetzt, die m it W. ebenfalls unmischbar ist, u. 
die Dest. derart durchgefiihrt, daB durch Entstekung eines azeotropen Gemisckes 
zunackst die Entwasserung erfolgt, worauf die beiden Fil. A  u. B  voneinander leicht
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getrennt werden konnen. Beispiele: Die Trennung von Isoamylalkoliol von Jsobutyl- 
alkohol ist in Ggw. von W. unmSglich, weil crsterer mit W. ein azcotropes Gcmisch 
vom Kp. 94,9°, letzterer ein solehes vom Kp. 90,5° bildet. Man fiilirt dic Dest. in Ggw. 
von Bzl. ais E  durch. — Bei der Trennung von Cyclohezanol u. Glykolchlorhydrin in 
Ggw. von W. (ersteres bildet m it W. ein Gemiseh vom Kp. 97,8° u. 20% Cyclohexanol- 
geh.) yerwendet man ais E  weiteres Cyclohexanol u. nimmt in der crsten Dest.-Kolonne 
die Entwasserung, in der zweiten dio Trennung von Glykolchlorhydrin vor. — Bei der 
Trennung von Cyclohexylacetat u. Essigsaure yerwendet man ais Hilfsfl. (E) Athyl- 
acetat. (Tschechosl. P. 34 718 vom 24/1. 1929, ausg. 10/1. 1931. Belg. Prior. 6/ 2.
1928.) _ Sc h ó n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kalałytisclu. Wasserabspaltung. 
Die Bcheizung der Rk.-Kammern soli mittels Heizflachen orfolgen, die von einer 
Seite die Warmc, z. B. durch li. Gase, Salzschmelzen, oder auf elektr. Wege, zugefiihrt 
erhalten, wahrend an der anderen, der Rk.-Kammer zugekehrten Seite die K ataly
satoren angeordnet sind. Besonders geeignet sind z. B. Rippenrohre. Das Verf. soli 
angewendet werden zur Umwandlung von Isoamylalkoliol u. 1,3-Butylenglykol in 
ungesatt. KW-stoffe, wio Isoamylene u. Butadiene, von Glykolen in Oxydc, von Alko- 
holeii u. Sauren in Ester u. von Sauren in ihro Anliydridc. Die Rk.-Temp. betragt 250 
bis 300° u. ais Katalysatoren dienen z. B. ATaH.,PO.l u. rotor P, oder NaII„PO,t u. 
Al(OII)3 oder NaPOs u. Bauxil. (E. P. 367 892 vom 27/11. 1930, ausg. 24/3. 
1932.) • D e r s in .

Schering-Kalllbaum Akt.-Ges., Berlin, Herslellung von Trichloralliylen. Tetra- 
chlorathan wird in Dampfform yermischt mit anderen Diimpfen, wie W.-Dampf, bei 
hćiheren Tempp. ii ber Katalysatoren geleitct, die aus einem inerten Materiał poróser 
Struktur u. Metallsalzen bestehen. Z. B. werden 1 Gewichtsteil Tetrachloriithan- 
dampf u. 2 Gowichtstcile W.-Dampf boi 450—500° iiber m it Cu-Phosphat beladenen 
Bimsstein goloitot. Das erhalteno schwere Ol bestoht aus prakt. reinem Trichlor- 
athylen. (E. P. 374 949 vom 19/3. 1931, ausg. 14/7. 1932. D. Prior. 16/4. 
1930.) R . H e r b s t .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., V. St. A., Herslellung von Butadienderivatcn. 
Man liiCt auf Monovinylacetylen Halogenwasserstoffsiiuren einwirken u. erhiilt Stoffe 
der allgemeinen Formel: C!H, =  C(X )— CH =  CH2, wo X ein Halogenatom dar- 
stellt. Die erhaltenen 2-Halogen-Butadicn-1,3-Deriw. werden ais Fluoropren, Chloro
pren, Bromopren u. Jodopren bezeiehnet. Man kann dio Rk. in Ggw. von Katalysatoren, 
wio der Chloridc von Hg, Mg, Ca, Au, Cu, N H t , des Pyridins u. Metliylammmiiumchlorid 
durchfiihren. Ais Nobenprodd. erhalt man Halogenverbb. der allgemeinen Formel: 
(X)CH2 — CH =  C — CH2, z . B. das Chlor-4-Butadien-l,2, u. ferner Dihalogenderiw., 
wic z. B. Dichlor-2,4-Buten-2. Man mischt z. B. 50 g kg. Monovinylacetylen, 175 ccm HCl 
(D. 1,19), 25 g CuClr, u. 10 g N H .fil u. schiittclt unter gelegentlicher Kiihlung mehrere 
Stunden. Das Prod. wird fraktioniert u. ergibt eine von 55—75° sd. Hauptfraktion, 
die fast reines Chlor-2-Buladien-l,3 darstellt. Die von 75—135° sd. hóhere Fraktion 
besteht aus Dichlorbułen-2. (F. P. 721532 vom 30/7. 1931, ausg. 4/3. 1932. A. Prior. 
22/10. 1930.) D e r s in .

Soc. Franęaise de Catalyse Generalisee, Frankreich, Herslellung von Athylen- 
glykol. Auf Athylen werden bei lióhcren Tcmpp., vorzugsweise zwischen 150—300°, u . '  
vorzugsweise bei Drueken von mindostens 50 a t L uft u. W. zur Einw. gobracht. Mit 
Vorteil bedient man sich dabci eines Katalysators, wie Arsen, Antimon oder Vcrbb. 
derselben oder Mischungen aus diesen Elementen u. ihren Verbb. Ohne Anwendung 
von W. wird Athylenoxyd gebildet. (F. P. 729 952 vom 27/3. 1931, ausg. 4/8. 
1932.) R . H e r b s t .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Charles E. Burkę, 
Wilmington, Delaware, V. St. A., Herslellung von Alkyldthern des Penlaerythrits. Ein 
Gcmisch yon Mono-, Di- u. Triathylathern des Pentacrythrits entsteht, wenn 775 g 
Athylchlorid in einer Lsg. yon 1400 g PAo. mit 400 g Pentaerythrit u. 520 g NaOH in 
einem Nickelautoklayen 2 Stdn. auf 150° erhitzt werden. Die Ather werden durch 
Dest. unter yermindertem Druck getrennt. Sie dienen ais Lósungs- u. Weichmachungs- 
mittel. S ta tt der Alkylchloride lassen sieh mit demsclben Erfolg Bromide, Jodide 
oder Sulfate yerwenden. (A. P. 1 859 913 vom 27/1. 1928, ausg. 24/5. 1932.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Heyse, 
Frankfurt a. M.-H3ehst), Herslellung von Alkoxyaldehyden aus Alkoholen u. ungesatt. 
Aldehyden, dad. gek., daB man ungesatt. aliphat. Aldehyde bei nahe dcm Gefrierpunkt
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des W. liegenden Tempp. in Ggw. eines alkal. Kondensationsmittels m it primaren 
Alkoholen zur Rk. bringt u. nach Neutralisation die Umsetzungsprodd. isoliert. — 
Ais alkal. Kondensationsmittel kommen beispielsweise die Alkoholate u. Hydroxyde 
der Alkalien u. Erdalkalicn in Frage. Z. B. laBt man bei 0° 210 g Crotonaldehyd in 
eine Lsg. von 0,8 g Na in 700 g Butanol einlaufen. Nach 5-std. Stchen bei 0° wird 
mit Essigsaure neutralisiert. Durch Dest. wird sodann der erzeugtc n-Butylather des 
Acetaldols isoliert; Kp.ng 80°. In  ahnlichcr Weise werden aus Acrolein u. Methanol 
a>-Ncthoxypropionaldehyd, aus Acrolein u. A. a>-Athoxypropionaldehyd, aus Croton
aldehyd u. Methanol fl-jlfethoxy-n-butyraldehyd (Kp. 128°) u. aus Crotonaldehyd u. 
A. (l-Athoxy-n-bulyraldehyd (Kp.62 64°) gebildet. D. R. P. 554949 KI. 12o vom 5/8.
1930, ausg. 15/7. 1932.) R. H e r b s t .

Schering-Kahlbaum A .-G ., Berlin (Erfinder: Rudolf Schmidt, Berlin-Grunc- 
wald), Verfahren zur Darstellung von Acetalen a,(}-ungesaUigter Aldehyde durch Einw. 
von Orthoamcisensaurcestern oder Formimidoathern bzw. dereń Quecksilbersalzen in 
Ggw. eines geeigneten Katalysators, dad. gek., daB man bei solchen <x,/?-ungesatt. 
Aldehyden, dio in Ggw. von Sauren oder Salzen hydroxylhaltige Losungsmm. addieren, 
die Rk. ohne Anwcndung von Losungsmm. bzw. in Ggw. nur gcringer Mengen hydroxyl- 
haltiger Losungsmm. ausfiihrt oder daB man Losungsmm. benutzt, die keine Ad- 
ditionsprodd. m it diesen Verbb. geben. — Man laBt z. B. 73 g Acrolein m it 240 g 
Orthoameisciisdureathylester, 5 ccm A. u. 4 g Salmiak 5 Tage stehen.}'Nach dem Abdest. 
des Ameisensaurccsters erkiilt man das Acroleinacelal in sehr guter Ausbeute. Analog 
verfahrt man bei Verwendung von Formimidodlher, indem man nur die zur Zers. 
theoret. not-ige Menge A. anwendet. — In  analoger Weise erhalt man aus Crotonaldehyd 
Crotonaldehyddiathylacetal in Ggw. von Bzl. u. KHSOl ais Katalysator. (D. R. P. 
553177 KI. 12o vom 3/2.'1929, ausg. 22/6. 1932.) D e r s i n .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. von: Harry B. Dykstra, 
V. St. A., jHerstellung von Vinylacetat. Man leitet GJI„ in eine Mischung von Essig- 
sdure, Sulfoessigsaure, Essigsdureanhydrid u. IlgSOt bei Temp. <  50° mit solcher 
Geschwindigkeit, daB es vollig absorbiert wird, u. dest. naeh Zusatz von Na-Acetal 
das gebildete Vinylacetat im Vakuum ab. In  analoger Weise kann man auch Vinyl- 
prcypionat herstellen. (A. P. 1 849 616 vom 28/8. 1929, ausg. 15/3. 1932.) D e r s i n .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. yon; Daniel E. Strain, 
V. St. A., Herstellung von Vinylcstern. Man leitet C2I12 in eino Mischung von niederen 
Feltsduren, IIgSOĄ, Sulfoessigsaure, einem Fettsaureanhydrid u. von Fe2(S04)3 bei 
Tempp. von 5—50°. Ais Fettsaure kommt in 1. Linie Essigsaure in Frage. Man leitet 
z. B. C.Jl2 in ein Gemisch von 600 g Eisessig, 43 g HgSO4, 30 g Sulfoessigsaure, 
30 g Essigsdureanhydrid u. 12 g Fe2(SOt )3 u. halt dic Temp. der Mischung bei 6—18°, 
bis eine Gewichtszunahme von 142 g eingetreten ist. Nach Zugabe von 50 g wasser- 
freiem Na-Acetat wird bei vermindertem Druek fraktioniert dest u. 335 g Vinylacetal, 
330 g Essigsaure u. 17 g Athylendiacetat erhalten. Die Ausbeute an Vinylacetat betragt 
86% . (A. P. 1849  647 vom 3/6. 1930, ausg. 15/3. 1932.) D e r s i n .

Rohm & Haas Akt.-Ges., Darmstadt, Herstellung von Acrylsdureaihylesler. 
Man laBt Hydracrylsaure, A. u. ein wasserabspaltendes Mittel in saurem Medium bei 
erhohter Temp. u. gewóhnlichem, erhóhtem oder vermindertem Druck aufeinander 
wirken. Z. B. werden 45 kg Hydracrylsaure, 50 kg A. u. 40 kg H 2SO,, vom spez. Gew.
1,84 langsam unter Ruhren auf 175° erhitzt. Es wird Acrylsaureathylester in einer Aus- 
beuto von 80—90% erhalten. (Schwz. P. 153190 vom 15/4. 1929, ausg. 16/5. 1932.
D. Prior. 18/6. 1928.) R. H e r b s t .

Pfanstiehl Chemical Co., Waukegan, Illinois, iibert. von: Robert S. Black, 
Highland Park, Illinois, V. St. A., Herstellung von Galaktcmsaure und ihrem Lackm. 
Galaktan wird in wss. Lsg. bei 50—70° m it Halogen behandelt u. die so erhaltene Lsg. 
von Galaktonsaure, gegebenenfalls bei vermindertem Druck bei 50—70°, eingedampft, 
bis das Lacton auskrystallisiert. Z. B. wird eine wss. Lsg. von Galaktan vom spez. 
Gew. 1,12 auf 50—70° angewarmt u. alsdann in dieselbe Cl2 eingeleitet. (A. P. 1 864 229 
Tom 21/3. 1927, ausg. 21/6. 1932.) R. H e r b s t .

Stickstoffwerke Ges. m. b. H., Berlin, Herstellung von Erdalkali- und 3Iagnesium- 
cyanamiden aus den Carbonaten, Oxyden u. NH3, bzw. einem Gemisch von NH3, C02 
u. HCN, dad. gek., daB die Rk. in einer Vorr. aus Cu durchgefiihrt wird, welches keine 
NH3 zers. Bestandteile enthalt, wie z. B. aus Phosphorbronze. (Tschechosl. P. 34 407 
vom 29/12. 1928, ausg. 10/12. 1930. D. Prior. 5/1. 1928.) S c h ó n f e l d .
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N. V. de Bataaische Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Herstellung von 
Xanthogenałen durch Einw. von CS2 auf dic Alkalimetallalkoholatn von sek. u. tert. 
Alkoholen, z. B. von Isopropylalkohol oder tert. Butylalkohol. Die Prodd. dienen zur 
Flotation, ais Schadlingsbekampfungs- u. Vulkanisationsmittel. (E. P. 377 077 vom 
14/12. 1931, ausg. 11/8. 1932.) M . F. M u i l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: L. Benda, Frank
furt a. M., und Otto Sievers, Hohe Tanne b. Hanau a. M.), Darstellung von O-Athern 
der 2-Acylamino-l-oxybenzolarsinsauren, dad. gek., daB man 2-Acylaminonitro-l-oxy- 
bcnzole in der OH-Gruppe durch aliphat. Reate substituiert, die erhaltenen Nitroverbb. 
der Red. unterwirft u. die entstehenden Aminovcrbb. in an sich bekannter Weise in die 
entsprechenden Arsinsauren iiberfuhrt. — Man erwarmt z. B. ein Gemisch von W., 
ClCH2COOH (I), Na2C03 u. 4-Nitro-2-acetylamino-l-oxybenzol (H) auf 60°, setzt langsam 
KOH zu, kocht 4 Stdn. u. gieBt auf Eis, wobei 4-Nitro-2-acetylamino-l-phenoxyessig- 
saure erhalten wird. Durch Red. m it Fe-Spanen u. CH3COOH wird die 4-Aminoverb. 
erhalten, die ais noch pastenfórmiges Hydrochlorid unmittelbar mit NaN02 diazotiert 
u. m it Na-Arsenit u. CuSO,, zur 4-Arsinsaure umgesetzt wird. — Aus n ,  in KOH gel., 
wird in der Sicdchitze durch Einw. von Atliylenchlorhydrin dio l-Oxyathoxyverb. er
halten, F. 268°, die m it Fe u. CH3COOH in die 4-Aminoverb. u. nach B a r t  in dic 4-Arsin- 
sdure umgewandelt wird. — Aus 5-Nitro-2-acełylamino-l-methoxybenzol erha.lt man die
2-Acetylamino-l-methoxybenzol-5-arsinsaura, — aus 4-Nitro-2-benzoylamino-l-oxybenzol 
durch Einw. von I, Red. des Prod. u. Arsenierung die 2-Benzoylamino-l-oxyesisigsaure- 
benzol-4-arsinsaure. (D. R. P. 552 267 KI. 12q yom 30/11. 1930, ausg. 11/6. 1932. 
E. P. 373 071 vom 30/11. 1931, Auszug veroff. 9/6. 1932. D. Prior. 29/11.1930.) A l t p .

Naugatuk Chemical Co., V. St. A., Herstellung von Styrol. Man erhitzt halo- 
geniertes Athylbenzol, z. B. Chlorathylbenzol in Ggw. von Salzen der HCI, / f 2<S'04, H3POt 
oder Essigsaure m it organ. Basen, wie Pyridin, Anilin, Dibenzylamin oder Diathyl- 
amin u. trennt das Styrol durch Dest. im Dampfstrom ab. Man chloriert z. B. 100 Teile 
Athylbenzol bei 100—110° im Dunkeln, bis 15 Teile Cl2 absorbiert sind. Man fraktioniert 
dann u. erhalt 44,5 Teile, dio unter 150° sd. u. aus Athylbenzol bestehen. Der Riickstand 
wird etwa 21/2 Stdn. bei 155—175° in Ggwr. von 3,5 Tin. Pyridinhydroehlorid gekocht 
u. nach Abtrennung des Katalysators m it Dampf dest. Man erhalt 46,6 Teile Dest. 
m it etwa 51% Styrol. 9 weitere Beispiele. (F. P. 721 843 vom 21/8. 1931, ausg. 8/3. 
1932. A. Prior. 22/8. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Styrol und
seinen Homologen. In  dcm Verf. des H auptpat. sollen Katalysatoren yerwendet werden, 
die mehr ais 3%  ihres Gewichtes an m it / / ,  leicht reduzierbaren Oxyden, z. B. Cu, 
Co oder Fe, in Form von gegcn Hitze widerstandsfiihigen Yerbb. enthalten, z. B. in 
Form von Metallaten oder Phosphaten. Man leitet z. B. 5 kg Athylbenzol u. 5 kg W. in 
Dampfform wahrend 24 Stdn. iiber 1 Liter eines auf 600° erhitzten Katalysators, 
der aus 20% CuO u. 80% Floridaerde besteht u. vor der Rk. bei 600° mit W.-Dampf 
behandelt wurde. Dio Ausbeute an Styrol betragt 98%. In weiteren Beispielen 
sind Gemische von Fe20 :, u. Floridaerde, ferner Eisenchromat +  Floridaerde u. Ge- 
mische von Zink- u. Kobaltphosphat erwahnt. (E. P . 371335 vom 14/11. 1930, 
ausg. 19/5. 1932. Zus. zu E. P. 340587; C. 1931. I. 3171.) D e r s i n .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Katalytisehe Umicandlung von Nopinen 
in Pinan oder von Nopinen oder Pinen in Camphen unter Verwendung geringer Mengen 
von anorgan. Sauren oder von anorgan. oder anorgan.-organ. Komplexsauren, die mit 
den Terpenen nicht oder nur sehr langsam reagieren. — In  1 kg Nopinen wird bei 100° 
Metavanadinsdure portionsweise (0,5 g) viertelstundlich eingetragen u. verruhrt. Dabei 
entsteht zunachst Pinen oder Camphen. Ferner wird Molybdan-, Wolfram-, Phosphor- 
Molybdan- u. Phosphor-Wolframsaure ais Katalysator vorgeschlagen. (Vgl. F. P
704809; C. 1931. II . 1195.) (E. P. 375 395 vom 25/3. 1931, ausg. 21/7. 1932. D. Prior. 
15/4. 1930.) M . F. Mu l l e r .

Howards & Sons Ltd., John W illiam Blagden und Walter Edward Huggett, 
Ilford, Essex, Isolierung oder Reinigung von isomeren Mentholen, die in Gemischen yon 
isomeren Mentholen fiir sich oder zusammen mit anderen Substanzen enthalten sind, 
durch Behandlung m it H 3P 0 4 in solcher Menge, daB die Menthole ganz in das Phosphor- 
saureadditionsprod. iibergefuhrt werden, worauf das Prod. abgetrennt u. nachher zer- 
legt wrird. — Ein Gemisch von Mentholisomeren, erhalten aus einem teilweise gereinigten 
Hydrierungsprod. des Piperitons, das hauptsiichlich aus racem. Mentholen besteht, 
wird bei gewoknlicher Temp. m it H 3P 0 4 (89°/0ig;) gemischt, wobei eine feste M. erhalten
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wird. Durch Erwarmcn mit PAe. wird eine Lsg. erhalten, aus der die Additionsverb. 
beim Abkuhlen krystallisiert. Das Prod. wird durch Erhitzen zers., wobei die Mentliole 
iibordest. Dio Phosphorsilurebehandlung kann mchrmals wiederholt werden. (E. P. 
376 356 vom 10/4. 1931, ausg. 4/8.1932.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafcn a. Rh., Berthold Stein, Mannheim, und Arthur Krause, Ludwigs- 
hafen a. Rh.), Herstellung von Alkozyanłhrachinonen, dad. gek., daB man Aryloxy- 
anthrachinono oder dereń Substitutionsprodd. m it Lsgg. von Alkalimetallen oder Alkali- 
hydroxyden in einwertigen Alkoholen bohandelt. — Das Verf. bedeutet einen techn. 
wichtigen Weg zur Darst. der Alkoxyderiw. aus den in vielen Fallen leichter zugang- 
lichen Aryloxyanthrachinonen. Es wird hierbei dio Aryloxygruppe durch die dem ver- 
wendoten Alkohol entsprechende Alkoxygruppe ersetzt. Die Alkoxyanthraehinono 
dienen ais Ausgangsstoffe fiir die Herst. von Farbstoffen oder therapeut. wichtigen 
Prodd. Z. B. triigt man in eine Lsg. von KOH in CH3OII bzw. eine solche von metali. 
Na in CII3OH bei 80 bzw. 75° l-Phenoxyanlhrachinon ein, u. riihrt die braungelbe 
Schmelze boi diesen Tempp. weiter, wobei sie naeh kurzer Zeit unter Abscheidung feiner 
gelber Nadeln dickfl. wird. Durch Verdiinncn der Schmelze m it W., Absaugen u. Aus- 
waschen mit W., erhalt man so in guter Ausbeutc das 1-Methoxyanthrachinon. — Ersetzt 
man den CH3OH durch A. bzw. n. Butylalkoliol, so entstehen dabei das l-Atlioxyanthra- 
chinon, F. 152—153°, bzw. das l-n-Butyloxyanthracliinon, F. 116—117°. — In  ahnlicher 
Weise werden gewonncn aus: CH3OH u. l,4-Diamino-2-j)lienoxyanthracliinon (I), dar
gestellt aus l,4-Diamino-2-bromanthrachinon u. Phenol, das 1,4-Diamino-2-metlioxy- 
anthracliinon, u. ausgchend von athylalkoh. KOH das l,4-Diamino-2-dllioxyantliracliinon,
— aus I  u. n. Butylalkoliol das l,4-Diamino-2-n-butyloxyanthrachinon, F. 186—188°, 
in organ. LOsungsmm. m it rotvioletter Farbę 1., die gelbo Lsg. in H 2SO., sclilagt auf 
Zusatz von B(OH)3 nach erdbeerfarben um u. zeigt eine sehr kraftige orangerote Fluores- 
cenz. Acclatseide wird in einom sehr klaren Rosa gefarbt, — sowie aus CHsOH u. 1,4-Di- 
amino-2,3-diplienoxyanłhrachiiwn das l,4-Diamino-2,3-dimethoxyanthrachinon, F. 183 
bis 185°, m it einem Geh. von 64,9% O, 4,7%  H u. 9,2% N, in konz. H 2SO, mit erdbeer- 
rotor Farbo 1. (D. R. P. 538 014 KI. 12q vom 11/5. 1930, ausg. 9/11. 1931. E. P. 
361 338 vom 18/6. 1930, ausg. 17/12. 1931.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
A. Foulon, Die Wirkung des Lichtcs beim Muslcrn von Fdrbungen. Das Agelindus- 

lichl, erzeugt mit einer m it C02 geladenen Gasentladungsrohre, stimmt in der Leucht- 
farbe bis auf einen yerschwindenden Bruchteil mit der des Tageslichtes uberein. Mit 
dcm Agclinduslicht konnen oft noch feinerc Farbenunterschiede ais m it naturlichcm 
Tageslicht erkannt werden. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 381. 24/7. 1932.) S u v e r n .

K. Hishiyama und H. Sekiguchi, Studien uber das Beizen von Śeide mit Chrom- 
alaun. I. Dic Menge vorhandenen Cr-Alauns hat geringen EinfluB auf die Menge 
an fixiertem Cr, 20—40% Cr-Alaun geniigen. Die gróBte Menge Cr20 3 ist nach 30 Min. 
fixiert. Die starkste Fixierung findet bei 100° statt. Zusatz von Na,SO.t erhoht etwas 
die Fixierung, Zusatz iiber 50°/o laBt die Fixierung sinken. Zusatz von NaCl hindert 
die Fixierung von Cr20 3. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 113 B—116 B. 
Marz 1932.) S u v e r n .

Fritz Óhl, Uber das Farben von Acetatkunstseide. Typ. Acetatseidenfarbstoffe sind 
meist sehr schwache Basen ohne deutliches Salzbildungsvermógen, die mehr oder weniger 
in Acetylcellulose 1. sind. Mit bas. Farbstoffen, die keine Loslichkeit in Acetylcellu- 
losc zeigen, kann man vollige Durehfarbung erzielen, wenn man Na-Phenolat oder 
KCNS zusetzt; durch doppelte Umsetzung entsteht das entsprechende organ. Salz 
der Farbbase, das in Acetylcellulose 1. ist. Von Bedeutung ist der Acetylgeh. der Scide, 
auch die Art der acctylierten Cellulose, ihre Vorbehandlung, Angriff des Cellulose- 
molekiils bei der Acetylicrung, Geh. an freier oder gebundener H,SO,, u. die physikal. 
S truktur des Acetatmaterials. Die Spinnbedingungen sind fiir das Farbstoffaufnahme- 
vormógen ohne Bedeutung. (Metallborse 22. 817. 881—82. 13/7. 1932.) S u v e r n .

H. Rettberg, Fehler beim Farben von Kunstseide. Lassen sich die Strango nach 
dem Veredeln nicht oder schwer abspulen, so wurde zu lange oder von ungeschulten 
Arbeitskraften behandelt. Glanzverlust kann eintreten bei zu langer Bearbeitung in 
der Farberei, wenn z. B. das Farben nach Muster zu lange dauert oder die Farbung 
abgezogen u. wieder aufgefarbt wird. Zu schnelles Farben m it schwer egalisierenden
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Farbstoffen, uberlacłeno Bofctiche u. sohleohtes Umziehen sind Ursachen ungleiehmaBiger 
Farbungen. (Dtsch. Fiirber-Ztg. 68. 394. 31/7. 1932.) S u v e r n .

Chas. E. Mullin, Das Farben von Wolle und Kammlingen, die mit Aluminium- 
chlorid carbonisiert waren. Fortsetzung zu C. 1 9 3 2 . I I .  1519. Vf. geht weiter auf den 
Nachweis von Al in Wolle ein u. legt dar, daB die Anwesenheit von Al zu Unglcich- 
miiBigkeiten in der Fiirberei fiihrcn kann, da nieht nur Beizenfarbstoffe, sondern aueh 
saure u. selbst bas. Farbstoffe m it Al Lacke bilden. Es empfiehlt sieh daher, dio 
yerschiedenen m it A1C13 carbonisierten Wollpartien vor oder nach dem Farben zu 
mischen. Aueh bei der Walko mit Seife machen Al-carbonisierte Wollen oft Sehwierig- 
koiten. Ein Vorteil gegeniiber m it H 2SO,, carbonisierter Wollo ist dio weiBcro u. 
reinere Farbę der m it A1C13 behandclten Ware. (Textile Recorder 5 0 . No. 593. 58. 
15/8. 1932.) F r i e d e m a n n .

L. L. Lloyd, Fchler in stiickfarbigen Woli- und Kammgarnwarcn. Inhaltlicli ident. 
m it der C. 1 9 3 2 . II. 1697 referierten Arbeit. (Journ. Textile Inst. 2 3 . P 97—100; 
Amer. Dyestuff Beporter 2 1 . 461—63. Wool Rec. 4 1 . 1197. 1202. 1932.) F r i e d e .

S. Wilmer Kendall, Moderne Flintstein- und Kugelmiihlentechnik. (Journ. Oil 
Colour Chemists’ Assoc. 1 5 . 66—96. Marz 1932.) SCHEIFELE.

W. A. Stapleton, Die Feinmahlung von Farbstoffen und Chemikalien. Die Be- 
deutung der Windsiclitung fiir die Feinmahlungsteehnik. (Ind. Finish. Journ. Paint 
Colour Hec. 3. 139—42. Juli 1932.) S c h e i f e l e .

Harold C. Parks, Herstellung und Anwcndung der Pigmente. (Drugs, Oils Painis 
47. 522—23. Ju li 1932.) S c h e i f e l e .

H. N. Bassett, Bleimcnnige und Eisenoxydrot. Bleimermigo ist aueh heute noch 
die beste Metallgrundierfarbe. (Engineering 1 3 4 . 225—26. 19/8. 1932.) SCHEIFELE.

C. D. Holley, Zinkjńgmente in der Farbenfdbrikation. Reines ZnO, bleihaltige
Zinkoxyde, Lithopono u. reine Zinksulfide sind zur Zeit dio wichtigsten u. weitgehendst 
angewendeten Gruppen der Zinkpigmento. (Canadian Chem. Metallurgy 1 6 . 190—91. 
195. Juli 19#2. Detroit, Mich.) KÓNIG.

— , Kalkechte Blaufarben. I. HlSBING. Kalkunechte Blaufarben. Die Kalk- 
echtheit des Ultramarins. Ersatz des letzteren durch kalkbestandige blauo Teerfarb- 
lacke aus Rhodalin, Turkisblau, Methylenblau, Viktoria-Reinblau. Kalkbesliindigkeit 
ist nieht immer m it Lichtechtheit verbunden. —  II. VEREINIGTE U l t r a m a r in - 
FABRIKEN, A. G. VORJI. L e v e r k u s , Ze l t n e r  & CoNS. Dio vollkommenc Lieht- 
eehtheit der Ultramarinsorten gegeniiber den sog. Kalkblaufarben wird hervorgehoben. 
Spezialsorten fiir Putztechnik, Zement- u. Freskoarbeitcn. (Farbo u. Lack 1 9 3 2 .  
258. 18/5.) _ .K onig .

S. Seldill, Herstellung von Caseinfarben. (Vgl. hierzu C. 1 9 3 2 . II. 779.) (Maler- 
Ztsehr. [russ.: Maljarnoe Djelo] 1 9 3 2 . Nr. 1. 28-—32.) ŚCHONFELD.

B. L. W ehmlioif und D. P. Clark, Normale Vervielfaltigungs-(Mimeographen)- 
Farbe. Eine Normal-Mimeographenfarbe des U. S. GovERN5IENT PRINTING Of f ic e  
hat im Mittel folgende Zus.: LampenruB 6,4%, Yiolett-Toner 0,6%, Aluminiumhydrat 
2,2%, Stearinpech-Olgemisch (long varnish) 0,6%, Rieinusol 78,5%, Lanolin 11,7%. 
Zuerst werden die festen Bestandteile m it Stearinpcch-Ulmischung, Lanolin u. einem 
Teil des Rieinusóls im Saulenmischer verknetot, dann auf einer 4-Walzcnmiihlo ver- 
rieben u. die resultierende Pasto m it dom restlichen Rieinusol auf eine Konsistenz 
von 25—30 Poisen bei 25° verd. (Amer. InkM aker 1 0 . Nr. 6.17— 18. Juni 1932.) S c h e i .

R. S. Morrell, S. Marks und A. C. Elm, Das Vergilben trocknender Filme. (Vgl.
C. 1 9 3 1 . II. 2218.) Krit. Bemerkungen. (Ind. engin. Chem. 2 4 . 593. Mai 1932.) W a c h h .

K arlBuser, Uber Qucllung von Olfilmen. Qucllwerte verschiedoner Filme. EinfluB 
von Filmgewiclit u. -dicko. Kombinationen von Standolfilmen. W.- u. Haftfestigkcit 
von Anstrichsehichtcn. Die Quellbarkeit wachst mit steigendem Leinólstandolgeh., 
desgl. der fruhero E in tritt sichtbarer Triibung. Isolierter Holzolfilm halt sieh gegen W. 
besser ais Loinolfilm. Erhohte W.-Loslichkeit setzt die Filmfestigkeit stark herab. 
(Farbo u. Laek 1 9 3 2 . 256—57. 18/5. 1932.) K onig .

D. L. Gamble, Lid/treflektierende Eigenschaften von Anstriclien. Bei Unters. des 
Einflusses verschiedener Wandanstriche auf Intensitat u. Verteilung der Beleuchtung 
wurde selbst bei nur direkter Beleuchtung die Uberlegenheit der weiBen u. hellgetónten 
gegeniiber den dunkleren Anstrichen festgestellt. Eine stark spiegelnde Rcflexion 
des Anstrichs ist hierbei jedoch von Nachteil, da sieh das reflektierte Licht nieht 
glcichmafiig iiber die gesamte Arbeitsflache verteilt. Das angcwandte Unters.-Yerf. 
gestattete zwar keino genaue Berechnung des Wirkungsgrades einer Lichtquellc beim
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Vorliegen verschiedener Wandanstriche, doch laBt sich das Reflexionsvermógen danach 
besscr bewerten ais nach dem einfachen Reflexionskoeff. (Ind. engin. Chem. 24. 
875—81. Aug. 1932.) _ S c h e i f e l e .

0 . M. Hayden, S-D-O, ein neues korrosionsbestandigas Anstrichmittel. Synthetic
Drjring Oil ,,S-D-0“ ist ein synthet. trocknendes Ol, das ais Polymerisationsprod. 
von Divinylacetylen boi Herst. von synthet. Kautschuk anfallt u. zwecks Vermeidung 
der Gelatinierung m it aromat. KW-stoffen (Steinliohlenteer-Napktka oder Xylol) 
verd. wird. Es trocknet im wesentlieken dureh Polymerisation, weniger durch Oa-Ab- 
sorption u. liefert Filme, welche gegen sanitlicho Losungsmm. u. viele Korrosionsmittel 
bestandig sind. Durch Zusatz von Pigmonten erhalt man Anstrichfarben, die ais 
Grundiermittcl fiir Metali, Beton etc. yerwendet werden. Dio Anstriehfilme lialten 
Tempp. von 200° u. dariiber aus u. worden von Sauren, Alkalien u. korrosivcn Diimpfen 
in Abwesenheit von Feuchtigkeit nicht zerstort. Da die Filme nicht denselben Aus
dehnungskoeff. wio Eisen besitzen, sind beim Eisenanstrich schroffe Temp.-Wechsel 
zu vermeiden. Der Metalluntergrund soli vorher durch Sandstrahl aufgerauht werden. 
Dio ,,S -D -0“-Farben sollen durch Streichon u. Tauchon, aber nicht durch Spritzauftrag 
verarbeitet wrorden. Hiorbei muB dor Auftrag naB auf naB erfolgen. Fiir dio Verwendung 
von ,,S-D -0“ diirfen nur aromat. KW-stoffe benutzt worden. Infolge geringer Licht- 
cmpfindlichkeit eignet sich das ,,S-D-0“-01 nicht fiir weiBe u. hello Farben. Um Gallort- 
bldg. zu yermoiden, sind die ,,S-D-0“-Farben im vollen u. gut verschlossenon Behaltcr 
zu lagern. Gallortigo Riickstande des Ols sind selbstentzundhch. (Ind. engin. Chem. 24. 
563—64. Mai 1932.) S c h e i f e l e .

E. Perry, Ober anwuchswrhutende Schiffsbodenfarben. Wiedergabe amerikan. u. 
ouropiiischer Rozepturen u. Erfahrungen. (Maler-Ztschr. [russ.: Maljarnoe Djelo] 1932. 
N r . 3. 15— 18.) S c h o n f e l d .

P. Sserb-Sserbin, Untersuchung iiber anv;uchsverhuteiule Antikorrosionsfarben fu r  
Schiffsanstriche. Bericht uber langero Beobachtungen an ausland., vorwiegend schnell- 
trocknenden Uberziigen. (Maler-Ztschr. [russ.: Maljarnoe Djelo]] 1932. Nr. 3. 18 
bis 24.) S c h o n f e l d .

H. Masseille, Bemerkungen uber die Oxydation melallischer Schiffskiele und die 
Mittel, um sie vor Rost zu schutzen. (Vgl. C. 1932. II. 1506.) Chem. u. mikrobiol. Wrkg. 
des Seowassers auf die Veriinderung der Metallc. (Peintures-Pigments-Vernis 9. 106 
bis 109. 117—18. Juli 1932.) S c h e i f e l e .

A. Pignot, Ober einige Anwendungsmoglichkeiten fiir  goudronhaltige Anslrichmittel. 
(Journ. Usines Gaz 56. 265— 66. 20/6. 1932.) S c h e i f e l e .

A. W. Rick, Bituminose Anstrichstoffe. Bitumenanstriche sollen Olfarbanstriche 
dort ersetzen, wo diese nicht genugend bestandig gegen W. u. chem. Angriffe sind. 
Anstriche aus Steinkoklenteerpech u. aus Asphalten (teerfreie Anstrichmittel). Bitumen- 
emulsionen. Anwendungsgebiete der Bitumenanstriche ais Baustoffschutz fur Metali 
u. Stein (Beton) usw. Verff. zur Aufbringung der Bitumenanstriche. Weitere Ver- 
wendungsgebiete. (Umschau Wiss. Techn. 36. 628—29. 6/8. 1932.) K o n i g .

J. Pinte, Neue Methode der EchtheAlsbestimmung von Farbstoffen. S ta tt der von 
der Deutschen Echtheitskommission verwendeten Echtheitsangaben, die ais nicht 
eindeutig bezeichnet werden u. vom Beobachter abhangig sind, werden die bei der 
Belichtung mittels der photoelektr. Zelle gemessenon Farbanderungen bestimmt. Auf 
die Beziehung zwisehen Prozentgeh. an Farbstoff, auf das Tragergewicht berechnet, 
u. Tonveranderung wird hingewiesen. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 534—41. 
Marz 1932.) SijvERN.

P. Sisley, Prufung au f Seide fizierter Farbstoffe im Woodschen Licht. Auf Seide 
wurden die meisten Farbanderungen festgestellt. Gepruft wurden tiefe Farbungen, 
bei hellen stórt die Fluorescenz. Etwa 50% der Farbungen erscheinen schwarz, Tabellc 
der Farbungen. (Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 508—20. Marz 1932.) StJVERN.

Arthur B. Portman, Die Prufung von Druckfarbenpigmenten. Die Unters. der 
Druckfarbenpigmente erstreckt sich auf dio Best. von Uberton (hue), Unterton (shade), 
Farbstarke (chroma),r Farbnuance in ZinkweiB (tint), Lichtechtheit, Ausbluten in 01 
u. gesclim. Paraffin, Lóslichkeit in W. u. A., Kornfeinheit u. Weichheit sowio Olbedarf. 
(Amer. Ink  Maker 10. Nr. 6. 11—15. Nr. 7. 17—21. Juli 1932.) S c h e i f e l e .

1. G. Farbeniudustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. Verfahren zur Herstellung 
von Nelz-, Emulgier-, Egalisier-, Wasch- und Dispergiermittehi, dad. gek., daB man 
Chloride hoherer Fettsauren in Ggw. eines saurebindenden Mittels, wie Pyridin, Dimethyl-
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anilin, Caleiumcarbonat, m it ałiphat., aromat, oder hydroaromat. Amino- bzw. Imhw- 
suLfonsiiuren oder dereń Salzen, gegebenenfalls in Ggw. von Losungsmm., umsetzt. 
Ais Losungsm. werden die saurebindenden Basen im UbersehuB, andere organ. Losungs- 
mittel oder W. yerwendet. Arbeitet man m it geringen W.-Mengen bei gewohnlicher 
Temp., so erhalt man gebrauehsfertige Pasten von 60—90% Netzmittelgeh. — 30 Ge
wichtsteile Natriumphmylimin-odthansulfonat werden in eine Lsg. von 42 Gewichtsteilen 
Stearinsdurechlorid in 1 1  Gewichtsteilen Pyridin  eingetragen u. unter Steigerung 
der Temp. auf 80° solange erhitzt, bis das Rk.-Prod. klar in W. 1. ist. Man erhalt 
83 Gewichtsteile des am Stickstoffatom durch den Athansulfonsaurerest substituierten 
Stearinsdureanilids in Form des Natriumsalzes. — In  einem Zeitraum von 3 Stdn, 
werden 293 Gewichtsteile Natriumj}hmylaminoathansulfonat-Trockemp\i\ver von 76% 
Geh. (Rest NaCl), 53 Gewichtsteile Na2C03 u. 270 Gewichtsteile ólsaurechlorid gleich- 
zeitig in 200 Gewichtsteile W. von 0—5° unter Riihren eingetragen u. dann noch 
einige Stdn. bei Temp. zwisehen 10 u. 20° weiter geriihrt, bis die Gasbldg. beendet 
ist u. das Rk.-Prod. klar in W. 1. geworden ist. Man erhalt eine gebrauehsfertige Pastę 
mit einem Geh. yon etwa 74% Natriumsalz des durch den Athansulfonsaurerest N-sub- 
stituierten Olsiiureanilids. — In  iLhnlicher Weise reagieren Sulfanilsaure u. Olsaure- 
chlorid in Ggw. von Pyridin unter Bldg. von Ólsaurephenylamid-4-sulfonsdure. ■— 
Ais weiterhin geeignete Sulfonsiiuren sind genannt: Aminodthansulfonsaure, Butyl- 
iminodtliansidfonsdure u. Aminobutansulfonsaure. (F. P. 720 529 vom 23/7. 1931, 
ausg. 20/2. 1932.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Ott, Lever- 
kusen, Winfrid Hentrich, Erlangen, und Helmut Keppler, Wiesdorf), Verfahren zur 
Darstellung von Aminosulfonsauren. (D. R. P. 551257 KI. 12q vom 13/5. 1930, ausg. 
31/5. 1932. — C. 1931. II. 3271 [E. P. 356 218].) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Ott, Lever- 
kusen, Winfrid Hentrich, Erlangen, und Helmut Keppler, Wiesdorf), Darstellung von 
Aminosulfonsauren und derm Derivaten, dad. gek., daB man die durch Umsetzung prim. 
oder sek. aliphat. Aminę, welche wenigstens einen Kohlenwasserstoffrest m it mehr ais 
8 C-Atomen enthalten, m it bewegliche Halogenatome enthaltenden Alkyl- oder Aralkyl- 
sulfonsiiuren bzw. ihren Salzen unmittelbar erhilltlichen Aminosulfonsiiuren oder die 
durch Umsetzung der genannten Aminę m it Aralkylhalogeniden u. nachfolgende Sulfo- 
nierung erhiiltlichen Aminosulfonsauren m it alkylierenden oder aralkylierenden Mitteln 
behandelt. — Die Verbb. stellen wahrseheinlich Gemische von Aminosulfonsauren u. 
dereń N-Derivv. dar u. sind infolge ihrer Kalkbestandigkoit u. geringen Saureempfind- 
lichkeit wertvolle Wasch-, Nelz-, Dispergier-, Egalisier- u. Weichmachungsmittel. Das 
nach D. R. P. 551257; vgl. vorst. Ref. aus Heptadecylamin (I) u. chlorathansulfonsaurem 
Na  erhaltliche Kondensationsprod. wird z. B. in Ggw. eines saurebindenden Mittels, 
wie Na2C03, m it Dimethylsulfat bzw. Toluohulfonsdurebenzylester yersetzt, bis die wss. 
Lsg. einer Probe beim Ansauern mit Mineralsaure bis zur stark kongosauren Rk. aueh 
beim Kochen keinen Nd. mehr ergibt. Man erhalt so farblose, seifenartigc Massen, 
dereń wss. Lsgg. stark sehaumen u. vollig saure- u. kalkbestandig sind. — Ein Konden
sationsprod. von ahnlichen Eigg. erhalt man durch Einw. von Dimelhylsulfat auf das 
Kondensationsprod. aus I  u. benzylchlorid-p-sulfonsaurem Na  in benzol. Lsg. bei Ggw. 
yon Na2C03. (D. R. P. 555 084 KI. 12q vom 31/5. 1930, ausg. 16/7. 1932.) S c h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Waschmittel, bestehend aus 
Verbb. von der allgemeinen Formel R—X—R '—S03—Me, in der X  einen CH20-, 
COO-, CONH- oder CONR"- (R" =  KW-stoffrest), R einen aliphat. KW-stoffrest 
m it mindestens 11 C-Atomen, R ' einen gegebenenfalls substituierten KW-stoffrest u. 
Me ein Alkalimetall oder NH4 bedeuten. Genannt sind Alkalisalze des Olsaureesters 
der Oxydthansulfonsaure, des Oleylmethyl- oder -phenyltaurins, des Phenolsulfon- 
sdureesters der Stearinsdure, des Athers aus n-Dodecylalkohol u. Oxyathansulfonsdure, 
des Laurinsdureesters der Diozypropyhiaphthalinsulfonsdure, der Olsdure-N-dthylanilid- 
sulfonsdure. Die Mittel sind kalkbestandig, li5sen Kalkseifen u. werden den Behand- 
lungsbśidern in der Textilindustrie yor, wahrend oder nach dem Zusatz von Seifen 
zugesetzt oder an Stelle von Seife yerwendet, z. B. beim Entbasten von Seide, beim 
Nachbehandeln von Farbungen, dereń Reibechtheit sie erhóhen, beim Waschen in 
Meerwasser u. beim Appretieren. (F. P. 720 590 vom 24/7. 1931, ausg. 22/7. 1932.
D. Prior. 24/7. 1930.) S c h m a l z .

H. Th. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz, Verbesserung von Seif- und Waschverfahren, 
dad. gek., daB dem Seife oder TurkischrotOl enthaltenden Wasehw. oder den Spiil-
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badern Sulfonierungsprodd. hóherer pr im drer aliphat. Alkohole, die mindestens 8 C- 
Atome enthalten, oder dcren Alkali- bzw. Ammoniumsalze allein oder zusammcn mit 
Alkaliphosphaten, z. B. Na2H P 0 4, zugeaetzt werden. Bei diesem Yerf. werden die unl. 
Seifen in unsehadlieher Form abgesehieden. Bcsonders geeignete Dispergiermittel 
sind die Sulfonierungsprodd. des Octodecylalkohols, des Laurylalkoliols, sowie des Ge- 
misches der durch Beduktion der Cocosnufiolfettsauren erhaltlichen Fettalkohole. 
(E. P. 361565 vom 31/10. 1930, ausg. 17/12. 1931. D. Prior. 13/12. 1929. F. P. 
725111 vom 4/11. 1930, ausg. 9/5. 1932. D. Prior. 13/12. 1929. Schwz. P. 150 589 
vom 28/10. 1930, ausg. 16/1. 1932. D. Prior. 13/12. 1929.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh., und Berthold Stein, Mannheim), Darstellung von Kondensations- 
produklen der Anthrachinonreihe, dad. gek., daB man die nach dem Verf. des D. R. P . 
536 449; C. 1932. II. 1525) erhaltlichen Kondensationsprodd. mit NH3 oder dessen 
Substitutionsprodd. oder ahnlich milde wirkenden Mitteln in der Warme behandelt. — 
In  den durch Einw. von a-Aminoanthrachinonen auf die Kondensationsprodd. von
0-Dicarbonsauren m it l-Amino-2-halogenanthrachinonen nach D. R. P. 536 449 er
haltlichen Verbb., bei denen die H-Atome der N H2-Gruppe durch 2 CO-Gruppcn ersetzt 
sind, gelingt so die bei Verwendung der iiblichen stark sauren u. stark alkal. Verseifungs- 
mittel nicht zum Ziele fiilironde Abspaltung des Dicarbonsaurerestes unter Bldg. von 
an den in 2-Stellung befindliehen N-Atom substituierten 1,2-Diaminoanthrachinonen, 
die wertvolte Ausgangsstoffe zur Darst. von Farbstoffen, bcsonders der Reihe des 
N-Dihydro-l,2,2/,l'-anthrachinonazins sind. Z. B. wird das Kondensationsprod. aus
1-Phthalimino-2-bromanthrachinon u. 1-Aminoanthrachinon m it 20°/oig. NH3 in einem
Fe-Autoklaven 6 Stdn. auf 180°, bzw. in Nitrobenzol suspendiert mit K-Phenolat 
unter Ruhren kurze Zeit auf 150—160° erhitzt, wobei der Phthaloylrest abgespalten 
wird. Nach dem Erkaltcn saugt man ab u. wascht mit W. ab, bzw. blast das N itro
benzol mit W.-Dampf ab. Man erhalt so in guter Ausbeute das l-Amino-2,1'-diańlhrimid, 
feine korinthbraune Nadelchen. — Das Anthrimid aus l-Phthalimino-2-bromanlhra- 
chinon (I) u. l-Aminoanthrachinon-3-carbonsaureathylester gibt beim Erhitzen mit 
Hydrazinhydrat in Nitrobenzol auf 100—120°, den Athylester der l-Amino-2,2'-di- 
anthrimi(l-3'-carbonsaure, violette Nadelchen, in konz. H 2SO.| mit stahlblauer, beim 
Erwarmen schón gelbgriin werdender Farbo 1. — Durch Erhitzen des Kondensations
prod. von I mit l-Amino-4-p-tolylaminoanthrachinon in Nitrobenzol m it Athylen- 
diaminhydrat auf 160—ISO0 erhalt man das l-Amino-4'-p-tolylamino-2,1'-diantlirimid, 
griinblaue Nadelchen. — Das Kondensationsprod. aus I u. 4,4'-Diaminodiphthaloyl- 
carbazol gibt bei der Verseifung m it Hydrazinhydrat in Nitrobenzol ein Anthrimid, 
dessen Lsg. in H 2SO., auch in der Warme stumpfblau bleibt, wahrend die blaue Lsg. 
des Ausgangsstoffes in H 2SO., beim Erwarmen in Gelb ubergeht. (D. R. P. 537454 
KI. 12 q vom 3/4. 1930, ausg. 6/11. 1931.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 51. (Erfinder: Karl Schirmacher 
und Kurt Billig, Huchst a. M.), Darstellung der 2-Chloranthrachinon-3-carbonsaure 
durch RingschluB aus einer entsprechenden Chlorbenzophenondicarbonsaure, dad. gek., 
daB man 3-Chlorbenzophenon-2',4-dicarbonsiiure, F. 228—230°, die z. B. aus 4-Methyl- 
benzophenon-2’-carbonsaure durch Einfiilirung eines Cl-Atomes u. Umwandlung der CH3- 
in dio C02H-Gruppe dureh Einw. von KMnO,, in alkal. Lsg. crhaltlich ist, m it ring- 
sclilieBcndcn Mitteln behandelt. — Ais solche eignen sich konz. H 2SO.,, Cl- S 0 3H, 
Oleum oder A1C13. Die ais Zwischcnprod. fiir die Herst. von Farbstoffen dienende 2-Chlor- 
anthrachinon-3-carbonsaure entsteht so bei Verwendung von Oleum mit 20% S 03 ais 
Hauptprod. neben wenig Sulfonsdure u. geringen Mengen l-Chloranthrachinon-2-carbon-

siiure. Z. B. wird trockene rohe 3-Chlorbenzophenon- 
2'4-dicarbonsaure, aus Eg. Nadeln, nebenst. Zus. in 
Oleum (20% S 03) unter Ruhren eingetragen u. das 
Reaktionsgemisch ea. 3 Stdn. auf dem Dampfbad (100°) 
erhitzt, die crkaltcte Sclimelze in Eiswasser eingetragen, 
wobei sich die Prodd. in feiner Suspension ausscheiden, 

die wss. Suspension kurze Zeit zum Kp. erhitzt, sd. li. abgesaugt u. der Filterkuclien m it 
h. W. neutral gewasehen. Das bei 120° getrocknete Rohprod. wird aus Eg. umkrystalli- 
siert, die reine 2-Chloranthrachinon-3-carbonsaure schm. dann bei 278—279°. (D. R. P. 
556161 KI. 12o vom 22/8. 1930, ausg. 5/8. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

Scottish Dyes Ltd., Grangemouth, Sehottland, Herstellung von Monoschwefel- 
saureestem der Anlhrahydrochinone. Zu dem Ref. nach E. P. 332 907; C. 1931. I. 3399
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ist naelizutragen, daB man durch Red. von 1-Acetylaminantlirachinon m it Zn-Staub u. 
Eg. in Pyridin, Einw. yon Pyridin-S03 u. anschlieBend Acetylierung mit Essigsaure- 
ankydrid, sowie Zusatz von Na2C03 u. Dampfdest. das Na-Salz des 1- (oder 4-) Acetyl- 
aminoanthrahydrochinon-9-schwtfelsaureester-lO-essigesters u. aus diesem durch vor- 
sichtiges Erwarmen m it verd. NaOH das Na-Salz des 1- (oder 4-) Acetylaminoantlira- 
hydrochinon-9-schwefelsaureesters erhalten kann. (D. R. P. 543 028 KI. 12q yom 9/1.
1930, ausg. 30/1. 1932. E . Prior. 23/1. 1929. Scliwz. P. 148 490 vom 21/1. 1930, ausg. 
1/10. 1931. E . Prior. 23/1. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Edward T. Howell, Milwaukee, 
Wisconsin, Herstellung von Oxydationsprodukten des Dibenzantlirons. Man behandelt 
reines 2,2'-Dibenzanthronyl in H 2SO., von 82—85% m it M n02; man erhalt ein Oxy- 
dibenzanthron, das durch Methylieren einen grunen Farbstoff liefert. (A. P. 1866 501 
yom 15/8. 1931, ausg. 5/7. 1932.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Edward T. Howell, Milwaukee, 
Wisconsin, Herstellung von Dibenzanthronfarbstoffen. Man yersehmilzt Benzanthrone 
oder Dibenzanthronylc mit freien Peristellungen mit Alkalien in Ggw. von Diaryl- 
aminen. Hierdurch wird die Reinheit der Farbstoffe yerbessert. — Beim Erhitzen von 
Benzanthron, F. 168—-170°, m it Diphenylamin u. KOH auf 175—180° entsteht in sehr 
guter Ausbeuto reines Dibenzanthron-, das Diphenylamin wird durch Extrahieren mit A. 
yom Farbstoff getrennt. Eine Mischung der /i-Mononiethylbenzanthrone, wahrscheinlich 
bestoliend aus einem Gemisch von 3-, 6- u. 7-Methylbenzanthron, liefert beim Erhitzen 
mit KOH u. Diphenylamin eine Mischung von Dimełhyldibenzanthronen, die Baumwolle 
griinsticliiger blau farbt ais Dibenzanthron. Ebenso erhalt man beim Erhitzen von 
Bz.-l-Bz.-l'-Dibenzanthronyl oder 2,2'-Dibenzanthronyl m it KOH u. Diphenylamin 
sehr reines Dibenzanthron. (A. P. 1866 500 vom 15/8. 1931, ausg. 5/7. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von indigoiden 
Farbstoffen. Man kondensiert 2'-Alkoxy-6,7-benzo-3-oxythionaphthene m it 3-Oxy- 
thionaphthenen der Benzolreihe, 2,1-Naphthisatin oder Halogen-2,l-naphthisatinen. 
Die 2'-Alkoxy-6,7-benzo-3-oxythionaphthene erhalt man aus 2,6-Aminonaphtholathern 
in der iibliclien Weise. — 2 '-Methoxy-6,7-benzo-3-oxylhionaphthen, fast farblose Krystalle 
aus PAe., F. 173°, gibt beim Erhitzen m it 2-(p-Dimethylamino)-anil des 2,3-Dihydro-
3-ketothionaphthens in Eg. einen Baumwolle lebhaft rotlich braun farbenden Kiipen- 
farbstoff; den gleichen Farbstoff erhalt man durch Kondensation des Anils des 2'-Mc.th- 
oxy-6,7-benzo-3-oxythionaphthens m it 3-Oxythionaphthen. Mit 3-Oxy-4-methyl-6-chlor- 
thionaphthen erhalt man einen Baumwolle rot, m it 3-Oxy-6-methoxythionaphthen einen 
gelblich braun fiirbcnden Kiipenfarbstoff. Durch Kondensation des a-Naphthalids des 
2,1-Naphthisatins m it dem 2 '-Methoxythionaphthen in Eg. erhalt man einen braun oliv 
farbenden Kiipenfarbstoff. Aus Monobro?n-2,l-naphthisalin-a-chlorid u. 2'-Metlioxy- 
6,7-benzo-3-oxythionaplithen in Chlorbenzol entsteht ein oliv farbender Farbstoff. Mit 
JDibrmn-2,l-naphthisalin erhalt man einen iihnlichen Farbstoff. (F. P. 720 382 yom 
21/7. 1931, ausg. 18/2. 1932. D. Prior. 1/8. 1930.) F r a n z .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
A. Jones, Scliellack und andere Lackliarze. Angaben iiber Eigg. u. Verwendung 

von natiirliehen u. kiinstlichen Łackharzen. (Ind. Finish. Journ. Paint Colour Rec. 3. 
128—33. Juli 1932.) S c h e i f e l e .

— , Tropische Lackrohstoffe. Angaben iiber Herkunft u. Gewinnung von Schellack, 
Kopal, Dainmar, Benzoe, Gummi arabicum u. Holzol. (Abbildungen.) (Farben-Chemiker
3. 285—99. Aug. 1932.) S c h e i f e l e .

C. Elbel, Herstellung und Eigenschaften von Kunstharzen. Forts. u. SchluB zu 
C. 1932.1. 2101. (Piast. Masseri 2. 49— 52. 68— 70. 86— 8 9 .3Mai 1932. Berlin.) W . W o l f f .

John Mc E. Sanderson, Synthetische Harze des modifizierten Olycerin-Phthalat- 
typus. (Paint, Oil chem. Rev. 94. Nr. 2. 10—13. 36 . Amer. Paint Journ. 16. Nr. 4 1 . 
7. 53— 58. 28/7. 1932 .) S c h e i f e l e .

C. Stark, Edelkunstharze. I I . (I. ygl. C. 1932. I. 143.) Weitere Angaben uber die 
techn. Verarbeitung von Kunstmassen auf Phenol-Formaldehydbasis. (Kunststoffe 21. 
249—51.) W . W o l f f .

J. Geller, Die Yerarbeitung ron Kunstliarzprepstoffen. (Fortsetzung u. SchluB zu 
C. 1932. I. 2101.) Angaben iiber die Herst. u. Konstruktion der PreBteile sowie iiber
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ihre Verwendung in der Praxis. (Piast. Massen 2. 43—48. 63—67. 84—86. 104—10. 
128—30. Juli 1932.) W . W o l f f .

Hermann Stadlinger, Die Verarbeitung plastischer Massen im Spritzguflverfahren. 
Nach. einem kurzeń Uberblick uber das PreByerf. werden das Prinzip des Spritzgusses, 
die dafiir in Pragę kommenden Rohstoffe sowie die Spritzmaschinen beschrieben. 
(Chem.-Ztg. 56. 409—11. 25/5. 1932.) W . W o l f f .

W . H. Breuer, Neuerungen auf dem Oebiet der. synthctischen Lackliarze. Angaben 
iiber Eigg. u. Verarbeitung des Plienolharzes „ Super-Beckacitc No. 1001“ . (Amer. 
Pain t Journ. 16. Nr. 40. 49—54. 18/7. 1932.) SCHEIFELE.

C. A. Klebsattel, Vereinfacliung der Lackherstellung. Neuere Bestrebungen gehen 
dahin, die Lacke ohne Trockenstoffe zu verkochen u. dieselben erst kurz vor der Ver- 
arbeitung m it Trockenstofflsgg. zu yersetzen. F ur diese Zwecke eignen sich besonders 
die Naphthenattroekner (Soligene), dio eine gleichmaBige Loslichkeit aufwoisen u. 
keine storende Hautbldg. ergebeu. (Drugs, Oils Paints 47. 523—24. Juli 1932.) SCHEIF.

Leo Ivanovszky, Fabrikation von Nitrocelluloseester- und Zaponlacken. Im  An- 
schluB an die Angaben von B e r g w a l d  (C. 1932. II. 449) weist Vf. darauf hin, daB 
auch in jenen Fallen, wo die Weichmachermenge zur Verarbeitung auf dem Walzen- 
stuhl nicht ausreicht, man diesen benutzen u. die Einstellung durch hochsd. Losungs- 
u. Verdiinnungsmittel erreichen kann. Wenn von letzteren nicht mehr ais ca. 30% 
der Weichmachermenge erforderlich sind, dann betragen die Verdunstungsverluste 
aueh bei viermaligem Farbdurchgang durch einen ungedeckten Dreiwalzenstuhl 
hiłchstens 3%  des Pastengewichts. (Chem.-Ztg. 56. 503. 25/6. 1932.) SCHEIFELE.

Chas. Allen Thomas und Paul E. Marling, Trockenfahigkeit von synłhetischen 
Harzen mit trocknenden Olen. I. Ghinesisches Holzol. Untersueht wurde die Trocken
fahigkeit yon Holzol u. Holzollacken unter verschiedenen Bedingungen bei Ggw. von 
Metalltrocknern u. Phenolen (/3-Naphthol u. Phenol). Das Holzol wurde bis zum Faden- 
zug auf 260° erhitzt u. dann m it 38% Lackbenzin yerd. Die Holzollacke wurden durch 
gleichzeitiges Erhitzen von Holzol u. Harz auf 260° in derselben Weise hergestellt. An 
Harzen wurden yerwendet: Petroleum-KW-stoffharz, modifiziertes Phenolharz, reines 
Phenolharz, Cumaronharz, Harzester, Kalkharz u. Kaurikopal. Es wurde festgestellt, 
daB reines Holzol bei geringen Zusatzen yon /S-Naphthol unter allen Bedingungen rascher 
trocknet, ausgenommen im indirekten Lieht. Der Zusatz yon /S-Naphthol hemmt auch 
die Falten- u. Runzelbldg. des Holzólfilms. Bei den Harz-Holzollacken machte sich 
ein Zusatz von /S-Naphthol derart bemerkbar, daB bei Lackharzen m it hoher SZ., 
z. B. bei Kalkharz, eine deutliche Verzogerung, hingegen bei neutralen Harzen ge- 
wohnlich eine Beschleunigung der Trocknung zu verzeichnen war. Wurde das /5-Naph- 
thoł zusammen mit Trockenstoff angewendet, dann zeigte sich bei den Lacken mit 
neutralem Harz eine noch starkere Trockenbeschleunigung. (Ind. engin. Chem. 24. 
871— 73. Aug. 1932.) S c h e i f e l e .

L. H. Bjorkgren, Stockholm, Beliandeln von fliissigen Harzen zwecks Trennung 
in ihre Bestandteile (Pech, Harzsiiuren, Fettsauren usw.), dad. gek., daB ein kontinuier- 
licher oder im wesentlichen kontinuierlicher Strom des fl. Harzes von konstanter Starkę 
der Einw. von W.-Dampf ausgesetzt wird, so daB Harz- u. Fettsauren kontinuierlich 
abdestillieren. (Schwed. P. 70 794 vom 22/9. 1927, ausg. 16/12. 1930.) D rew s.

Carbon Pur & ses Applications, Paris, ubert. von: Daniel Gardner, Rueil, 
Frankreich, Oewinnung von reinem Kolophoniumharz aus harzhaltigen Holzern durch 
Dampfen m it W.-Dampf bei nicht mehr ais 2 a t Druck. Das getrocknete Prod. wird 
in Pulverform unterhalb 85° m it einer Natronlauge von 2—2,5° Be mit nicht mehr ais 
2%  N aH S03-Geh. yerriihrt, worauf eine geringe Menge NH,-01eat zugesetzt, das Harz 
aus der Harzseifenlsg. gefallt, das Harz abgetrennt u. in Terpentin gel. wird. (Can. P. 
293 337 vom 27/3. 1928, ausg. 24/9. 1929.) M. F. M u l l e r .

KunstharzJabrik Dr. Fritz Pollak G. m. b. H ., iibert. von: Fritz Pollak und 
Wilhelm Kraus, Wien, Herstellung von Prepprodukten aus Harnstoff, Thioharnstoff 
oder D eriw . yon Carbonsaureamiden u. Aldehyden oder dereń Polymeren, insbesondere 
Formaldehyd, durch Kondensation in Ggw. einer geringen Menge einer Substanz, 
welche die Gelatinieruug beschleunigt. Die Gelatinierung wird bei tiefer Temp. aus- 
gefuhrt, worauf das Prod. unter Verzogerung der Polymerisation entwassert wird. 
(Vgl. E .P . 291 366; C. 1929. I. 583.) (Can. P. 292 991 vom 18/5. 1928, ausg. 10/9.
1929.) M . F. M u l l e r .
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Pollopas Ltd., Nottingham, und Maurice MichaelSEaton, Birmingham, Prc/S- 
pulver aus Harnstoff- oder Thioharnstoff-Formaldehyd-Harzen, gek. durch einen ge- 
ringen Goh. (l/4—1°/0) an Dimdhylozalat ais Hiirtungsbeschleuniger, der in der Hitze 
Saure abspaltet. Der Zusatz der Verb. erfolgt nach der Kondensation. (E. P. 358 470 
vom 1/4. 1931, ausg. 5/11. 1931.) S a r r e .

Camille Dreyfus, New York, iibert. yon: W illiam Henry Moss, Cumberland, 
Maryland, Herslellung von Lackiiberziigen durch Auf bringen zunachst eines Nitrocellulose- 
lackes, der nach dcm Trocknon mit einem Celluloseaeetatlack liberzogen wird. (Can. P. 
292 644 vom 21/9. 1928, ausg. 27/8. 1929.) M. F. M u l l e r .

Canadian Industries Ltd., Montreal, CJuebee, iibert. von: Johannes M. Kessler, 
Orange, N. J ., Lackiiberzug, bestehend aus 100 Teilen eines gesehmolzenen fossilen 
Harzes, 10—50 Teilen eines Weichmachungsmittels, ferner aus chines. Ilolzól u. event. 
Leiniłl u. einem Bzn.-LOsungsm. (Can. P. 292 962 vom 15/9. 1928, ausg. 10/9.

Waukegan Chemical Co., iibert. von: Edmond H. Bucy, Waukegan, Ul., Lack- 
■iiberzug, bestehend aus einer Metallseife, Metallbase, Gummiharz, einem Celluloseester 
u. einem Losungsm. Die Metallseife u. Base werden nur teilweise in dcm Losungsm. 
gel. oder darin suspendiert. (Can. P. 293 408 vom 14/9. 1928, ausg. 24/9.

George Stafford Whitby und Morris Katz, Untersuchungen iiber Polymere und 
Polymerisation. VI. Die Vulkanisation von Methylkautschuk. (V. vgl. C. 1932. II. 
1425.) Aus Dimethylbutadien durch Polymerisation bei gewohniicher Temp. u. bei 
45° hergestellter Methylkautschuk (,,Kaltepolymerisat“  u. ,,Hitzepolymerisat“ ) wurde 
m it natiirlichem Kautschuk in bezug auf die Eigg. der Vulkanisate verglichen. Die 
Prodd. aus Kiiltepolymerisat weisen ca. 1/3 der Zugfestigkcit u. Dehnbarkeit des 
yulkanisierten Naturkautschuks auf, die Prodd. aus Hitzepolymerisat sind ebenso 
dehnbar, haben aber nur l/ 10 der Zugfestigkeit des natiirl.; Zusatz von RuB erhoht 
die Zugfestigkeit beider synthet. Prodd. auf die Halfte von der des Naturprod. Die 
synthet. Prodd. schnellen bei gewohniicher Temp. beim Aufhoren des Zugs viel lang- 
samer zuriick ais das natiirliche; ihre mechan. Eigg. sind sehr stark von der Temp. 
abhangig, sie werden bei erhohter Temp. rasch bruchig, bei niederer Temp. unelast. 
Bei Quellungsyerss. m it Bzl. u. PAe. verhalten sie sich nicht w’esentlich anders wie 
yulkanisierter Naturkautschuk. (Canadian Journ. Bes. 6. 398—408. April 1932.) O s t .

M. Sągajłło und Z. Otwinowski, Einflu/i der Lagerungsbedingungen auf die 
Haltbarkeit von Kaulschukgegenstanden. Es wurde der EinfluB der drcijahrigen Auf- 
bewahrung von Kautschuk in N2, C02, 0 2, H2, NH3, 1/5-n. NH4OH u. dest. W. im 
diffusen Tageslicht u. im Dunkeln untersucht. Der verwendete Kautschuk hatte: 
8,88%  Acetonextrakt, 4,12% Harze, 3,76% freien S, 2,7% Faktis, 2,82% Fiillmasscn, 
8,67% Gesamt-S, 4,65% Vulkanisations-S, 80,95% Kautschuk-KW-stoff. Die Ergeb- 
nisse lassen sich in ihrer Gesamtheit in 2 Gruppen einteilen: 1. Aufbewahren in 0 2;
2. Aufbewahren in allen anderen Medien. Wahrend in der 1. Gruppe der Alterungs- 
vorgang prakt. zu Ende ging, verlief er in der 2. Gruppe nur bis zur Halfte, wobei in 
diesem Stadium ein EinfluB des Aufbewahrens in indifferenten Gasen im Vergleich 
zum Aufbewahren in Luftatmosphare noch nicht zu beobachten war. Allerdings waren 
die yerwendeten Gase nicht vollig Oa-frei. Im allgemeinen beeinflussen die Lagerungs- 
bedingungen insoweit die Alterungsgeschwindigkeit des Kautschuks, ais sie die Oxy- 
dationsgesehwindigkcit beeinflussen. Eine Anderung der 0 2-Konz. von 21% (Luft) 
bis 1—2% (techn. N2) ist ohne groBeren EinfluB auf den AlterungsprozeB. Aufbewahren 
in Fil. vorzdgert nicht den AlterungsprozeB. Im  Lichte verlauft die Alterung schnellcr 
ais im Dunkeln, aber die Untorschiede sind unwesentlich. Dic Yerluste des Dehnungs- 
koeff. nach Aufbewahren in den yersehiedenen Medien (I im Dunkeln, I I  im diffusen 
Tageslicht) sind nachsteliend zusammengestellt: 0 2: I  85%, I I  92%; Luft: I  37%,

1929.) M . F. M u l l e r .

1929.) M. F. Mu l l e r .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, ubert. von: Robert G. Seaman, New
Jersey, Dispergieren von Kautschuk in einem NichtlOsungsm., wie W. Man arbeitet 

XIV. 2. 137
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in Abwesenheit eines Kautsehuklosu ngsm. u. verwendet ais Dispergierungsmittel die 
beim Entbasten von Seide abfallende, Sericin, Alkali usw. enthaltcnde FI., der man 
zweckmilBig Alkali, wic NaOH, zusetzt. (A. P. 1 867 633 vom 27/8. 1930, ausg. 19/7. 
1932.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., V. St. A., Vulkanisalionsbeschleuniger bestehend 
aus Substanzen der Formel R  ■ NH • X ■ NH ■ R ', worin R, X  u. R ' aliphat. KW-stoff- 
reste bedeuten, z. B. Dibulyldthylewliamin (Kp.3 185—187°). Das bei seiner Herst. 
entstehende Dibulylpiperazin (Kp.3 145—147°) ist ebenfalls ein Beschleuniger. Andere 
Beschleuniger obiger Formel sind Dialhyl-, Dipropyl-, Diheptylaihylendiamin; die 
Propylen- u. Butylendiamine sind ebenfalls verwendbar. S ta tt der Aminę kann man 
auch dereń Hydrate, Carbamate u. Dithiocarbamate anwenden. Dibutylathylendiamin- 
hydrat (F. 40°), -carbarmt (F. 98—99°), -dithiocarbamat (F. 134—130°). (F. P. 729 327 
vom 7/1. 1932, ausg. 21/7. 1932. A. Prior. 4/5. 1931.)  ̂ P a n k ó w .

Pure Calcium Products Co., V. St. A., Zusaizsloffc fur Kautschuk. Erdalkali- 
carbonate oder Sulfate, MgC03, CaC03, BaC03, BaSO.,, Ton, Talk, ZnO werden m it 
einer organ. Saure, deren Salz oder Ester (ćtker-sel), wie Stearin-, 01-, Benzoe-, Abietin- 
oder Essigsaure in einer Kugelmiihle m it Stahlkugeln nicht iiber 5 cm Durchmesser, 
die mindestens 15% des Miihlenyolumens einnehmen, mit einer Gesehwindigkeit, 
die 25 bis 95%  der krit. Gesehwindigkeit betriigt, 2 bis 10 Stdn. gemahlen. Im all- 
gemeinen yerwendet man 0,25 bis 6%  der Saure, deren Salz oder Ester. K rit. Ge- 
schwindigkcit ist die, bei der Zentrifugalkraft gloioh der Sehwerkraft ist. Die m it diesen 
Stoffen ycrsetztc Kautschukmisckung zeigt erhóhte Abreibefestigkeit, ZerreiBfestig- 
keit u. a. verbesserte Eigg. Die Pigmente kónnen trooken oder feucht vermahlen werden. 
(F. P. 728 229 vom 14/12. 1931, ausg. 2/7. 1932.) P a n k ó w .

De Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Ooskust van Sumatra, 
Medan, Herslellung diinner Iiohkautschukfelle. 15—30%ig. Kautsehukmileh wird in 
flachen Kasten koaguliert, das Feli auf 1,5 bis 2 mm Dicke ausgewalzt, worauf man es 
zwisehen geriffelten Walzen durchgehen laBt, bei denen die Erhóhungen der einen 
Walze in cntsprechende Vertiefungen der anderen Walze passen, so daB ein groBober- 
fliichiges, gleichmaBiges diinnes Kautschukfell entsteht, das in etwa 24 Stdn. fertig 
geraucliert werden kann. (Holi. P. 2 7  4 3 9  vom 0/5. 1930, ausg. 15/7. 1932.) P a n k ó w .

Cecil Woods Le Plastrier, Melbourne (Erfinder: Lionel Paul Felix Frederick 
Cresson, Singapore), Herstellung von Kautscliukfujibdden. Die Grundsohicht aus Zement 
oder Faserstoff enthaltendem Zement wird dureh Zusatz von Petroleum, dessen 
Ruekstanden oder t)berziehen m it Asphalt oder Bitumen W.-fest gemacht. Aueh 
die Fasern selbst konnen einer Vorbehandlung mit Wachs, Ol, Harz, Leim, Gelatine 
oder Natronlauge unterworfen werden, wodurcli spatere Verwerfungen des FuBbodens 
durch Eindringen von Feuchtigkeit yermieden werden. Die Kautschuklage kann in 
Form von Platten aufgebracht werden, die an der Seite m it Bitumen, Asphalt, Harz, 
Kautschuk u. dgl. Materiał uberzogen sind. Nach dem Auslegen werden die P latten 
an den Verbindungsstellen dureh Verschmelzen oder mittels Losungsm. yereinigt. 
(Aust. P. 2167/1931 vom 19/5. 1931, ausg. 3/3. 1932.) P a n k ó w .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
J. Kadlec, Eine neue liostschutzanstrichfarbe. Yf. empfiehlt eine Rostanstriehfarbe 

„Arco 700“ , dic aus Schwarzem Harz mit Zusatz yon Graphit u. sulfuriertem Ol her- 
gestellt wird u. sich fiir die yersohiedensten Venvendungsmógliclikeiten in der Zucker- 
industrie ais durehaus brauehbar erwiesen hat. (Ztschr. Zuckerind. ćeehoslovak. 
Republ. 56. (13). 487—488. 1/7. 1932.) T a e g e n e r .

Jaroslav Brzęk, Der Einflu/3 einiger Substanzen au f die Intensitat der Verfdrbung 
von Zuckerlosungen beim Scheiden und Saiurieren. In  der Zuckerfabrikation treten 
drei Arten yon Farbstoffen auf: Riibenfarbstoffe, Farbstoffe yom Karameltypus u. 
N-haltige Farbstoffe. Die Riibenfarbstoffe, welehe die bekannto Verfarbung des 
Diffusionssaftes yerursachen, werden durch die Saturation quantitativ entfernt. Die 
Farbstoffe vom n. (Karamel-)Typus werden durch die Einw. holier Tempp. auf den 
Zucker gebildet. Die N-haltigen Farbstoffe bilden den groBten Teil aller im Fabrik- 
betriebe entstandenen Farbstoffe. (Dic Aminosauren reagieren mit dem Invert- 
zucker, wobei C02 frei wird u. intensiy gefarbte Huminstoffe entstehen.) Bei 
Bldg. von Farbstoffen aus Inyertzucker durch die Einw. des Kalkes erniedrigen 
N-Substanzen (Asparagin, Glutamin u. NH3) die Yerfarbungsintensitat maBig. Mit
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Bezug auf die Yerringerung der Verfarbung erwiesen sieh Na-Hydrosulfit u. KCN 
ais Reduktionsmittel am giinstigsten, wenigor gunstig Na-Sulfit, K-Sulfocyanid, 
Hydroxylaminsulfat u. Hydrazinsulfat. Luft u. H 20 2 ais Oxydationsmittel unter- 
stiitzen die Farbstoffbldg.; letzteres wirkt besonders in inyertzuckerfreien Lsgg. 
Carboraffin u. Norit (in ublicher Menge) bcwirken ais Adsorptionsmittel eine gleiche 
Entfarbung, koli. Al erst in grofieren Dosen. Metalle (Fe) unterstutzen ais Kataly- 
satoren dio Farbstoffbldg (H20 2 fórdert dieso katalyt. Eig. dor Metalle). Durch Zusatz 
von Na-Hydrosulfit oder KCN kann dieser EinfluB der Metalle yollstandig aufgehoben 
werden. — Der Hauptanteil der nachtraglich gebildeten Farbstoffe wird bei der 
Saturation vollstiindig entfernt. Bei k. Scheidung, boi der sieh in der Zuckerlsg. mehr 
Kalk aufldst ais bei w., zeigt sieh ein giinstiger EinfluB auf dio Verringerung der Farb
stoffe boi der Saturation. Gleichzeitig stellt sieh aber eine Verschlechtorung des 
Filtrationsvermógens des Saturationsschlammcs ein. Aktivkohle adsorbiert nieht bloB 
bereits fortig gebildete Farbstoffe, sondern aueh farblose Substanzen, aus donen bei 
der woiteren Verarbeitung erst nachtraglich Farbstoffe entstehen. (Ztschr. Zuckerind. 
ćeelioslovak. Republ. 56 (13).' 489—96. 515— 19. 22/7. 1932.) , T a e g e n e r .

Jaroslav Brzęk, Die Entstehung von Farbstoffen in farblosem Rubensafle. Audi 
bei Verss. m it farblosem Rubcnsaft konnte Vf. seine Erkenntnisse iiber die Bldg. der 
Farbstoffe bestiitigt finden. Dio Bereitung farblosen Riibensaftes zeigt, daB der 
Bubenfarbstoff Rhodogen bei dor Scheidung u. Saturation yollkommen entfernt wird 
u. daB die Farbstoffe des saturierten Saftes niclit im Zusammenhang stehen mit den 
Farbstoffen des RohBaftes. Sie entstehen erst nachtraglich durch die Einw. der Temp. 
u. der Alkalitat, namentlich aus Invertzueker. Audi beim Erwarmen farblosen Dick- 
saftes von 56° Brix konnte dor bedeutende EinfluB der Reduktionsmittel u. Metall- 
salze nachgewiesen werden. Es bestand aueh im iibrigen volle t)bereinstimmung mit 
den im vorst. Ref. mitgeteilten Ergebnissen. (Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. Republ. 
56 (13). 557—60. 12/8. 1932.) T a e g e n e r .

O. Spengler, St. Bottger und F. Tódt, Ober die praktisclie Durclifiihrbarkeit der 
verschiedenen Vorscheideańen. (Vgl. C. 1932. II. 136.) Allgemeino Angaben uber die 
prakt. Durehfiihrbarkeit der yerschiedenen ais „optimal“ erkannten Vorscheidungs- 
arten mit Kalkmilch, Scheidesaft oder Schlammsaft hinsichtlich der zu erwartenden 
Effekto n. Dosierungsmógliclikeiten. Es hiingt stets von den jeweilig vorliegenden 
Betriebsyerhaltnisson ab, welche A rt der Vorseheidung den Vorzug verdient. Auf 
eino besonders sorgfaltige chem. Betriebskontrollo bei Anwendung irgendeiner Vor- 
schcidung muB W ert gelegt werden, um die zu erwartenden Vorseheidungśeffekte 
vollkommen erzielen zu konnen u. damit eine wesentlicho Horabsetzung der Gesamt- 
kalkmengo zu orreiehen. Emzelheiten der prakt. Durclifiilirung konnen erst auf 
Grund prakt. Erfahmngen angegobon werdon. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 82. 
653—64. Juli 1932.) T a e g e n e r .

O. Spengler, F. Tódt und st. Bottger, Weitere Untersuchungen iiber Saflreinigung, 
insbesondere uber Trocken- und Nafischcidung. Zur Klarung der Frage, ob Trocken- 
oder Kalkmilclischeidung vorzuziehen ist, gelangten Vff. auf Grund ihrer Verss. zu 
der Feststellung, daB beim Loschen des Kalkes im Rohsaft eino langsame Rk.- 
Anderung desselben stattfindet, die sog. Vorseheidceffekte auslóst. Dadurch besitzt 
die Trockenscheidung — in zweckmaBiger Anwendung — gewisso Vortcilo gegeniiber 
der Kalkmilclischeidung. Abgesehen von diesom Vorschoideeffekt besitzt die Trocken
scheidung keine weiteren Zusatzeffekto. Die Rk.-Anderung ist yon der Zerteilungs- 
form des dazu benutzten Kalkes abhangig. Bei Kalkpulver findot infolge des sehr 
sehnellen Loschprozesses keine Vorscheidung sta tt. — An yerschiedenen Kalksorten 
wurden diese Rk.-Anderungen gemessen, dio hiernach zu erwartenden Vorscheide- 
effekte durch Vergleiclisverss. bestiitigt u. aueh Angaben iiber die Eignung des Kalkes 
zur Trockenscheidung gemacht. Daraus •ergeben sieh Riclitlinien fiir dio prakt. An
wendung der Trockenscheidung. — Verss. iiber Saftreinigung lieBen erkennen, daB 
bei sehr lango gelagertem Riibenmaterial die h. Vorscheidung der k. hinsichtlich der 
Filtrierbarkeit, jedoch nieht hinsichtlich der Farbę, iiberlegen war. Dio Frage der 
k. sauren Diffusionsarbeit wird wieder erortert, einige orientierende Verss. werden 
angefuhrt. (Ztschr. Vor. Dtsch. Zuckerind. 82. 617—52. Juli 1932.) TAEGENER.

Gabriel Vavrinecz, Entfarbungsversuche mit Aktivkohlen. Die Wiederholung 
gleicher Entfarbungsverss. m it Aktiykohlen in versehiedenen Campagnen fuhrte zu 
dem Ergebnis, daB die einmal festgestellten Wertzahlen der Aktivkohlensorten ziem- 
lich bestandig u. yerlaBlich sind. Das Verhaltnis des Entfarbungsvormogens der
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einzelnen Kohlen ist nahezu dasselbe geblieben. — Die Safte besaBen ausschlieBlich 
Kalkalkalitat, die allerdings nur geringe Bestandigkeit aufwies; besonders beim 
Kochen u. Riihren zeigte sich staikes Absinken oder manchmal volliges Yerschwinden 
der Alkalitat, worauf aber die Aktivkohlen kaum einen verschiedenen EinfluB haben. 
Das Endresultat zeigte keinen besonderen Untersebied in der Wrkg. der Aktivkohlen, 
was aueh aus der Summę der pH-Emiedrigungen zu erkennen ist. (Ztschr. Zuekerind. 
6echoslovak. Republ. 56 (13). 547—48. 29/7. 1932.) T a e g e n e r .

Jan Sana, Enlfarbung von Zuckerfabriksldsungcn mit Aktivkohle unter Zusatz von 
Filtrationssubstanzen. (Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 137.) Laboratoriumsverss. Hinweis auf Richt- 
linien, welche bei der Anwendung von Aktivkohlen unter Zusatz yersehiedener 
Filtrationssubstanzen bei der Reinigung, Klarung u. Filtration von Zuckerlsgg. zu 
beachten sind. Die beiden haupts&chliclisten Aktivkohlen (Norit u. Carboraffin) ver- 
halten sich spezif. bei der Verwendung von alkal. oder sauren Filtrationssubstanzen. 
Steigcndo Zuckerlconz. der Lsg. erniedrigt den giinstigen Effekt des zugesetzten 
Filtermateriales, namentlieh bei Norit, wesentlich; bei Carboraffin kann aueh bei 
einer Lsg. von 60° Brix eine sichtbare Yerbesserung der Entfarbung festgestellt 
werden, die evtl. groBer ist ais bei einer Lsg. von 20° Brix. Durch Zusatz der 
Filtrationssubstanzen (Filter-Cel, Super-Cel, Standard Super-Cel, Terrana, MgO, Kaolin, 
im Gcmisch mit Aktivkohlen 1:1) wird die Adsorption der Salze (Elektrolyte) wesent
lich gestoigert, besonders bei Anwendung von Carboraffin. (Ztschr. Zuekerind. eecho- 
sloyak. Republ. 5 6  (13). 641—45. 29/7. 1932.) T a e g e n e r .

Charles Jeanprost, Verwendung ton Basenaustauschern bei der Reinigung von 
Zuckersaften. Vf. empfiehlt die Verwendung von Pb-haltigem Zeolith. (Buli. Assoc. 
Chimistes Sucr. Dist. 4 9 . 189—95. Mai 1932.) Gr i i i m e .

Ch. Jeanprost, Anwendung von Basenaustauschern mit amphoteren Kationen bei 
der Reinigung von Zuckersaften und anderen Saften. (Vgl. yorst. Ref.) Zusatz von ge
ringen Mengen Ag2S04 oder PbCl2 zu Al-reichem Olaukonit erhiiht seine klarende Wrkg. 
(Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 4 9 . 206—08. Juni 1932.) G r im m e .

O. Spengler und E. Landt, Ober die Yiscositdt von Zuckerlósungen. II . (I. vgl.
C. 1 9 3 0 . II. 2317.) Die untersuchten Neutralsalze (BaCl2, SrCl2, CaCl2, MgCl2 etc.) 
sind in der Mehrzahl weniger yiseos ais Saccharose. Stiirkcr viscositatserhohend ais 
Zucker wirken SrCl2, Na2S04 u. CaCL. Bei allen alkal. reagicrenden Salzen t r i t t  wegen 
Bldg. eines Saccharates eine erhebliche Viscositatssteigerung ein, die die durch Zusatz 
von Zucker yielfacli iibertreffen kann. Die Wrkg. der K-Salze bleibt in jedem Fali 
hinter derjenigen der Na-Salzo zuriick. Von einigen Salzen wird die Viscositat der 
gesatt. Zuckerlsg. erniedrigt. Das Verhaltnis der Viscositat der Lsg. zu der des W. 
(bei gleichen Tempp.) steigt bei Elektrolyten, nimmt dagegen bei Nichtelektrolyten 
ab. Die Viscositat von techn. Zuckersaften kann nicht sehr versehieden sein von der 
reiner Lsgg. von gleichem Trockensubstanzgeh.; infolgedessen liefert die viscosimetr. 
Unters. keine Aussagen iiber die Qualitat der Safte. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuekerind. 
8 2 . 545—52. Juni 1932.) T a e g e n e r .

K. Sandera, Eine vereinfachte konduktometrische Melhode zur Bestimmung der 
Affinierbarkeit von Rohzucker. Die Methode grundet sich auf die blofle Best. der 
Leitfahigkeit u. der Polarisation des Affinationsablaufes. Es entfallt also das Auf- 
lósen u. die Analyse des Affinationsrestes; trotzdem kann unter Verwendung der 
Ergebnisse der ublichen Analyse des Rohzuckers (Polarisation, Asche) eine Wertzahl 
bcreehnet werden, welche die Affinierbarkeit des zu prufenden Musters deutlieh 
eharakterisiert. — Anwendungsbeispiele, Differenzen zwisehen den einzelnen Methoden. 
(Ztschr. Zuekerind. 6echoslovak. Republ. 5 6  (13). 549—55. 5/8. 1932.) T a e g e n e r .

Alfred Molhant, Die Bestimmung von reduzierenden Zuckerarten in Substanzen, 
welche sie nur in geringen Mengen enthalten, vor allem in rohem und raffiniertem Zucker. 
In  einem 100-ccm-MeBkolben werden 20g der Probe mit w. W. gel., nach dem Abkuhlen 
aufgefiillt, mit etwas Tierkohle durchgeschiittelt u. filtriert. 50 ccm F iltra t werden im 
200-ccm-Erlenmeyer, wenn ndtig, schwach alkalisiert zum Sieden erhitzt, aus einer 
Burette tropfenweise mit frischer FEHLINGseher Lsg. versetzt, bis die iiber dem Cu-Nd. 
stehende F l. eben blau erscheint. Schnell abkuhlen u. Ablesen der verbrauchten ccm. 
Nd. abfiltrieren, auswasehen, losen in 5—20 ccm Fe2(S04)3-Lsg. in H2S04 (50: 200) 
nach Aufschwemmen in W. u. Titrieren mit 7i<rn - KMn04-Lsg. Verbrauchte 
ccm KMn04 X 0,003 16 =  Glucose oder Invertzucker, x  0,005 74 =  Maltose. — 
Q u a l i t a t i v e P r i i f u n g :  50 ccm obigen m it Tierkohle geklarten F iltrats neutrali- 
sieren u. sd. mit 1 ccm FEHLINGseher Lsg. tropfenweise versetzen. Wird die Fl. blau,
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b o  ist der Geh. an reduzierendem Zuckor unter 0,05%. — Im Original wird cin prakt. 
App. zur Ausfiihrung dor Analyse beschrieben. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 49. 
220—224. Juni 1932; Buli. Soc. chim. Belg. 41. 228—33. Mons.) G rim m e.

XV. Garungsgewerbe.
K. R. Dietrich, Forlschritte au f dem Gebiete der Entwasserung des Athylalkohols. 

Der Stand der augenblicklichen Entw. der Verff. zur Entwasserung yon A. wird ein- 
gehend beschrieben. Die weitere Durchbildung der azcotrop. u. Kalkentwiisserungs- 
verff., die vom Vf. friiher (C. 1930. I. 3255) beschrieben wurden, wird an Hand von 
Prinzipskizzen ausfiikrlich gezeigt. An neueren Methodcn werden das Verf. der HlAG  
m it wasserentziehenden Salzen, das der I. G. EARBENINDUSTRIE A k t .-G e s . mit 
Calciumsulfat u. das von VOGELBUSCH mit Hilfe der Vakuumdest. angefiihrt u. aus- 
fiihrlich besprochen. (Angew. Chem. 45. 233—38. 19/3. 1932.) Co n r a d .

E. von Retze und K. R. Dietrich, Betreffend Fortschritte auf dem Gebiete der 
Entwasserung des Athylalkohols. Im AnsehluB an yorst. referiertc Arbeit diskutieren 
Vff. die Notwendigkeit, den Rohsprit bei der Entwasserung nach dem HlAG-Verf. 
von den Nachlaufprodd. zu befreicn. (Angew. Chem. 45. 348—49. 14/5. 1932.) Co n r .

Jacobsen, Wie kann der Sauremangel beim Erdbeerwein behoben werden? Ais ge- 
schmaeklich am vorteilhaftesten erwies sich ein Zusatz von 0,3—0,4% Milchsaure. 
(Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 363—64. 30/7. 1932.) Gr o s z f e l d .

Jacobsen, Milchsaure. Die Milchsaure ist gegen Bakterien widerstandsfahiger 
ais Wein- u. Citronensaure, dabei unschadlich u. gcschmacklich yorteilliaft. (Dtsch. 
Destillateur-Ztg. 53. 375. 6/8. 1932.) Gr o s z f e l d .

Jacq.ues Senart, Moderne Essigfabriken. Besehreibung neuerer Verff. (La Naturo 
1932. II. 69—72. 15/7.) Gr im m e .

Kotaro Nishida, Uber die N-haltigen Beslandteile von Reisessig. Aus 8 Liter 
Reisessig (6%  Essigsaure) konnten 0,40 g Adenin, 0,10 g Ornithin, 2,20 g Putrescin 
u. 2,19 g NH3 isoliert werden. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 8. 80—83. April/Juni 
1932. Kagoshima, Japan, Agricultural College.) W. S c h u l t z e .

E. Hugues, Vergleichende Analysen einiger Mosle von Aramon. Boi dom Vergleieh 
ergab der Weinbcrg m it hoherer Produktion (150 gegen 70 hl/ha) bei den Ernten 1930 
u. 1931 zuckerarmero u. saurereichero Moste. Analysentabelle im Original. Erstere ont- 
hielten auch mehr Apfelsaure, eine Folgę geringerer Rcife. Deutlich war dor klimat. 
EinfluB des giinstigeren 2. Jahres an dem erhóhten Geh. an Zuckor u. Fruchtsaure zu 
crkennen. (Ann. Falsifications Fraudes 25. 285—88. Mai 1932. Montpellier, Station 
OenoIogique.) GROSZFELD.

Viggo Berglund und W. Em lington, Anwenduiu7 des Zeifirefraklomelers bei 
Malzanalysen. Besehreibung einer von Vff. yerbessertcn Methode, welche genauere 
Resultate ais bisher ergibt u. fur don Botrieb empfohlen wird. Tabellen u. Zeiclinung 
im Original. (Svenska Bryggareforcningens Manadsblad 47. 261—68. Juli 1932. 
Kopenhagen, Brauereihochschule.) E. MAYER.

Curt Lucków, Bestimrnung des Zuckergehalls in  Spirituosen. (Vgl. hierzu C. 1932.
I. 2906.) (Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 348. 21/7. 1932.) Gr o s z f e l d .

W. W. Longinow und A. A. Prjanischnikow, Melliodcn der Fraklionierung des 
Fuselols und Zusammensetzung der dabei enlslehendeti Produkte. Zur Analyse von aus 
W., A., Propylalkohol, Isobutylalkohol u. Gśirungsamylalkohol bestchcndem Fusclóle 
hat sich die Methode der kombinierten Fraktionierung u. Refraktionsbcst. ais geeignet 
erwiesen. Die nu der Dampfgemische von benachbarten homologen Alkoholen ist 
eino linearo Funktion ihrer Zus. Die »dd yon kunstlichen Gcmisehon dor vier Alkoholo 
stimmen ebenfalls m it den berechneten gut uberein. Sorgfaltige Dest. des ąuaternaren 
Systems der Alkohole unter Anwendung einer m it homotherm. Kondensator der IREA 
yersehenen Kolonne gestattet die Gewinnung von nur aus 2 Alkoholen bestehenden 
Destillatfraktionen. Fiir prakt. Zwecke hat sich diese auf Fraktionierung u. Refrakto
metrio fuBende Trennungsmethode ais brauclibar zur orientierenden Best. der Zus. 
des Alkoholgemisches erwiesen. Die groBte Schwierigkeit bietet die yollstandigo Ab- 
trennung von Propyl- u. Isobutylalkohol aus Fuselol. Die Dest. des nicht gotrockneten 
Fuselijles ist unzweckmaBig u. gestattet lediglich eine unyollstandige Abtrennung des 
Isoamylalkohols. Das dom Isoamylalkohol yorangehende Destillat stelltc ein konstantes, 
sehr schwer trennbares Gomisch aus den 4 Alkoholen u. W. dar. (U. S. S. R. Scient-
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techn. Dpt. Supreme Council National Economy Nr. 470. Transact. Inst. pure chem. 
Reagents Nr. 12. 18—48. 1931.) ' S c h ó n f e l d .

. L. Hoton, Die Essige. Die in der Literatur fiir Wcin-, Apfcl- u. Dattelessig an- 
gegebenen W erte des Quotienten A ciditat/Estrakt (A/E), oberhalb dereń auf einen 
Zusatz von Spritessig oder Essigessenz gesehlossen werden darf, sind innerhalb weiter 
Grenzcn schwankend, widersprechend u. bis zum 6-fachen zu Iiocli. Offenbar haben 
dereń Autoren nicht authent. Unters.-Materiał, sondern gefalschtc Handelswaren in 
Handen gehabt. Vf. stellt fiir A /E  folgende Hochstwcrte auf, die sich in Dborcin- 
stimmung mit Erfahrung u. Oberlcgung befinden: fiir Weinessig ca. 7,5, fiir Apfel- 
essig 2 u. fiir Dattelessig 4. Bei Apfcl- u. Dattelessig bietet auch die fixe (nicht fliichtige) 
Aciditat einen Anhalt, da sie durch die genannten Vcrfiilschungen bedeutend herab- 
gesetzt wird; unter 0,1 liegende Werte derselben douten bereits auf Zusatz von Sprit
essig oder Essenz. (Journ. Pharmac. Belg. 14. 521—24. 537—40. 553—55. 7/8. 1932. 
Liittich, Univ.) D e g n e r .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Luigi Bernardini, Uber das Problem der Emalirung. Mangelnde Emdhrung dtrch 

Broi und durch Backwerk und ein Verfahren zur Wiederherstellung der natiirlichen und 
rationellen Ndhrkraft. Sammclbericht uber dic wirksamen Nahrbestandtcile der Ge- 
treidokórner u. ihro Yertcilung auf dio einzelnen Elcmentc desKorns. Durch don Mahl- 
prozeB werden lebcnswichtige Bestandtcilo dcm Mehlo entzogen. Vf. empfiehlt boi der 
Toigboreitung das MchI mit einer Emulsion von Kicie- u. Kleieextrakt cinzuteigen, u. 
crhillt so cinc Vollnalirung. (Industria chimica 7. 882—89. 993—1000. Aug. 1932. 
Rom.) Gr im m e .

A. deCugnac, EinigeMitteilungen uber denGchall an lóslichcnGluciden inden Weizen- 
kórnem. (Vgl. C. 1932 .1. 1104.) Aus den Verss. mit Hartweizen u. Mahlprodd. daraus 
ergibt sich, daB im Weizcnmehl neben Saccharosc u. Hexosen in mcrklichen Mengen 
Liiyosin yorhanden ist. Es besteht eine gewisse Rolation zwischen dem Gesamtzucker- 
goh. u. seiner Backfahigkeit bzw. scinem Klebergeh. Die Kleie enthalt gewisse Mengen 
von Raffinose. (Buli. Soc. bot. Franco 79. 231—36. Marz/April 1932.) G r im m e .

A. de Cugnac, Untersuchungen uber die lóslichen Glucide der Kbmer verschiedener 
Weizenarten und ihr Zusammenhang mit der Backfahigkeit. (Vgl. vorst. Ref.) Bericht 
iiber vergleichende Unterss. zahlrcicher Weizensorten. Je  besser die Baekfiihigkeit bzw. 
der Klebergeh., desto hoher auch der Geh. an 1. Gluciden. Bestimmte Yerhaltniszahlen 
lassen sich zur Zeit jedoch nicht aufstellen. (Ann. agronom. 2. 375—83. Mai/Juni 
1932.) _ Gr im m e .

J. M. Brannon, Vitamine. Ih r Wesen u. unserc heutigen Kcnntnisse uber diese 
den uberragenden Nahrwert der Mi Ich bedingenden Stoffe. (Milk P lant Monthly 21. 
Nr. 7. 32—40. Juli 1932. Illinois, Univ.) GROSZFELD.

Otakar Laxa, Die ve.rldn-gerie Sdueru-n-g der Molkę. Durch fortgesetzte Einw. des 
Bact. laetis acidi gelingt Erzeugung einer FI. yon iiber 1% Milchsaure; in einem Falle 
betrug nach 10 Jahren der Saurcgeh. 2,16°/0, die Abnahme der Trockenmasse von 6,2 
auf 2,94%- Nach Verss. mit u. ohne Sterilisicrungsmittel (CHJ3) ist der erhóhte Saure- 
grad teils durch die Lebenstatigkeit der Zellcn, vor allem aber durch das in den zer- 
storten Zellen vorhandcne Enzym Lactacidasc bedingt. (Lait 12. 613—16. Juli/Aug. 
1932. Ecole polytcchn. Prag.) G r o s z f e l d .

W. Dorner und A. Widmer, Homogenisierung und Milchranzigkeit. (Vgl. C. 1931.
II. 927.) Besprechung des Einflusses der verschiedenen Umstande, so der Temp. u. des 
Druckes beim Homogenisieren, der Bakterienentw., des Zusatzes von Rohmilch zur 
homogenisierten pasteurisierten Milch. Einzelheiten u. Tabellen im Original. (Milk 
P lant Monthly 21. Nr. 7. 50—57. 86. 88. Ju li 1932.) GROSZFELD.

F. J. Doan, Einflu/i gewisser Behandlungen, besonders des Erhitzens, auf die Auf- 
rahmungsfdhigkeit von Milch und Rahm. Besprechung der Wrkg. von Erliitzung, 
Pasteurisierung u. prakt. MolkereimaBnahmen auf die Aufrahmung. Theorie des Auf- 
rahmungsvorganges, im besonderen die elektrostat. Klumpenbildungstheorie von D a h l - 
BERG u. MARQUARDT (ygl. C. 1932 .1. 2396), sowie die Agglutinationstheorie von Or l a - 
JENSEN u . deren Unsicherheiten. (Milk P lant Monthly 21. Nr. 6. 44—50. Nr. 7. 27—30. 
Juli 1932.) G r o s z f e l d .

Robert S. Breed, Thermophile Baklerien in dauerjjasteurisierter Milch. Im Zu- 
sammenhange: Isolierung der Bakterien, EinfluB der Dauerpasteurisierung auf ihre
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Żalił, besondere Typen von thermotoleranten u. thermophilen, sehnelle Priifung auf sie, 
Verhaltnisse bei der Hochpasteurisierung. (Buli. N ew  Yoi'k State agricult. Exper. Stat. 
1932. Techn. Buli. N r . 191. 25 Seiten. Marz.) G r o s z f e l d .

Nicola Sette, Vorlaufigcr Bericht iiber den „Caciotta" von Urbino. Caciotta ist 
ein typ. Woichkase, zu dessen Herst. die Milch bei 25—30° durch Zusatz des Krautes 
von Cynara cardunculus oder des aus ihm isolierten Enzyms Cynarase koaguliert wird. 
Der abgelaufene Quark wird unter guter Luftung u. taglichem mehrfachen Um- 
wenden 10—15 Tage reifen gelassen. Man wiischt dann 8 Tage lang mehrraals taglich 
mit w. Molken, darauf wird in TongefaBen moglichst luftdioht verschlossen. Wenn 
notig, wird die Operation wicderliolt, bis der Kiise nieht mehr schwitzt. Dann wird 
m it Cl abgcrieben u. mit Holzasehe bestreut. Analyse des fertigen Kases nach 1 bzw.
3 Monaten. (Giorn. Farmac. Chim. 81 (10). 198—207. Mai 1932. Urbino.) G r im m e .

A. Maupas, Uber die Verwendung von Salzsaure bei der Ensilage. Bericht uber 
die Vorziige der Ensilage mit HC1. (Journ. Agricult. prat. 96. 130—32. 13/8. 
1932.) t_ Gr im m e .

V. von Kurelec, Uber den Fultenoert gewuschener und getrockneter Zuckcrriiben- 
bldtler und -kópfe. Das nach vorherigem Waschen getroclmetc Riibenblatt ist infolgo 
seines etwas hoheren Geh. an yerdaul. EiweiB u. Starkewert wertvoller ais das ohne 
Waschung getrocknete. (Fortschr. d. Landwirtsch. 7. 221—22. 15/4. 1932. Buda- 
pest.) G r im m e .

G. Gibertini, Olcichzeitige qualit<itive Beslimmung von Salicyl- und Benzoesaure 
in Wein und Nahrungsmitteln. 100 ccm Wein werden m it H 2S 04 angesauert und m it 
50 ccm PAe. +  Ae. (1:1) ausgeschuttelt. Ather. Lsg. mit 20 ccm stark verd. NH3 
durchschiitteln, A. auf dem Wasserbade verjagen, wss. Fl. bis zum Verschwinden des 
NHj-Geruches abdampfen, filtrieren u. verd. FcCl3-Lsg. zugoben. Fleischroter Nd. =  
Benzoesiiure, Violettfiirbung =  Salicylsiiure. Sind beidc vorhanden, kann man den 
Nd. abfiltrieren, so daB man ein rcin yiolettcs F iltra t erhalt. (Boli. chim. farmac. 71. 
397—98. 30/5. 1932.) G r im m e .

F. E. Nottbohm und F. Mayer, Vorkommen und Nacliweis von Cholin in Tabak- 
samen und Tabakblattem. (Vgl. C. 1932. I. 2398.) Da bei Anwendung des friiheren Verf. 
die Entfernung des Pb aus dem geklarten F iltra t schwierig war, wurde dieses zuerst im 
Autoklaven erhitzt u. nachhcr das Pb durch H2S entfernt. Zur restlosen Ausfallung 
des Cholins neben NH4-Salzen bewahrte sieh B iJ3 • K J. In  der fettfreien Substanz 
enthielten die PreBkuchen (Samen) yon Nicotiana rustica 0,0651 (0,0575), von N. taba- 
cum 0,0689 (0,0576) %  Cliolin. Das mit Chlf. ausgczogene, oder aus den Samen ab- 
gepreBte F ett war prakt. frei von Cholin. Nicotin wurde in den Samen nieht gefunden. 
Bei der Dest. mit W.-Dampf in Ggw. yon MgO zur Abtrennung von Nicotin wird Cholin 
nieht beeinfluBt. (Ztschr. Unters. Lcbcnsmittcl 63. 620—23. Juni 1932. Hamburg, 
Hygien. Staatsinst.) GROSZFELD.

Mathieu-Jean Campagne, Frankreich, Badioaktive Behandlung. Die zu be- 
handelnden Stoffe, yorzugsweise Nahnmgsmillel oder Arzeneien, werden der Einw. von 
Bauxit unterworfen. (F. P. 726 479 yom 16/11. 1931, ausg. 3 0 /5 . 1932.) Ge i s z l e r .

Frederick Fitz-Gerald Tisdall, Toronto, Ontario, Canada, Herstellung eines Ndhr- 
miltels aus bestrahlten Weizenkcimlingen, Weizenmehl, Kohlenhydraten, Milchpulvcr 
u. anorgan. Salzen, wie Ca-Pliosphat u. NaCl. (Aust. P . 30 247/1930 vom 19/11. 1930, 
ausg. 10/12. 1931. Can. Prior. 24/1. 1930.) M. F. Mu l l e r .

British Arkady Co. Ltd. und Harry Hewitt, Old Trafford, Manchester, Her
stellung non Teig unter Zusatz von Caricin (einem Garungsstoff aus dem Milchsaft der 
unreifen Friichte des Papayabaumes) ais Erweichungsmittel fur die Kleberstoffe event. 
unter gleichzeitiger Zugabe von NH,-Salzcn. Dabei wird die Gardauer herabgesetzt, 
wobei gleiehzeitig die Moglichkeit besteht, ein groberes Mehl zu benutzen. (Vgl. E. P. 
289 978; C. 1928. II. 2084 u. E. P. 343 193; C. 1931. I. 2952.) (E. P. 375 342 vom 
24/2.1931, ausg. 21/7. 1932.) M. F. M u l l e r .

Rudolf W ilhelm, Wien, Verfahren zur Herstellung von Brot, dad. gek., daB dio 
Bereitung des Teiges nur unter Verwendung von siiBer, amphotere Rk. zeigender Mager- 
milch erfolgt. Aueh zur Hauptteigknetung wird ausschlicfllich Magermilch yerwendet, 
so daB das Brot gślnzlich ohne Zusatz von W. hergestellt wird. (Oe. P. 128 641 vom 
16/7. 1930, ausg. 10/6. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Pomosin-Werke G. m. b. H ., F rankfurt a. M., Herstellung einer konzentrierten 
Milch, dad. gek., daB rohe Milch m it fl. Pektinextrakt innig yerriihrt u. die Mischung
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b o  lange stehen gelassen wird, bis sich von dem klaren Milchscrum die iibrigen Milch- 
bestandteile abgeschieden haben, worauf die Abtrennung von dem Milchserum erfolgt. 
(D .R .P . 555 273 KI. 53e vom 22/5. 1929, ausg. 20/7. 1932.) S c h u t z .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
S. L. Iwanow, E. E. Popowa und L. E. Komarowa, Die Ole der Cerea.lienke.ime 

und ihre Bedeutung fiir die Industrie. Best. der Kennzahlen yon Roggen- u. Weizen- 
keimolen. Durch Pressung gelingt es, nur die Halfte des Oles zu gewinnen; die 
Olgewinnung solltc deshalb auf dem Wege der Extraktion erfolgen. (Schrift. zentral. 
biochem. Forsch.-Inst. Nahr.-GenuBmittelind. [russ.: Trudy zentralnogo nautschno- 
issledowatelskogo biochimitscheskogo Instituta pischtschewoi i wkussowoi Promy- 
schlennosti] 1. Nr. 1. 26—37. 1931.) S c h O n f e l d .

Albert W. stout und H. A. Schuette, Roggenkeimol. Das durch Extraktion 
yon Roggenkeimlingen („rye germ stock“ ) m it S-freiem PAe. (Kp.30—60°) gewonnene 
Ol (Ausbeutc 11%) ist tief goldbraun (Carotinoide!), bei —60° noch nicht fest u. liat
D.2%  0,9229, n20 =  1,4779, JZ . (WlJS) 139,91, VZ. 176,81, REICHERT-MEISSL-Zahl
0,05, AZ. 20,19 (weitere Konstanten s. Original) u. gibt die SbCl3-Rk. auf Vitamin A. 
Lecithingeh. im Ol 1,33%, im Unyerseifbaren 3,05%. An Fettsauren wurden ólsaure, 
Linolsaure, Linolensaure, Myristinsaure, Palmitinsaure u. Stcarinsaure nachgewiesen. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3298—3302. Aug. 1932. Madison [Wisconsin], Univ.) Og.

S. L. Iwanow und A. F. Shicharewa, Die Ole der Paoniaarten. (Schrift. zentral. 
biochem. Forsch.-Inst. Nahr.-GenuBmittelind. [russ.: Trudy zentralnogo nautschno- 
issledowatelskogo biochimitscheskogo Institu ta pischtschewoi i wkussowoi Promy- 
schlennosti] 1. Nr. 1. 7—15. 1931. — C. 1932. I I . 143.) S c h o n f e l d .

D. Marotta und S. Anselmi, Uber die Zusammenseizung des Erdnufiols. Vff. 
konnten im Erdnufiól Glyccride der Hypogaa-, Palmitin- u. Stearinsaure naehweisen. 
(Annali Chim. appl. 2 2 . 193—96. April 1932. Rom.) Gr im m e .

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Zur Kenntnis des Ziegenfettes, nebst einem Bei- 
trag zur Bestimmung der festen Fettsauren. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 63. 612—19. 
Juni 1932. — C. 1932. II. 1096.) S c h o n f e l d .

Jakob Lund, Uber die Jodzahl von Fetten. Zusammenfassende Darst.: Bedeutung 
der JZ., Methoden zu ihrer Best. u. deren Entw., Anwendung der JZ. zur Klassifi- 
zierung von Fetten in Zusammenhang m it anderen chem. u. physikal. Daten. (Tidskr. 
Kemi Bergyaesen 12. 84—89. Juni 1932.) R. K. M u l l e r .

Henrik Buli, Acidimetrische Bestimmung ton Olycerin in fetten ólen. (Vgl. 
Chem.-Ztg. 40 [1916]. 690.) Der von G ru n  (Analyse der Fette u. Wachse I  [1925]. 210) 
angegebene Fehler von bis 1% bei dem vom Vf. yorgeschlagenen Verf. beruht auf 
Alkoholatausscheidung u. kann durch Verdiinnen des Alkoholats mit etwas PAe. oder 
absol. A. yermieden werden. Vf. besehreibt eingehend ein etwas modifiziertes Yerf.:
4 g F e tt oder fettes Ol (z. B. Dampftran) werden in einem 100 ccm fassenden Zentri- 
fugierrohr m it ca. 70 ccm PAe. gemiseht u. dann ca. 10 ccm Glycerinlauge (240 ccm 
Glyeerin +  240 ccm W. +  20 ccm 50%ig. KOH) zugegeben. Man mischt, ohne zu 
schiitteln, gut durch. Nach Zentrifugieren wird m it einer Pipette die schwere Seifen- 
lauge vom Boden abgezogen u. die Fettlsg. ąuantitatiy in einen 100-ccm-MeBkolben 
ubergefiihrt, der dann bis zur Markę mit PAe. aufgefiillt wird. In  ein trockencs Reagens- 
rolir werden 3 ccm Na-Alkoholatlsg. (2,3 g Na +  50 ccm absol. A., nach Lsg. noch w. 
verd. m it 150 ccm PAc., event. Rest-W. durch Erhitzen m it etwas CaC2 entfernt) ein- 
gebraeht u. in diese unter Einleiten von H 2 innerhalb 1 Min. 15 ccm der saurefreien 
Fettlsg. aus einer Pipette einflieBen gelassen; uber der Pipette ist ein Dreiweghahn 
angebracht, dessen waagerechter Arm zum Ansaugen der Fettlsg. dient, wahrend der 
senkrechte durch Verbindung mit einem Stuck Gummischlauch mit Klemmschraube 
ein langsames Entlecrcn der Pipette durch gedrosselten Luftzutritt ermóglicht. Nach 
der Fallung wird zentrifugiert, dio klare Fl. abgehebert u. nach Zusatz von 15 ccm PAe. 
noclimals zentrifugiert. Der Nd. wird in ca. 1/2 ccm W. gel., ca. 5 ccm neutraler, phenol- 
phthaleinhaltiger A. zugesetzt u. unter Riihren mit einem H 2-Stron, aus einer in Vioo ccm 
geteilten Mikrobiirette mit Vio'n - HCI titriert. Die Ergebnisse sind reeht genau. (Tidskr. 
Kemi Bergyaesen 12. 78—84. Juni 1932. Bergen.) R. K. M u l le r .

GiovanniiVanni, Die Sesamólreaktimi und die Unverfalschtheit von Olwenól. Die 
Rk. auf Sesamól m it Furfurol +  HCI nach VlLLAVECCHIA u . F a b r i s  ist nach Vf. 
zur Reinheitsbest. von Oliyenól nicht geeignet, da auch gewisse reine Oliyenóle eine
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positiye Rk. ergeben. (Olii minerali, Olii Grassi, Colori, Verinci 13. 60—61. 30/4 . 1932. 
Mailand.) G rim m e.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

S. R. Trotman. und G. N. Gee, Einflufi meldllischer Katalysatoren auf die Bleiche 
wollener Wirkwaren mit Wasserstoffsuperozyd. (Vgl. C. 1926. II. 1338.) Metali. 
K atalysatt. jbewirken bei der H 20 2-Bleiehe von Wolle 1. beschleunigte Zers. des 
ILOj, 2. Verringerung der Bleiehwrkg. durch Metallfleeke, 3. Faserschadigung durch 
lokale Anhaufung yon Katalysat. Behandelt werden die techn. wichtigsten Metalle: 
Fe, Cu u. Mn. Im  Bleichbade wirkt Fe nur wenig zersetzend, Cu weit mehr, noch starker 
Mn; in sehr kleincn Mengen hingegen ruft Mn im Gegensatz zu Fc u. Cu keine MiB- 
farbung des Bleichgutes hervor. So ist es auch, wenn Mengen von z. B. 0 ,0 0 1 %  gleich- 
maBig im Bleichgut verteilt sind; es tr i t t  dann auch keine Faserschwachung ein. Sind 
mehr ais Spuren vorhanden, z. B. 0 ,02— 0 ,0 3 % , so ist die Wrkg. von Mn u. Fe auf die 
Faserfestigkeit gering, Cu hingegen macht die Wolle vóllig miirbe. Dio Art des Alkalis 
u. der pH-Wert sind auch wesentlich: auBer bei Mn ist Na-Silicat am ungiinstigsten. 
Auch in der techn. wichtigsten Form, ais kleine Flecke, erzeugten nur Fe u. Cu starken 
Festigkeitsverlust; in Stoffen gab nur Cu Locher. Gechlorte Wolle u. fcine Wolle sind 
am anfalligsten fiirKatalyseschaden. Ein hohes p h  (10— 11) ist fiir dieWeiBe des Bleich
gutes giinstig; gechlorte Wolle yertragt pn 10. Der Gewichtsverlust der Wolle bei 
der Bleiche wird colorimetr. festgcstellt, indem 50 ccm des Bleichbades auf 100 ccm 
verd., m it einer Standardlsg. yerglichen werden. Ais Standardlsg. dient eine nach der 
Biuret-Rk. erhaltene Wolllsg., deren Farbę m it einer Mischung yon Alizarin Del- 
phinol SE N  u. Milling Scarlel B  gegenbemustert ist. (Journ. Soe. Dyers Colourists 
4 8 . 229— 32. Aug. 1932.) F r i e d e m a n n .

F. C. Pratt, Die Beseitigung von Fćhlcrn beim Carbonisieren. Ratschliige fiir das 
Carbonisieren m it H 2S04, MgCl2, A1C13 u. HCl-Gas. (Dyer Calico Printer 68. 184—85. 
19/8. 1932.) " " F r i e d e m a n n .

Risaku Tsunokaye, Die reinigende Wirkung von Seife auf Seide. Inhaltlich ident. 
m it der C. 1932. II. 943 ref. Arbeit. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 147B 
bis 152B. April 1932.) S u v e r n .

S. M. Neale, Hodeme Entwicklungen in der Cellulosechemie. Teil IV. Der Abbau 
der Cellulose. (III. ygl. C. 1932. I. 2 402 .) Der Abbau durch Hitze, Sauren, Alkalien, 
Oxydationsmittcl u. Licht ist besprochcn, weiter die Mittel zum Nachweis des Ab- 
baues. (Rayon Record 6 . 346— 47. 5 /8 . 1932.) S u v e r n .

Erik Hagglund, A xel Ekwall und J. Hostomsky, Uber die Sulfonierung des 
Fichtenhólzlignins und dieEssigsaurebildung bei demSulfitzellstoffkochprozefi. X X III. Mitt. 
iiiber die Chemie des Sulfitzellstoffkochprozesses. (XXII. ygl. C. 1932. I. 1595.) Die 
Aufnahmc von S in fester Bindung durch das Lignin des Holzes bei Behandlung 
m it S 02- u. Bisulfitlsgg. bei 70—90° ist weitgehend von der Konz. der S 02-Lsg. ab- 
hangig. DaB sehweflige Saure das Lignin rascher sulfoniert ais N aH S03-Lsg., beruht 
móglicherweise auf leichterer Auflosung der festen Lignosulfonsaure, also Erleichterung 
des Eindringens des Sulfonierungsmittels im ersteren Falle. Die Kohlenhydrate, die 
bei der Sulfitzellstoffkochung prim ar in Lsg. gehen, liegen zum Teil zunachst in poly- 
merer Form vor, um im Laufe der Kochung in einfache Zucker gespalten zu werden 
(Glucose). Milder AufschluB m it 4%ig. S 0 2-Lsgg. liefert Essigsaure in derselbcn Menge 
wio die SCHORGER-Dest. oder Kalkbehandlung des Holzes. Zwisehen dem Geh. der 
Kochfl. an locker geb u n d en er S 0 2 u. an Essigsaure b cste h t  e in  n ah e  k o n sta n tes  V er- 
h a ltn is  ~ 1 .  Die Essigsaure i s t  demnach wahrscheinlich glucosid. an einen in Lsg. 
gegangencn Holzbestandteil (Kohlenhydratanteil) gebundon. Bei der techn. Sulfit- 
kochung, wo erheblich mehr Essigsaure entsteht ais in den genannten Verss., ist ein 
Zusammenhang zwisehen S 0 2 u. Essigsaure jedoch nicht zu erkennen. (Wchbl. Papier- 
fabr. 63. Sond.-Nr. 23A. 26—30. 4/6. 1932.) H e l l r i e g e l .

Erik Hagglund und Arvid Joliansson, Die Wasserstoffionenkonzentration der 
Kochfliissigkeit wahrend des Sulfitzellstoffkochprozesses. XXIV. Mitt. iiber die Chemie 
des Sidfitzellstoffkochprozesses. (X X III. vgl. vorst. Ref.) Dio bisherigen Verss. uber 
die Bedeutung der [H '] der Kochfl. ais Regulator des Sulfitkochprozesses sind wider- 
spruehsvoll. Eine brauchbare Methode zur Messung der Aciditat von Schwefligsaure- 
lsgg. besteht in der Best. der Ycrzuckerungsgeschwindigkeit von 1. Starkę in Lsgg. m it
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u. ohne Salzzusatz boi 110—120° (vgl. C. 1932. I. 1595). Die Hydrolysiervcrss. wurden 
mit Kochfll. durchgefiihrt, die durch yerschieden lange AufschluGdauer erhalten worden 
waren, u. zwar 1. mit 5,00 g S 02/100 ccm u. 1,24 g CaO/lOO ccm u. 2. 5,05 g S 02/ 
100 ccm u. 0,80 g CaO/lOO ccm. Die [H‘] selbst ergab sich durch graph. Intrapolation 
der Werte der Rk.-Geschwindigkeitskonstanten unter Zuhilfenahme der Rk.-Konstanten, 
die dureh Hydrolyse von 1. Starkę mit H 2S 04 von elektrometr. bestimmter [H‘] er- 
m ittelt wurden. Bei der 1. Reihe geht die [H'] in 4 Stdn. von 4,37-10—3 auf 2,95-10-3 
zuruck, um dann wieder anzusteigen (nacli 17 Stdn. 5,50-10~3), bei der 2. Beihe mit 
geringerer Pufferwrkg. ist der Riickgang geringer, der spatere Anstieg aber starker. 
Fiir freie Lignosulfonsaure, die aus Natriumbisulfitzellstoff durch Auslosen m it HCI 
bzw. dest. W. erhalten wurde, ergab sich nach derselben Methode eine Aktivitiit bei 
der Kochtemp., die derjenigen starker Mineralsauren gleichkommt. (Celluloseehemie 13. 
139—43; Svensk Pappers-Tidning 35. 475—78. 31/7. 1932. Stockholm, Techn. Hoch- 
schule.) HELLRIEGEL.

J. P. V. Fagan, Betriebsverbesserungen und Kontrollen in der Praxis des Sulfit- 
kochverfahrens. Inhaltlich ident. m it der C. 1932. II. 1549 referierten Arbeit. (Paper 
Trade Journ. 95. Nr. 3. 27. 21/7. 1932.) F r i e d e m a n n .

E. Wurtz, Der Lósevorgang und die Fillration bei der Herstellung von Kupferseide. 
(Vgl. C. 1932. II. 1389.) Eine Vorr. ist beschrieben u. abgebildet. (Chem. Apparatur 
19. 123. 25/7. 1932.) S u v e r n .

Angelo Faber j, Die Fillration der Viscose. Es wird die Bedeutung des Filtrierens 
im HerstellungsprozeB der Viscosescidc besprochen. (Seta artific. 4. 152—58. Mai- 
Juni 1932.) H e l l r i e g e l .

Vimardt, Mattseide. Kurze Uborsicht iiber Bedeutung u. Verbreitung dor Matt- 
seide. (Seta artific. 4. 159—60. M ai/Juni 1932.) H e l l r i e g e l .

— , Das Mattieren von Acełatseide. Vorschlage, boi der Horst, oder durch Nach- 
bohandlung m attierte Faden zu crzcugen, sind besprochen. Entglanzte Estorseide 
kann durch Biigeln bei 125° wieder glanzend werden. (Dtsch. Fiirber-Ztg. 68. 394 
bis 396. 31/7. 1932.) S u v e r n .

— , Ein neuer plastischer Stoff, Benzylcellulose. (Rev. gćn. Matiercs piast. 8.131—33. 
Marz 1932. — C. 1932. II. 470.) S u v e r n .

B. W. Scribner, Papier priifung. tTbersicht iiber d io  A rb eitcn  d es P a p e r
T e s t i n g  Co m m it t e e  der T a p p i , New Y ork . (Paper-M aker 8 4 . In tern a t. Nr. 37 
b is 42. 1932.) F r i e d e m a n n .

Royal H. Rasch und Gordon O. Stone, Bestimmung der Haltbarkeit von Papier 
durch Erhitzen. Zwecks Feststellung der Haltbarkeit eines Papiers pflegt man Probe- 
streifen 72 Stdn. auf 100° zu erwarmen u. nach Wiedererlangung n. Feuchtigkcit dio 
Falzzahl zu bestimmen. Vff. bcsprechcn die dabei moglichen Fehlcrąuellen u. ihre 
Ausschaltung. Besonders werden besprochen: richtige Probenahme, Ausfiihrung der 
Erwarmung (Temp., Luftwechsel), gloichmiiBige Feuclitigkeit, Best. der Falzzahl. 
(Tabellen u. Zeichnungen.) (Paper Trade Journ. 95. Nr. 4. 28—30. 28/7.1932.) F r i e d e .

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Bleichen pflanzliclier Fasem  m it / / 20 2, unter gleichzeitiger Anwendung von Wasserglas 
an S te llo  von Lauge. Dio Bleichlauge enthalt z. B. 0,14—0,70 1 30°/oig. H 20 2 u. 1,5 
bis 9,0 kg Wasserglas von 38,40° Be" in 100 1 W. (Tschechosl. P. 34 311 vom 20/6. 
1925, ausg. 10/12. 1930. D. Prior. 30/10. 1924.) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt- a. M., Bleichen von Bastfasern, 
insbesonderc Leinen, Hanf u. dgl. in Form von Geweben u. Rohfasern, dad. gek., daB 
man zur Herrichtung einer nur teilweise gebleichten, aber von Strohteilcn freien Faser 
zuerst beucht, d. h. 1—3 Stdn. mit einer 2—6%ig. Sodalsg. kocht, oder bei 40—90° 
mit einer Alkalilsg. einweicht u. dann 12 Stdn. bei Tagestemp. stehen laBt, in beiden 
Fal len wascht u. der sauren Chlorbleiche (ph <C 5) nach Hauptpatent mit darauffolgen- 
der alkal. oder neutraler Chlorbleiche untcrwirft. Ein Naehbleichen mit vcrd. Per- 
osydlsg. ist nieht unbedingt erfordcrlich. (Oe. P. 125 682 vom 15/1. 1931, ausg. 
25/11. 1931. D. Priorr. 26/2. u. 17/10. 1930. Zus. zu Oe. P. 121 537; C. 1931. I. 547. 
[F. P. 690 020]. F. P. 39 696 vom 29/1. 1931, ausg. 11/2. 1932. D. Priorr. 26/2. u. 
17/10. 1930; Zus. zu F. P. 690 220; C. 1931. I. 547 [Oe. P. 125 682].) S c h m a lz .

Max Goldberg, New York, Behandlung von Geweben. Um Gewebe widerstands- 
fahig zu maehen gegen Hitze oder Einw. von Chemikalien bei Wasch- u. Reinigungs- 
prozessen u. das Ausfasern der Schnittkanten zu yerhindern, soli man sie m it einer
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kolloidalen Lsg. von 8 Tcilen Pyrozylin, 1 Teil Phthalsaureester (z. B. Diathylphthalat 
in Methylalkohol u. Bzn. gel.) u. 1 Teil Weichmachiingsmitlel (z. B. Ricinusól) behandeln. 
(E . P. 3 7 4  9 8 3  v o m  30/3. 1931, ausg. 14/7. 1932.) Be i e r s d o r f .

Bradley-Mc KeeJe Corp., New York, iibert. von: Linn Bradley, Montolair, N. J., 
und Edward P. Mc Keefe, Plattsburgh, N. Y., Gewinnung von Papierstoff aus Holz- 
sohnitzeln. Der beschiekte Kocher wird evakuierfc, die Kochii, durch Erhitzen von S 0 2 
befreit u. die S 0 2 in den Kocher geleitet, worauf die Schnitzel m it einer Lsg. eines 
wasserloslichen Sulfits vorgekocht u. nach Zusatz von so viol Alkali, wie zum Neutrali- 
sieren der freien S 0 2 notwendig ist, zu Endo gekocht werden. (Can. P. 292 866 vom 
22/1. 1929, ausg. 3/9. 1929.) M. F. M u l l e r .

Mead Pulp and Paper Co., iibert. von: John Traq.uair, Chillicother, Ohio, Ge- 
winnung von Papierstoff aus Stroli o. dgl. in ununterbrochenem Arbcitsgang durch Ein- 
tauchen in ein h. AufschluCbad, dessen Volumen, Starko u. Temp. dauernd kontrolliert 
wird, wahrend das Stroh etc. an dem Endo zugefuhrt, durch die FI. bewcgt u. am anderen 
Endo abgefuhrt wird. Die Abtropffl. wird in das Bad gleiclizeitig m it frischer Lauge 
zuriickgegcben. (Vgl. A. PP. 1 843 464/465/466; C. 1932. I. 2528.) (Can. P. 292191
vom 15/12. 1927, ausg. 13/8. 1929.) M . F. M u l l e r .

Process Engineers L td ., Montreal, Quebec, Canada, iibert. von: Judson
A. De Cew, New York, Herstellung von Papierstoff. Der Stoff wird wahrend des 
Passierens des Jordans unter verminderten Druck gesetzt, um die darin cnthaltenen 
Gaso zu entfernen. Evcnt. wird auch abwechselnd Vakuum u. Druck daraufgesetzt. 
(Can. P. 293 381 vom 14/2. 1929, ausg. 24/9. 1929.) M. F. M u l l e r .

W illiam Lewis, Canada, Entfernen von Druckerschwarze aus Zcitungspapier etc.
zweeks Gewinnung von wieder verwendbarem Papierstoff. Der gcmalilene Papierstoff 
wird mit einer FI. verriihrt, dic 1 Teil Na- u./oder K-Wasserglas in einer ausreichenden 
Menge W., ferner 0,4 Teilo NaOH in fester oder fl. Form u. 0,2 Teilo Laugenpulver 
(pearline) enthalt. Die losgel. Druckerschwiirze setzt sich ais oberc Schicht ab u. kann 
wiedergewonnen werden. (Vgl. A. P. 1 727 722; C. 1929. II . 2960.) (F. P. 728 228 
vom 14/12. 1931, ausg. 2/7. 1932.) M. F. MULLER.

Otto Kress, Applcton, Wisconsin, V. St. A., Bleićhcn von Papierstoff. Halb- 
gebleichter Kraft- oder Sulfatzellstoff wird zweeks Entfernung der Farbstoffe in einer 
wss. Suspension m it einer N aH S03-Lsg., die uberschiissige S 0 2 enthalt, u. m it Zn-Staub 
in Ggw. eines Ubcrscliusses an N aH S03 behandelt, wobei sich Na-Hydrosulfit ent- 
sprechend der Zn-Staubmenge bildet. (Vgl. A. P. 1 645 061; C. 1928. I. 443 u. A. P.
1 651 530; C. 1928. I. 1117.) (Can. P. 291698 vom 1/10. 1928, ausg. 30/7.
1929.) M . F. M u l l e r .

Eastern Mfg. Co., South Brewcr, Maine, ubert. von: Hugo Henry Hanson, 
Philadelphia, Herstellung von Papier unter Durchleiten desselben durch eine Lsg., die 5% 
Glycerin u. 2,5% A. enthalt. (Can. P. 2 9 1 573 vom 7/5. 1928, ausg. 23/7.
1929.) M . F. M u l l e r .

Gustaf Haglund, Stockholm, Schweden, Herstellung von Sulfitcellulosekochlauge 
m it einem hohen Geh. an organ. Stoffcn aus Abfallauge, die bei der Herst. von Sulfit- 
cellulose unter Verwendung von Alkalibisulfit anfallt, durch Zusatz von Alkalibisulfit- 
Isg. u. event. durch Einleiten yon S 02. (Ygl. A. P. 1 772 251; C. 1930. II . 2332.) 
(Can. P. 292 465 vom 5/1. 1929, ausg. 27/8.1929.) M . F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George Alvin Richter, Berlin, New Hampshire, Ge
winnung von a-Cellulosefaser aus gebleichtem Zellstoff mit wenigstens 90°/0 a-Cellulose- 
geh. durch Behandlung m it einer alkal. Fl., um dio Fremdstoffe zu entfernen. Das 
Prod. besitzt eine geringere Cu-Zahl u. dient zur Herst. von Cellulosederiw. (Vgl. 
Can. P. 278 539; C. 1931. I. 1387 u. A. P. 1 802 575; C. 1931. II. 350.) (Can. P. 
292 343 vom 23/12. 1926, ausg. 20/8. 1929.) M . F. M u l l e r .

I. J. Frenkel, U. S. S. R., Herstellung von Yiscose hcliebiger Ecife. Dio Viscoso 
wird mit einer fiir den gewunschten Grad der Reife erforderlichen Menge regcncricrtcr 
Viscose Yermischt. (Russ. P. 23 548 vom 13/10. 1927, ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

Fabryka Przędzy i Tkanin Sztucznych „Chodaków", Soc. Anon. und Jerzy 
Bałaczyński, Pólen, Regenerieren des Spinnbades bei Herstellung von Viscoseseide. 
Das Bad wird im Vakuum auf eino bestimmte Konz. eingedampft, dann abgekiihlt 
zweeks Abscheidung einer bestimmten Menge Na2S04, das von der F l. abgesogen wird; 
hicrauf wird die Fl. dem Spinnbad zugesetzt. (Poln. P. 13 833 vom 7/5. 1930, ausg. 
17/8. 1931.) SCHÓNFELD.
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British Celanese Ltd., London, Herstellung von Eóhren oder anderen Hohlkdrpcrn 
aus Celluloseterbiiidungen in mehreren Schichten, die unter Verwendung von Er- 
weichungs- oder Quellmitteln yereinigt werden, indem diese auf die Schichten auf- 
gespritzt werden, oder indem die Schichten darin eingetaucht werden, u. dann in ublicher 
Weiso zu den Hohlkorpern verarbeitet werden. Bei Verwendung von z. B. Cellulose- 
n itra t wird CHCl3, von acctonloslichem Celluloseacetat wird Methyl- oder Athyl- 
alkohol, Athylenglykolmonoathylather oder eine wss. Lsg. von Aceton, Essig-, Milch- 
oder Glykolsaure, Phenol oder Alkali- oder Erdalkalithiocyanat ais Erweichungs- u. 
Quellmittel benutzt. (E. P. 373 037 vom 2 /1 0 . 1931, ausg. 9/6 . 1932. A. Prior. 2 /1 0 .
1930 .) M . F . M u l l e r .

Flintkote Co., Boston, V. St. A., Herstellung von wasserfesten Fasermassen. Man 
vermischt einen wss. Faserbrei m it der Dispersion eines wasserfesten Bindemittels, 
z. B. einer Bitumen- oder ICautschukemulsion u. gibt dann zwccks Niederschlagen des 
Bindemittels auf den Fasern nacheinander mindestens 2 Beagenzien zu, die durch 
Umsetzung ein sogenanntes ,,Fixierungsmittel“ bilden, u. zwar bei einer pn-Konz., 
dio dem isoelektr. Punkt dieses Mittels entspricht. — Z. B. gibt man dem Gemisch 
von Fasern u. Bindemittelemulsion 2—5%  Na2Si03, berechnet auf die trockene Faser- 
menge zu, u. darauf soviel Alaun, daB die Mischung einen pH-Wert yon 4—5 erhalt, 
der dem isoelektr. Punkt des sich bildendcn Al(OH)3 entspricht. Auf diese Weise wird 
das Bindemittcl schnell u. yollstandig auf den Fasern niedergesehlagen. Die Faser
massen konnen in bokannter Weise auf Formkorper weiter verarbeitet werden. (E. P. 
359 902 vom 21/7. 1930, ausg. 26/11. 1931.) S a r r e .

Durowood Industries Inc. of Detroit, Detroit, iibert. von: Meyrl M. Frost, 
Capae, Michigan, Herstellung von mit Metali impragnierten Faserstoff-Formprodukten 
durch Eintauchen der Formstiicke in geschmolzenes Metali unter Druck. Bei hoher 
schm. Metallen wird ein Fascrstoffmaterial benutzt, das m it Asbest, CaC03, CaCl2, 
Alaun, Kalkstein etc. gefullt oder getrankt ist. (A. P. 1856 475 vom 16/3. 1931, 
ausg. 3/5. 1932.) M. F. M u l l e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul, Dresden (Erfinder: 
Rudolf Zellmann, Radebeul), Verfahren zur Herstellung elfenbeinartiger Massen aus S  
u. Casein, dad. gek., daB man iS u. Casein in kolloidaler Verteilung enthaltende wss. 
Lsgg. m it Sauren ausfallt, das erhaltcnc Koagel m it W. auswascht, gelinde abpreBt, 
plastifiziert, in Formen preBt, troeknet u. durch Erhitzen hartct. — Z. B. I5st man
2 Teile Casein unter Zusatz von etwas NaOH in 20 Teilen W., dispergiert in dieser 
Lsg. 4 Teile S, z. B. mittels einer Kolloidmuhle, koaguliert die so erhaltcnc Lsg. yon 
kolloidalem S  in Caseinlsg. m it 10%ig- HC1 u. arbeitet das Koagel in beanspruchter 
Weiso auf. (D. R. P. 555 338 KI. 39b vom 9/2. 1930, ausg. 25/7. 1932.) S a r r e .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
L. Nisolle und A. Bodmer, Die Verbrennung von Kohlenstaub. Berechnungen iiber 

Strahlungserscheinungen in Verbrennungskammern. (Technique mod. 24. 518—24. 
15/8. 1932.) B e n t h i n .

H. Hock, Fragen der Brikettforschung. I. Mitt. Mikroskopische Erscheinungs- 
formen an Rohkohlen und Briketts in  ihrer Beziehung zur Brikettgiite. (Braunkohle 31. 559  
bis 564. 23 /7 . 1932. Clausthal, Inst. f. Kohlcchemie a. d. Bergakademie.) B e n t h i n .

G. Bom , Steinkolilenteerpech ais Bindemittel fu r  Steinkohlenbrikette. Besprechung 
der Ansichten iiber die Vor- u. Nachteile einzelner Pechsorten fiir die Brikcttierung. 
Hinweis auf das Priifyerf. yon S p i l k e r  u . B o r n  (C. 1930. H. 2335). Verh. von PreB- 
lingen mit yerschiedenen Bindemitteln. Eingehende Erórterung der fiir dio Brikett- 
beurteilung wichtigen Eigg. Besprechung der beim Bindevorgang ineinandergreifenden 
Einzelwrkgg. (Gluckauf 68. 688—92. 30/7. 1932. Essen.) ’ S c h u s t e r .

W. A. Joiner, Tiefte.mperaturverkokmig ton Neuseelandkohlen. Unters. von 
Millerton- u. Blackball-Kohlen. Beschreibung der Yers.-Apparatur, die m it einer 
rotierenden Retorte ausgestattet ist. Vers.-Ergebnisse. (Fuel 11. 273—78 312—15. 
Aug. 1932.) S c h u s t e r .

J .H . Scholtz und R. V. Wheeler, Die Verkohung der Kohle im Spiilgasstrom. 
Inhaltlich ident. mit der C. 1932. II. 1557 ref. Arbeit. (Fuel 11. 244—53. Juli 1932. 
Sheffield.) _ SCHUSTER.

W. Swiętosławski, Uniersuchungen iiber die Verbesserung der Qualitdt ton óber- 
schlesischem Koks. I. Charakteristik des obcrschlesischen Koks und Ubersicht der bis•
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herigen Yersuche zu seiner Verbesserung. Allgemeine Charakteristik des oberschles. 
Koks im Vergleich zu typ. ausland. Huttenkokssorten. Die Ergebnisse der Festigkeits- 
best. von oberseliles., franzós., westfal. u. a. Koksarten nach der Trommelprobe (vgl. 
Ś w i ę t o s ł a w s k i ,  C h o r^ Z Y , C. 1 9 3 0 . I I .  1470) sind tabellar. zusammengestellt. Der 
oberschles. Koks ist hinsichtlich der mechan. Festigkeit den anderen Kokssorten stark 
unterlegen. (Przemyśl Chemiczny 1 6 . 49—55. 1932.) SCHÓNFELD.

W . Świętosławski, B. Roga und M. Chorąży, Uniersuchungen iiber die Ver- 
besserung der Q'iialitdt von oberschlesischem Koks. II. Physikalische und chemische 
Eigenscliaften der polnischen Kokskohlen. (I. vgl. vorst. Ref.) Die oberschles. Kokerei- 
kohlen gehoren zum Typus der backcnden Gaskohlen. Sie unterscheiden sich von typ. 
Kokereikohlen durch geringen therm. W iderstand der bituminosen Substanzen, die sich 
in relativ kurzer Zeit in einem engen Tcmp.-Intervall zersetzen. Damit in Zusammen- 
hang stelit eine kurze Periode des Bestehens des piast. Zustandes, der bei der Koks- 
bldg. eine hervorragende Bedeutung hat. Beim Verkokcn oberschles. Kohlen muB 
der piast. Zustand mćiglichst schnell erreicht werden, da sich bei langsamem Erhitzen 
die Bitumenstoffe unter dereń F. zersetzen, so daB ein sehr schwacher Koks entsteht. 
Eine negative Eig. der backenden Kohlen ist ferner das Fehlen des ,,Treibens“ . Teilt 
man den EntgasungsprozeB in drei Stufen naeh D am m  ein (Z. Oberschles. Berg- u. 
Huttenmann. Ver. 66 [1927]. 258), so liegt das Maximum der Gasentw. bei Kokereikohlen 
in der zweiten Stufe, d. h. beim piast. Zustande. Bei backenden Gaskohlen findet neben 
starker Entgasung in der zweiten Stufe noch starkę Gas- u. Dampfentw. gegen 700°, 
d. h. in der dritten Stufe sta tt, bei der der Koks bereits ersta rrt ist. Ein weiteres 
Charakteristikum der oberschles. Kobie ist starkes Schrumpfen der erstarrten Koks- 
masse; diese Erscheinung ist sogar bei Koksbriketts zu beobaehten. (Przemyśl 
Chemiczny 1 6 . 55—62. 1932.) S c h ó n f e l d .

G. E. Mc Closkey, Kohlenteerdeslillalion mit heiflem Oas auf der Koksofenanlage. 
Beschreibung neuerer Verff. auf Grund der brit. Patentliteratur. (Chem. metallurg. 
Engin. 39. 333—35. Jun i 1932. South Orange, N. J.) S c h u s t e r .

Th. Bahr und H. Kloss, Literalurzusammenstellung uber das Steinkohlenłeerpech. 
(Ges. Abhandl. Kenntnis Kohle 1 0 . 125—44. 1932.) B e n t h i n .

E. B. Kester, Die Isolierung von symmelrischem Xylenol aus den Sauren des Roh- 
ieers. Fiir die fabrikator. Gewinnung von sym. Xylenol werden 3 Methoden angegeben:
1 . direkte ICrystallisation der Fraktion 217—222° aus PAe. bei Tempp. unter 0°, 2. Ab- 
trennen des wasserlosliclien, nicht hygroskop. u. nicht autoxydablen Na-Salzes durch 
Ausschiitteln mit 25°/0ig. Natronlauge, Zerlegung m it Saure u. Krystallisation aus PAe.;
з. Sulfonierung der Verunreinigungen in Anlelinung an BRUCKNER (C. 1 9 3 1 . I. 452)
и. Isolierung des Xylenols durch Extraktion m it A. oder durch W.-Dampfdest. F. 63,2°
aus PAe. (Ind. engin. Chem. 24. 770—71. Juli 1932. Pittsburgh, U. S. Bureau of 
Mines.) B e r s i n .

Benjamin Thorpe, Eine Studie iiber das Problem der Naphthalinentfemung aus 
Oasen. Gekiirzte Wiedergabe der C. 1 9 3 2 .1. 1853 ref. Arbeit. (Gas World 96. 148—51. 
13/2.1932.) S c h u s t e r .

Harold P. Rue, Entfernung von Schwefelwasserstoff aus Naturgas. Beschreibung 
eines Verf., das mit einer NaCl-haltigen Ca(OH)2-Lsg. wascht. Benutzung des NaCl- 
haltigen W. der Olfelder zwecks Verringerung des Chemikalienverbraucbs. (Gas Age- 
Record 70. 81—83. 91. 23/7. 1932. Laramie, Wyo.) S c h u s t e r .

M. Dolch und J. Kollwitz, Uber die Reaktion von Wasserdampf an gliihendem 
Koks. E in Beitrag zur Ozydalion der Kohle. Bei der Umsetzung von gliihendem Koks 
m it W.-Dampf ist sowohl die BeriihruTigsdauer, ais auch die Kohlenart von EinfluB 
auf die A rt der entstehenden Gase. Bei Steinkohlenkoks iiberwiegt dio Rk. nach der 
Gleiehung C +  H 20  =  CO +  H2, bei Braunkohlenkoks dio nach der Gleiehung 
C +  2 H aO =  C 02 +  2 H 2. Bei Koks aus einem zwischen Braun- u. Steinkohlen 
liegenden Kohlentypus iiberlagern sich die Verhaltnisse. Es ist daraus zu sohlieBen, 
daB die Zus. der bei der Vergasung entstehenden Gase nicht nur yon Temp. u. Be- 
riihrungszeit, sondem auch von der Konst. des Kokses abhangig ist, was durch das 
Verh. der Kohlen bei der Oxydation bei gewohniicher Temp. bestatigt wird. (Braun- 
kohle 31. 607—10. 628—32. 645—49. 27/8. 1932. Halle a. d. S., Univ.) B e n t h i n .

Leon Bertrand, Das Erdól in  den franzosischen Besitzungen. Geolog. Betrach- 
tungen. Ausbeutemoglichkeiten u. Eigg. der einzelnen Vorkommen. (Ann. Office Nat. 
Combustibles liquides 7. 195—216. Marz-April 1932.) K. O. M u l l e r .
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W olfgang Grotę und Ernst Hundsdorfer, Raffination ton Leuchtol (Kerosen). 
Polemik iiber die Arbeiten yon D a n a i l a  u. Mitarbeitern (C. 1930. I. 1560. 1932. I. 
2663). An Hand eigener Verss. (Ausfiihrung, tabcllar. Zusammenstellung u. Bilder 
im  Original) weisen Vff. nach, duli die Resuitate genannter Autorcn in keiner Weise 
bestatigt werden konnten. Photometr. Unterss. von Leuclitolcn yerschiedener Zus. 
ergaben sowohl bei Betrieb des Kosmosbrcnners m it groBtmogliehcr Flammhohe, wie 
auch bei Betrieb der LOUCHAIRE-Lampe bei nicdriger u. gleichbleibender Flammhohe 
bei weitem die besten Ergebnisse mit Prodd., die einer S 02-Extraktion unterworfen 
worden waren. Daruber hinaus zeigen Vff., dafi zumindest ebenso wiehtig, wie die 
Leuchtstarke eines Leuchtoles, scinc Eig. ist, rufifrei u. m it angenehmem Geruch zu 
brennen. (Petroleum 28. Nr. 28. 9—14. 13/7. 1932.) K. O. M u l l e r .

Gotard, Studien iiber die Alterungsneigung ton Transformalorenolen. Vf. wendet die 
Methode von W e is z  u . SALOMON zur Priifung der Alterungsneigung von raffinierten 
Transformatorenolen u. ihrer Verilnderungen wahrend der Lagerung an. Die Verss. 
zeigten, dafi dio Ole unmittelbar nach der Raffination eino besserc Schlammkurve 
aufweisen ais naeh einer Lagerung wahrend mehreren Tagen oder Wochen in Blech- 
kannen oder Glasflasehen. Die Veranderungen in der Schlammkurve sind verschieden 
stark  u, nicht regelmafiig, sie sclieinen sowohl vom ltaffinationsgrad u. dem Ursprung 
des Oles abzuhiingen, ais auch von der Lagerungsweise. Im allgemeinen altert das 
01 in Glasflasehen rascher ais in Blechkannen. (Congr. Graissage, Compt. rend. 1931. 
8 3 — 91.) K. O. M u l l e r .

E. Vellinger, t)ber spektrale Veranderungen, die die Allerung ton Mineralólen be- 
gleiten. yf. mifit die Veranderung des Adsorptionsspektrums von Mineralólen bei 
ihrer Alterung. Die Absorption der Schlammstoffc, die sich im Lauf der Alterung 
abscheiden, schwankt jo nach der Herkunft u. dem Raffinationsgrad des Oles. Der 
ausgefallte Schlamm hat eine grofiere Absorptionskonstante ais der in 01 gel. Schlamm, 
der durch Normalbenzin ausgeflockt wird. Hingegen yerandert sich die Absorptions
konstante kaum im Laufe der Erhitzung. Vf. vermutet, dafi diese beiden genannten 
Schlammprodd. nicht die gleiche Konst. haben. (Congr. Graissage, Compt. rend. 1931. 
128— 31.) K. O. Mu l l e r .

Rolf Steenhoff, Eine Methode zur rationellen Ausnutzung von Automobilólen. 
Regenerierung durch Entschlammen bei 6 0 ° , starkes Beluftcn bei 100° u. Zentrifu 
gieren. (Teknisk Tidskr. 62. 321— 25. 20/8 . 1932.) J . SCHMIDT.

A. Balada, Der heutige Stand der Bewertung von Automobilólen und Benzinen
Bericht uber Erfahrungen u. Vorr. zur Priifung bei den F a n t o -W e r k e n  in Pardubic 
(Chemicky Obzor 7. 79—84. 30/4. 1932.) M a u t n e r .

Richard Hartner-Seherich und Herbert Koch, Uber die Verwendbarkeit der bei 
der Benzinsynthese nach Franz Fischer und Tropscli geiconnenen lioclisiedenden Ole 
(Kogasin I I )  zum, Betrieb ton Dieselmaschinen. Mit Kogasin I I  (iiber 220° siedende 
Anteile der nach F is c h e r - T r o p s c i i ,  C. 1926. I. 3192 gewonnenen KW-stoffe) u. 
einem Diesclmotorcntreiból wurden Leistungsyerss. in einer kompressorlosen Diesel- 
maschine (Dcutz M. A. H. 516) ausgefiihrt. Bei Unterlast verhielten sich beide Olo 
gleich. Bei Voll- u. Uberlast ist das Kogasin I I  etwas ubcrlegen. Die Abgase sind 
beim Kogasin I I  stets unsichtbar. Phys. Konstanten des Kogasin I I  (nach Absehei- 
dung von etwa 7 ,5 %  Paraffin iiber Nacht im Eissehrank): D .15 0 ,776; 8 4 ,8 %  C u. 
1 5 ,2 %  H (n-C14H30: C =  8 4 ,8 % , H =  15 ,2% , ungesatt. KW-stoffe 5 % , Flamm- 
punkt 86 ( P e n s k y - iM a r t e n s ) ,  Siedeanalyse: 212— 300° 85 %  Dcstillat. (Brennstoff- 
Cliem. 13. 308—10. 15/8 . 1932. Muhlheim-Ruhr, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Kohlen- 
forsehung.) _ J . S c h m id t .

B. Karpiński, Einflu/3 ton Athylalkoliól au f die Selbstentziindungspunkte ton 
Benzin. (Vgl. C. 1932. II. 480.) Es wurde der EinfluB yon A. auf die Selbstent- 
ziindungstemp. von Bzn. im App. von J e n t z s c h  untersueht. Bestimmt wurde die 
Entzundungstemp. von reinen u. 0 ,0 8  Vol.-% Pb(CJIr})i enthaltenden Benzinen. 
Dio Abhangigkeit der Entzundungstemp. von der zugefiihrten Oa-Menge ist in Kurven 
wiedergegeben. 0 ,08  Vol.-% Pb(C2H5)4 yermindern zwar das Feld yorzeitiger Selbst- 
entziindung des Bzn., beseitigen os aber nicht vollstandig. A . hat eine iihnliche Wrkg. 
wie Pb(C2H5)4, jedoch yerschwindet das Gebict der yorzeitigen Entziindung erst voll 
standig bei 60 %  A. u. daruber. (Przemyśl Chemiczny 16. 25—31. 1932.) SCHONFELD

Heinz Sustmann, Herstellung ton festem Halbkoks aus rlieinischen Braunkolilen 
briketts und seine Yeruiendung in  Fahrzeuggeneratoren. Da die Verwendung yon Braun 
kohlenbriketts bei Fahryerss. mit einer IMBERT-Gaserzeugeranlage ungunstige Er
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gebnisso (Rauch- u. Geruchsbelastigungen, Verunreinigung u. starkę Abnutzung des 
Motors) geliefert hatte, wurden die Briketts zunachst im Al-Schwelapp., dann in einer 
Laboratoriumsdrehtromme] u. schlieBlieh in einer Trommelschwelanlage fur 300 kg 
Besohickung langsam (um die Festigkeit zu erhalten) gesehwelt. Die Halbkoksbriketts 
wurden m it gutem Erfolg in einer Sauggasgeneratorenanlage, die mit reiehliehen 
Staubabsclieidungsvorr. versehen war, yergast. Um dem Halbkoks die Selbstent- 
zundliehkeit zu nebmen, wurde er nach ROSIN geloscht. (Brennstoff-Chem. 13. 287—91. 
1/8. 1932. Mulheim/Ruhr.) S c h u s t e r .

Peter M. Mac Nair, Verbrennung von Kolilenstaub in metal lurgischen Ofen. Be- 
sprechung der Yerbrennungsbedingungen. (Foundry Trade Journ. 47. 85—86. 11/8. 
1932.) S c h u s t e r .

H. Winter, Die. analytische Zerlegung der Kohle. Beschreibung der Yerff. zilr Best. 
der KW-sloffe u. Harze, der Humine u. Pflanzenreste, der Iłeaktionsfdhigkeitszahl u. der 
Permanganatzahl der Kohle, wie sie von engl. Forschern vorgeschlagen wurden. (Gluek- 
auf 68. 756—59. 20/8. 1932. Bochum.) B e n t h i n .

R. L. Cawley, Bemerkung zur Heizwertbestimmung von aschereichen Kohlen. 
Durch Flotationsreinigung mit organ. Losungsmm. werden brennbare Anteile herausgel., 
so daB der auf Reinkohle berechnete Heizwert zu niedrig ausfallt. Deshalb sollen 
zur Flotation Lsgg. anorgan. Salze (CaCl2) benutzt werden. (Fuel 11. 302—03. Aug. 
1932. Whitehaven.) '  S c h u s t e r .

R. L. Cawley, Bemerkung iiber die Verwendung verschiedener Lósungen zur Flo- 
łation von Kohlen im  Laboratorium. Die Ausbeuten wechscln m it der Natur der be- 
nutzten Lsgg. So gibt eine CaCl2-Lsg. gleicher D. hohere W erte fiir den schwimmenden 
Anteil ais ein Gemisch von CCI., u. Toluol. Dies hat seinen Grund in der verscliiedenen 
Benetzungsfiihigkeit. (Fuel 11. 303. Aug. 1932. Whitehavcn.) SCHUSTER.

Hans Broche und Woliram Scheer, Beslimmung kleinster Wassermengen in 
Kohlenwasserstoffen, insbesondere in Motorenbenzol und Benzin. Bei der Verwendung 
von A.-haltigen Motortreibstoffen darf zweclts Yermeidung von Entmischungen das 
Bzl. nur so viel W. enthalten, wie einer Siittigungstemp. von +  10° entspricht. Die 
Triibungspunktsmethode erfaBt nieht das im Bzl. suspendierte W. Vff. haben deshalb 
eine chem. Methode ausgearbeitet, die sieh des Calciumhydrids bedient. Beschreibung 
der Vers.-Apparatur; Arbeitsyorschrift. Die Genauigkeit der Methode entspricht l/2° 
des Triibungspunktes. (Brennstoff-Chem. 13. 281—85. 1/8. 1932. Essen.) SCHUSTER.

H. Kiemstedt, Uber die Verwendung von Quecksilber zur Untersucliung von Kraft- 
stoffen und Lósungsmitteln auf korrodierenden Schwefel. Quecksilber dient zum Nach- 
weis u. zur Best. yon freiem (korrodierendem) Schwefel in KW-stoffen. Man schiittelt 
100 ccm KW-stoffe m it 2 ccm Hg 10 Min. u. zersetzt im abgetronnten Hg das ge- 
bildete HgS m it konz. HC1. Der entweichende H 2S wird in ammoniakal. Cd-Acetat- 
lsg. oder direkt in eingestellter Jodlsg. aufgefangen. Der qualitative Nachweis 
lediglich durch die Schw’arzung des Hg ist nieht sicher, da aueh Peroxyde, z. B. aus 
Crackbenzinen oder aus den Reinigungsmitteln der GefaBe (Ather, Aceton) Seliwarz- 
farbung hervorrufen. (Brennstoff-Chem. 13. 310—12. 15/8. 1932.) J . SCHMIDT.

R. W. strehlenert, Nol, Herstellung eines Brennstoffes. Ein Gemisch yon Holz- 
abfall u. Sulfitablauge wird einem Trocknungs- u. VerkohlungsprozcB unterworfen, 
wobei ein amorphes Prod. erhalten wird. (Schwed. P. 70 033 vom 9/11. 1926, ausg. 
19/8. 1930. Zus. zu Schwed. P. 69 274; C. 1932. II. 1260.) D r e w s .

R. W. Strehlenert, Nol, Brennstoff. Das Verf. des Schwed. P. 69274 wird dahin 
abgeandert, daB Sulfitablauge in soleher Menge zugesetzt wird, daB der Geh. der 
Mischung an Troekensubstanz bis 25% herunter schwankt, worauf das Gemisch ge- 
trocknet u. gegebenenfalls auf 200° erhitzt wrird, um das Ausgangsmaterial zu einem 
amorphen Brennstoff zu erhalten. Die nur zum Teil getrocknete Mischung wird bri- 
kettiert u. danach auf ca. 200° erhitzt, so daB ein wetterbestandiger Brikett erhalten 
wird. (Schwed. P. 70 034 vom 20/3. 1928, ausg. 19/8. 1930. Zus. zu Schwed. P. 69 274; 
C. 1932. II. 1260.) D r e w s .

Dorman, Long and Co. Ltd. und Hugh Edward Powell, Middlesbrough, Eng- 
land, Herstellung von Halbkoks in Hochtemperaturófen. Man bringt die Kohle auf ein 
Bett von hartem Koks, m it dem die Ofensohle bedeckt wird u. verkokt bei Tempp. 
>1000° in kiirzerer Zeit oder bei der ublichen Dauer von 700— 1000°. Auf diese Weise 
baekt der Halbkoks nieht an der Ofensohle fest. Die Unterlage wird mit der Charge 
entleert. (E. P. 369 394 vom 30/3. 1931, ausg. 14/4. 1932.) D e r s i n .
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Gustav Hilger, Gleiwitz, O.-S., Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von 
stuckigem, dichłem Ualb- oder Ganzkoks aus verdiclitelen, bituminosen Brennstoffen, ins- 
besondere Steinkohle, Braunkóhle, Torf u. dgl., dad. gek., daB das dureh eine heizbaro 
Strangpresse bekannter Art yerdiehtete Schwelgut unter Vermeidung jeder Er- 
sehiitterung einem an den Verdichtungsraum angesehlossenen heizbaren Schwel- oder 
Verkokungsraum zugefuhrt wird, in welehem das Brikettiergut durch eine Presse 
oder eino weitere Verdichtungsschneeke vóllig verdiehtet wird u. dann selbsttiitig 
durch Offnen u. SchlieBen eines AbschluBorgans in den Vorschwel- bzw. Vorverkokungs- 
raum gelangt, in welehem dasselbe auf Schwel- bzw. Verkokungstemp. gebracht u. 
sodann iiber eino Austragsyorr. in einen Kanalofen gefiihrt wird, welchen das Brikettier
gut durohwandert, wobei dasselbe zu Halbkoks durchgeschwelt oder in Ganzkoks um- 
gewandelt wird, worauf dio PreBlinge kontinuierlieh in eine unter einem inerten Sperr- 
gas, beispielsweise Schwelgas, stehende Austragsyorr. fallen. (D. R. P. 555164 Kii 10 a 
vom 13/1. 1929, ausg. 22/7. 1932.) D e r s i n .

Gas Light & Coke Co. und Roland H all Griffith, London, Druckliydrierung 
von Brennstoffen. Bei der Hydrierung in Ggw. von Molybdankatalysatoren unter Zusatz 
von Promotoren nach E. P. 349 991 (C. 1931. II. 1803) soli H2S  oder eine I12S  liefernde 
Substanz zugesetzt u. die Menge so bemessen werden, daB ein Masimum an leiehten 
KW-stoffen erhalten wird. Der H2S  liefernde Stoff kann S, C<S'2 oder der Rohstoff selbst 
sein, wobei letzterer bei zu hohem iS-Geh. m it 5-freien Stoffen yerd. werden kann. 
Die geeigneten Promotoren fiir den Mo-Katalysator sind Zusatze von Si, B, L i, P  u. 
Ca. Eine besonders gute Ausbeute an leiehten KW-stoffen erhalt man z. B. bei Zusatz 
yon 8 Tin. CS2 auf 100 Teile Schwelteer. (E. P. 370 909 vom 12/1. 1931, ausg. 12/5. 
1932.) “ D e r s i n .

Heinrich Koppers Akt.-Ges., Essen und Christian Johannes Hansen, Essen- 
Rellinghausen, Verfaliren zum Entfemen von Ammoniak und Schuiefelwassersloff aus 
Kohlendestillationsgasen, die weniger Ammoniak enthalten, ais dem Verhaltnis 3 Moll. 
N H3:1  Mol. H 2S entspricht, m it Hilfe von Eisenthionatlsgg. unter begrenzter oder 
vollstandiger Vorabscheidung des Ammoniaks u. naelifolgender Wiedereinfiihrung 
desselben in das Verf. u. Regenerieren der ausgebrauehten Wasehfll. mittels schwefliger 
S&ure, dad. gek., daB beim indirekten Ammoniakverf. zunaehst nur soyiel Schwefel- 
wasserstoff zusammen absorbiert wird, ais a/3 der im Rohgas yorhandenen Ammoniak - 
mengen entspricht, daB das restliche Ammoniak der Regeneriereinrichtung zugefiihrt 
u. daB der tlbersohuB an Sehwefelwasserstoff in bekannter Weise durch Wasehen des 
Gases m it einer Polythionatlsg. oder Thiosulfatlsg. unter Zusatz von schwefliger Siiure 
entfernt wird. — Die Entfernung des das Verhiiltnis 3 N H Z; 1 JI„S iibersteigenden 
/ / 2S-Anteils soli mittels alkal. Lsgg. von arseniger Siiure erfolgen. "(D. R. P. 552289  
KI. 26 d vom 19/5. 1931, ausg. 10/6. 1932.) D e r s i n .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: George Michael Carvlin, Pittsburgh, 
Oewinnung von Salzen aus Oasreinigungsfliissigkeiten. Die FI., welche neben dem Salz 
eines Elementes der Sn-Gruppe noch eine entspreehende Verb. enthalt, wird nach dem 
Konz. abgekiihlt, wobei man solehe Bedingungen einhiilt, unter denen nur das Salz, 
aber nicht die Verb. auskrystallisiert. So kann man z. B. Na-Thiosulfat gewinnen, 
ohne daB gleichzeitig die zum Rcinigen yerwendete As-Verb. ausfallt. (E. P. 375 237 
vom 10/2. 1932, ausg. 14/7. 1932. A. Prior. 12/2. 1931.) D rew s.

Julius Pintsch Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Wassergas aus Kohlestaub 
oder KW-stoffen u. W.-Dampf dad. gek., daB der hoeh iiberhitzte Dampf oder dessen 
Gemiseh mit Wassergas nicht nur in den ersten Teil des Rk.-Raumes, sondern standig 
auch iiber eine gewisse Lange des Rk.-Raumes geleitct wird. (Poln. P. 13 520 vom 
10/7. 1929, ausg. 5/6. 1931. Zus. zu Poln. P. 12 306; C. 1932. 1.3925.) S c h o n f e l d .

N. V. Nieuwe Octrooi Maatschappij, Haag, iibert. von: Myron W isley Colony 
und Petroleum Conversion Corp., Los Angeles, Crackverfahren. Das Ol wird ver- 
dampft u. in Ggw. eines neutralen, erhitzten Tragergases bei Tempp. >  900° F. gecrackt. 
Das h. Crackprod. wird mit dem Rohol gewaschen. Dabei wird der Verdampfungsgrad 
des Roholes durch den Zusatz einer bestimmten Menge des h., neutralen Tragergases 
reguliert. Das Gas-Dampfgemisch wird dann dureh fraktionierte Kondensation in 
Leicht- u. SchwercSlc zerlegt u. das Gas im Kreislauf zuruckgefiihrt. (E P 367 728 
vom 24/8. 1931, ausg. 17/8. 1932. A. Prior. 9/9. 1930. F. P. 722 729 vom 9/9. 1931, 
ausg. 24/3. 1932. A. Prior. 9/9. 1930.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: Jean D. Segny, Crackverfahren. 
Das Ol wird in 2 Stufen gespalten, indem das in der 1. Stufe im Yerdampfer fl. ge-
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bliebene Ol u. das Rucklaufol des Dephlegmators in einer 2. Stule erneut der Crackung 
unterworfen wird, wobei hi er die Druck- u. Temp.-Bedingungen anderć u. dem Aus- 
gangsstoff angepaBt sind. Das Dephlegmat der 2. Stufc wird in dio Crackschlangc 
zuruckgefiihrt. Ein Teil des Deplilegmates der 1. Stufe dient ais Dephlegmierfl. in 
beiden Dephlegmierkolonnen. (A. P. 1 854 073 vom 16/3.1923, ausg. 12/4.1932.) D e r s .

Universal Oil Products Co., Chicago, ubert. von: Gustav Egloif und William  
R. Howard, V. St. A., Crackverfahren. Man leitet das zu spaltende Ol unter Druck, 
so daB Verdampfung nicht eintreten kann, durch eine Rohrschlange, dio auf Spalt- 
temp. erhitzt ist, u. dann in eine Vcrdampfungskammer, die durch eine nicht bis zum 
oberen Endo reiohende Scheidewand in 2 Abteile unterteilt ist. In  dio eine Abteilung 
tr i t t  das Rokol aus den Craekrohren, um dort zu verdampfen. Die Dampfe gehen zu 
einem Dephlegmator u. Kuhler. Das RiiekfluBkondensat des Dephlegmators wird 
unter Zusatz des Rohóles in die andero Abteilung des Verdampfers u. von dort zu don 
Craekrohren gefiihrt. (A. P. 1857  445 vom 1/9. 1922, ausg. 10/5. 1932.) D e r s i n .

Sinclair Refining Co., New York, ubert. von: Eugene C. Herthel, V. St. A., 
Oewinnung von Leichtolen bei Crackterfahren. Das Gasolinkondensat u. das Restgas 
werden in einom unter geringem Druck stehenden Behiilter gesammelt u. von hier 
mittels Pumpcn in der Weise in einen unter 7—21 a t stehenden Wascher geleitet, daB 
das Gasolin im Gegenstrom zu dem aufsteigenden Gas hcrabrieselt u. aus dcm Gas 
kondensierbare Verbb. auswascht. Gas u. Gasolin werden gesondert abgezogen. Ersteres 
wird dann nochmals in einer Rektifiziervorr. erhitzt u. von Gas befreit, ehe es ent- 
spannt wird. (A. P. 1859  967 vom 16/12. 1929, ausg. 24/5. 1932.) D e r s i n .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, ubert. von: Warren F. Faragher, V. St. A., 
Herstellung von Spaltkatalysaloren fiir die Spaltung von Kohlenwasserstoffólen. Man 
reduziert fein verteilte Metalloxyde mit aktiviertem Wasserstoff, der teilweise einatomig 
durch elektr. Entladungen zwischen TFoi/ramelektroden oder durch Einw. von 
a-Teilchen geworden ist. (A. P. 1 865 180 vom 15/6. 1931, ausg. 28/6. 1932.) D e rs ik .

Harold S. Bell, Summit, Destillation von Erdólen. 2 Yerdampferkessel sind so 
miteinander yerbunden, daB aus dom einen gefiillten Kessel das Ol abgezogen u. durch 
Warmeaustauscher u. Heizrohren zum Kessel zuriickgeleitet wird, in welchom dann 
die Dest. stattfindet, wahrend der andere Kessel in der Zwischenzeit gereinigt u. wieder 
neu gefullt wird. (A. P. 1 836 061 vom 20/1. 1927, ausg. 15/12. 1931.) W a l t h e r .

C. A. Vedenski, Briissel, Destillation von Kohlenwasserstoffólen. Dio Dest. erfolgt 
in 2 Phasen, indem das Ol zuerst durch Einleiten h. Dampfe erhitzt u. dann durch Be
ruhrung m it einem Bad von geschmolzenem Metali weiter beheizt wird. (Belg. P. 
360 672 vom 16/5. 1929, Auszug veroff. 20/11. 1929.) D e e s i n .

Filtrol Co. of California, V. St. A., iibert. von: Walter S. Baylis, V. St. A., 
Raffination von Mineralolen. Man mischt das zu behandelnde Ol m it einem bereits 
in der 2. Stufe verwendeten Absorptionston, erhitzt u. riihrt im hohen Vakuum unter 
Einblasen von W.-Dampf, um dio Hauptmenge der Verunreinigungen zu absorbieren 
u. unerwunschte leiehto Anteile zu entfernen. Das Ol wird dann abfiltriert u. orneut 
m it frisehem Ton in der gleiehen Weise behandelt, bis ein Ol der gewiinschten Viscositat 
erhalten wird. (A. P. 1849  653 vom 14/10. 1926, ausg. 15/3. 1932.) D e r s i n .

Gray Processes Corp., Newark, V. St. A., iibert. von: Harry Pease, V. St. A., 
Raffination von Crackgasolin. Das in einer Craekanlage in  Dampfform aus der Dest.- 
Kolonne austretende Gasolin wird durch eine Schicht Fullererdo unter dem bestehenden 
Druck hindurchgeleitet. Die hier gebildeten fl. Polymcrisato ungesatt. KW-stoffo 
werden in den Verdampfer zuriickgeleitet, wahrend dio gereinigten Gasolindampfo 
zur Kondensation gebracht werden. Um die Lebensdauer der Reinigungsmassc zu 
erhóhen, wird von Zeit zu Zeit der Druck hinter der Reinigungsmasse auf n. Druck 
entspannt. Dadurch werden die Verunreinigungen herausgetrieben. (A .P . 1 8 5 8 1 1 0  
vom 7/7. 1927, ausg. 10/5. 1932.) DER SIN.

Guy C. Rowden, Watson, Raffinieren von Benzinen. Dest.- oder Spaltbenzine 
werden mit einer Menge konz. H2S04, die groBer ist, ais dio zur Entfemung der mit 
konz. H 2S 04 entfembaren Verb. erforderhohe, in einor Zentrifugalpumpe gemiseht. 
Der entstandeno Saureschlamm u. die uborsohussige Saure werden dann in 2 Absetz- 
gefaBen, einer Filterpresse u. ondlich m it Hilfe von gobrauchtor Bleicherde aus dem 
Benzin ausgeschieden, welches dann noeh m it Natronlauge, Hypochloritlsg. u. nochmals 
Natronlauge behandelt wird. (A. P. 1 845 723 vom 15/4. 1929, ausg. 16/2. 1932.) W a l .
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[russ.] Alexander Flawjanowitsch Dobrjanski, Analyse der Erdolprodukte. 2. Aufl. Moskau- 
Leiiingrad: Wiss.-Techn. Erdolverlag 1932. (372 S.) Rbl. 5.25.

[russ.] Konstantin lljitsch Nogin, Teer- u. Pechverkokung. 2. Aufl. Leningrad: Goschim- 
techisdat 1932. (215 S.) Rbl. 2.50.

XXIV. Photographie.
S. E. Sheppard, Uber photographische Empjindlichkeit, latentes Bild und Ent- 

wicklung. K rit. Zusammenfassung. Unterss. der Photoleitfahigkeit, des photogalyan. 
Effektes u. der Liehtabsorption fiihren ubereinstimmend zu der Auffassung, daB der 
photograph. PrimarprozeB in einem tlbergang eines Elektrons vom Br- zum Ag-Ion 
besteht. Dio W E IG E R T sche Micellartbeorie wird vom Vf. abgelehnt. B eziig lich  der 
fiir den PrimarprozeB maflgebenden energet. Verhiiltnisse vgl. SHEPPARD u.VANSELO W  
(C. 1932. I. 2671). — Beziiglich Reifungskeimtheorie, Schwefelsilberkeimen u. ,,Ur- 
silber“ vgl. C. 1931. II. 2959. Es ist weit mehr die Beschaffenheit der Zwisehenschieht 
zwisehen motali. Ag u. unzersetztem Halogensilber ais die GroBe der Keime fur die 
Entwickelbarkeit maBgebend. Der EinfluB der Beschaffenheit dieser Zwischenschicht 
(der Anordnimg der Photosilberatome) wird aueh dureh die neueren Unterss. iiber 
Hemmung der Sensibilisierung u. Entw. bewiesen. Bei den meisten photograph. Rkk. 
schoint die Adsorption dor PrimarprozeB zu sein, an den sich meist Komplexbldg. u. 
je nach der inneren Stabilitat des Komplexes u. den auBeren Bedingungen Zers. des 
Komploxes (wio beim EntwieklungsprozeB) oder Hemmung der Rk. Ag+ — y  Ag bzw. 
E in le itu n g (B esch leu n ig u n g ) derRk. Ag— Y  Ag+ an sch lieB t. BECQUEREL-, H ERSCH EL-
u . W E IG E R T -E ffekt werden vom Standpunkt der pliotoelektr. Theorie des latenten 
Bildes diskutiert. (Ber. Internat. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 [1931]. 13— 28. 1932. 
Kodak Res. Lab.) LE SZY N SK I.

A. G. Smekal, Latentes Bild und Krystallstruktur. Die topochem. Bedingungen 
latenter Bilder werden fiir eino Modollsubstanz ausfiihrlich analysiert. Ais Modell- 
substanz wird Stoinsalz gcwiihlt, da Alkalihalogenidkrystallo sich sowohl in opt., ais 
aueh in mechan. Hinsicht einfacher verhalten ais die Silberhalogenide. Da die Eigen- 
absorption des Steinsalzgitters im ScH U M A N N -U ltray ioIett gelegen ist, die Erzeugung 
eines latenten Bildes (auf photochem. gebildeto Na-Atome zuriickfuhrbare Gelbfarbung 
des Krystalles) aber bereits im Luftultraviolett gelingt, war anzunehmen, daB dio licht- 
elektr. Wrkg. nicht am idealen Krystallgitter angreift, sondern an Stdrungsstellen des 
Krystalls (innere u. auBero Oberflachen, Lockerstellen). Der Beweis liierfur ergab sich 
aus der Abhangigkeit dor Starko des latenten Bildes von der mechan. Vorbehandlung 
des Krystalles. Eino analogo Abhangigkeit von der therm. Vorgeschichte beweist, 
daB die lichtelektr. Ausscheidung dor Na-Atome im K rystall yorwiegend in der Nachbar- 
schaft yon Yorunreinigungsatomen stattfm det. Durch Koagulation der die Earb- 
zentren bildenden, an Krystallbaufohlern adsorbierten Na-Atome zu ultramikroskop. 
auflósbaren Solteilchen kSnnen die Krystallbaufehler u. damit der Zusammenhang der 
Farbzentren mit den mechan. u. chem. Storungsstellen sichtbar gemacht werden. Aus 
dem Temp.-Gosetz des elektr. Dunkolleitverm6gens ergibt sich, daB Stdrungsstellen 
der gleichen Beschaffenheit wio in Alkalihalogeniden aueh in den Silberhalogeniden 
yorhanden sind. Fiir dio n. photograph. Lichtempfindlichkeit wird die Notwendigkeit 
eines Vorganges gefolgert, der — bei primarer Liehtabsorption im regelmiiBigen Gitter — 
ohne meBbare Elektrizitatsbewegung eine Stabilisierung der Ag-Ausscheidung an den 
Krystallbaufehlern herboifiihrt. (Ber. Internat. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 [1931]. 
34—43. 1932. Halle, Inst. f. theoret. Physik.) L e s z y n s k i .

R. Hilsch und R. W. Pohl, Uber den pliotochemischen Elementarprozefl in ein- 
fachen Krystallen und den elektrischen Nachweis des latenten Bildes. (Ber. Internat. 
Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 [1931]. 29—33.1932. — C. 1 9 3 2 .1 .775.) L e s z y n s k i .

F. W eigert, Die Jłlicellartheorie des photographischen latenten Bildes. (Ber. Internat. 
Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 [1931]. 43—52. 1932. — C. 1 9 3 2 .1. 618.) L e s z y n s k i .

A. Steigmann, Der photographische Reifungsprozep. Vf. weist auf die Beeinflussung 
des Roifungsprozesses hin, dio dieser durch Art, Zahl u. Besetzung der Halogensilber- 
loekcrstellen durch selektiy adsorbierte Fremdstoffe erfahrt. (Photogr. Korrespondenz 
6 8 . 149. Aug. 1932.) F r i e s e r .

J. Mitchell und S. O. Rawling, Die Verbindung von Silberionen mit Gelatine in 
Gegenwart von Silberhalogeniden. Bei der Ausarbeitung einer sich an die LANGsche 
Methode (ygl. C. 1925. I. 2637) anlehnenden Methode zur Best. geringer Mengen 1.
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Bromide in photograph. Emulsionen wurden groBere Mengen froier Br-Ionen erhalten, 
ais zu erwarten gewesen wiire. Die Ergebnisse spreehen fiir eine Rk. der Ag-Ionen 
mit Gelatine u. fiir die Bldg. eines Gelatine-Ag-Komplexes auch in Ggw. ubersehussiger,
1. Halogensalze. Gestiitzt wird diese Annahme durch das Ausbleiben des Effektes bei 
Jodiden u. durch das starkere Auftreten bei Chloriden. (Ber. Internat. Kongr. wiss. 
angew. Photogr. 8 [1931]. 56—63.1932. London, Res. Lab. Ilford Ltd.) L e s z y n s k i .

S. E. Sheppard und E. P. Wightman, Feuchticjke.it und photographische Empfind
lichkeit. Unters. der Wrkg. von Luft yerschiedenen Eeuchtigkeitsgeh. (50—100%), 
der Wrkg. einer kurzeń Behandlung m it W.-Dampf u. der Wrkg. einer anschlieBendcn 
Trocknung auf das latente Bild u. die Empfindlichkeit photograph. Emulsionen. 
Feuchtigkeitsveranderungen beeinflussen das latente Bild nur wenig, wahrend die 
Empfindlichkeit durch Luft m it einer relativen Feuchtigkeit von 100% auf die Halfte 
herabgesetzt wird. Stetige Werte werden nach etwa 40 51 in. erreicht, was m it den 
Quellung8- bzw. Entquellungszeiten vergleichbar ist. Durch Trocknung wurde die 
volle Empfindlichkeit zuriickgewonnen. Bei kurzer Behandlung m it W.-Dampf sank 
die Empfindlichkeit in einzelnen Fallen bis auf etwa 1/100 des urspriinglichen Wertes
u. wurde durch Trocknen meist nicht yollstandig wieder zurtickgewonnen. Der Grad 
der Wiederherst. der Empfindlichkeit scheint abhangig zu sein von dor A rt der Emulsion, 
der In tensitat u. Zeit der Dampfung u. der Methode der Naehtrocknung. Zur Deutung 
der beobachteten Effckte werden die folgenden Arbeitshypothesen diskutiert: Desensi- 
bilisierung bzw. Resensibilisierung: 1. durch Verminderung bzw. Wiederherst. der 
Gelatine- u. AgBr-Krystalle, 2. teilweise umkehrbare Verschicbung yon Empfindlich- 
keitskeimen, 3. teilweise umkehrbare Wrkg. auf Antisensibilisatoren der Gelatine,
4. etwaige Einfliisse auf Elektronenubergange bzw. PhotostrSme. (Ber. Internat. 
Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 [1931]. 157—63. 1932. Rochester, Kodak Res. Lab. 
Comm. Nr. 476.) L e s z y n s k i .

J. Narbutt, Die ausbleichcnde Wirkung des Wasserstoffperoxyds au f die photo
graphische Schichł. H 20 2 zerstort neben don Empfindlichkeitskeimen auch eine latente 
Vorbelichtungsschwarzung, so daB ein HERSCHEL-Effekt in Ggw. von H 20 2 nicht zu 
beobaehten ist. Eine hinreichend lange Einw. yon H20 2 auf eine unbelichtete P lattc 
ergibt nach der Entw. eine vollig helle, von einem dunklen Rand umsaumte Stelle, 
dereń Entstehung darauf beruht, daB die durch Einw. des H 20 2 entstehende Schwarzung 
sogleich durch das H 20 2 vem ichtet wird. Es wurden Yerss. angestellt, m it H20 2 aus 
gewohnlichen Handelsplatten moglichst Empfindlichkeitskeim-freie Platten herzustellen, 
die sich gut m it Ag-Ionen sensibilisieren lassen. (Ber. Internat. Kongr. wiss. angew. 
Photogr. 8 [1931]. 212. 1932. Odessa.) L e s z y n s k i .

E. R. Bullock, Uber die selbstdndige Verstdrkung des latenten Bildes zwischen 
Belichtung und Entwicklung. Vf. konntc die Verstarkung des latenten Bildes beim 
Lagern nach der Belichtung an einer groBen Zahl yon Emulsionen unter den ver- 
schiedcnen Bedingungen beobaehten u. machte eine Verallgemeinerung des Effektes 
wahrscheinlich. Die lineare Beziehung zwischen der Dichtezunahme beim Lagern der 
belichteten P latte u. dem log. des Alters des latenten Bildes wurde bis zu einer Zeit von 
100 Min. bestatigt, wenn diese von der Mitte zwischen Anfang u. Ende der Belichtung
gemessen wurde. Die GroBe der Verstarkung ist von der Wellenlange u. der Art der
Belichtung unabhangig, steigt aber m it steigender Empfindlichkeit der Emulsion. Auch 
wurde eine Abhangigkeit von der A rt der Entw. u. dem Gammawert gefunden. (Science 
Ind. photographiąues [2] 3. 201—06. 241—44. Juli 1932. Kodak Lab.) FRIESER.

T. R. W ilkins , Das Anspreclien der verschiedenen photographischen Emulsionen 
auf tx.-Teilchen. (Ygl. C. 1932. I. 1474.) Dio Schwarzungsformel ist vom Vf. abgeleitet 
worden u. fiir die vcrschiedenen photograph. Emulsionen angewandt worden. Fiir 
einen gegebenen W ert der Espositionszeit sind die Schwarzungcn langs der P latte 
proportional der Anzahl der a-Teilchen. (Physical Rev. [2] 40. 130—31. 1/4. 1932. 
Rochester-Uniy.) ' G. SCHMIDT.

Alexander J. Prileshaeff, Uber die Bereitung einer Bromsilberpapieremulsion. 
Vf. beschreibt eingehend die Horst, einer Bromsilberpapieremulsion in groBem MaBstab. 
(Photogr. Korrespondenz 6 8 . 150—52. Aug. 1932.) F r i e s e r .

J. Royirosa Guasch, Photographische Entwickler und ihre chemische Konstitution. 
Ubersicht. (Afinidad 12. 468—72. Juli 1932.) R. K. MULLER.

Wandelt, Einiges iiber Vergr6fierungsarbeilen, Vf. bespricht die Anpassung des 
Positiymatcrials an das Negatiy u. die Beeinflussung von Gradation u. Belichtungsspiel-
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raum durcli die Entw. Der EinfluB des Kondensors bei der VergroBerung wurde 
untersucht. (Photogr. Industrie 30. 772—74. 3/8. 1932.) F r i e s e r .

J. Eggert, Kurzer Uberblick iiber den Stand der Farbenkineniatographie. Kurze 
systemat. Ubcrsicht iiber die wiehtigsten Verff. der Farbenkinematographie. Eine 
Tafelbeilage enthiilt Filmproben der folgenden Verff.: Pathćcolor, Technicolor, Koda- 
ehrom, Multicolor,'Ufacolor, Sirius, Buseh, Cineeolor, Spicer, Agfacolor. (Ber. Internat. 
Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 214—21. 1932. Leipzig, Mitt. aus d. wiss. Zentral- 
lab. d. photograph. Abt. d. I. G. F a r b e n i n d . (A g f a ) .)  L e s z y n s k i .

G. Grotę, Neues in  der Farbenphotographie. Uberblick iiber neuere Veroffent- 
lichungen u. Patente iiber Farbenphotographie u. Kinematographie. (Photogr. Korre- 
spondenz 68. 141—44. Aug. 1932.) F r i e s e r .

T. Thorne Baker, Das Spicer-Dufay-Verfahren in der Farbenkinematographie. 
(B er. In tern a t. K on gr. w iss . a n gew . P h o to g r . 8  (1931). 230—33. 1932. L ondon . —
C. 1932. I .  2415.) '  L e s z y n s k i .

Sedlaczek, Neuerungen im  Chromalverfa.hr en. Vf. berichtet iiber einige Neuerungen
u. neuere Anwendungsmóglichkeiten des Bichromatyerf. (Photogr. Industrie 30. 
729—31. 20/7. 1932.) F r i e s e r .

Felix Formstecker, Die Forlschritle der Sensitometrie im  Jahrel931. (Vgl. C.
1932. I. 172.) (Photogr. Korrespondenz 68. 85— 90. 108—09. 124—26. 144— 46. 
1932.) F r i e s e r .

E . Goldberg, Deutscher Vorschlag zur sensitometrischen Normung. Von dem 
deutschcn NormenaussehuB fiir Phototechnik wird zur Empfindlichkeitsbest. ais Licht- 
ąuelle eine Wolframlampe m it Tageslichtfilter yorgeschlagen. Zur Lichtschwiichung 
soli ein Stufcnkeil yerwendet werden u. dio Belichtungszeit 1/20 Sok. betragen. Es soli 
optimal mit einem Mentholhydrochinonentwickler entwickelt werden. Ais Kennzeichcn 
dor Empfindliclikeit wird diejenigc Belichtung angegeben, welche eine Schwarzung 
von 0,1 iiber dom Schleier erzeugt. (Ztsehr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 
31. 81—83. Juli 1932.) F r i e s e r .

W. Dziobek, Uber die Verwendbarkeit der Wolfram- Yafoiumlampe zu sensilo- 
7nelrischen Messungen. Die Unterss. des Vfs. ergaben, daB dio Wolframvakuumlampe 
eine fiir sensitometr. Zwecke geniigendo Konstanz u. Reproduzierbarkeit der Werte 
fiir Lichtstarke u. Farbtemp. besitzt. Die Abhangigkeit der wahren Energie des Gliih- 
drahtes von der der Durclischnittstemp. des Fadens entsprechenden sind gering u. 
konnen yernachliissigt werden. (Ztsehr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 31. 
96—104. Juli 1932.) F r i e s e r .

R. Luther, Normung von Negatwmaterial fiir bildm&pige Aufnahmen. Erlauterungen 
zu dem deulschen Vorsclilag. Vf. behandelt die Ausfuhrung der Empfindlichkeitsbest. 
nach dom Vorschlag des deutschcn Normenausschusses fur Phototechnik, bespricht 
eingehend dic notigen Hilfsmittel u. diskutiert die moglichen Fehler. Die Wahl der- 
jenigen Belichtung ais Merkmal der Empfindlichkeit, die bei optimaler Entw. eine 
Schwarzung yon 0,1 iiber dem Schleier erzeugt, wird durch ausfiihrliche sensitometr. 
Unterss. einer groBen Anzahl yerscliiedener Plattenfabrikate begriindet. (Ztsehr. wiss. 
Photogr., Photophysik u. Photochem. 31. 83—95. Juli 1932.) F r i e s e r .

Felix Formstecher, Eine, neue Methode zur Detailmessung im Aufsichtsbild. Vf. 
bercehnet aus den yon A. W. LuNATSCHARSKY (C. 1931. II. 1094) erhaltenen Werten 
fiir die Detailwiedergabe in Aufsichtsbildern die von GOLDBERG benutzten Ordinaten 
der DetaUkurye. Ais optimaler W ert ergab sich fiir dio Liehter D t =  0,06, u. es zeigt sich, 
daB auchPapiere m it D t =  0,15 bei entsprechendemNegatiycharakter yerarbeitet werden 
konnten. Das von G o l d b e r g  geforderte Minimaldetail von 0,04 stellt also einen in 
der Praxis nie erreichten Idealfall dar. (Photogr. Industrie 30. 488—89. 11/5. 
1932.) _________________ F r i e s e r .

Full-Tone Process Co., Cleveland, Amerika, Linsenraster zur Herslellung von 
Autotypien. Zu dcm Ref. 1 849 036; C. 1932. I. 2920 ist nachzutragen, daB die Linsen 
des Rasters in Yieleckform abgeschnitten sind. (D. R. P. 525 792 Ivl. 57 d vom 
15/9. 1928, ausg. 28/5. 1931.) Gr o t ę .

Pierson, Manuel des procćdćs photomecaniąues de reproductions en noir et en coulours.
Paris J.-B. Bailliero et fils 1932. (435 S.) Cart.: 30 fr.
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